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A. Allgemeine und pbysikaliscłie Chemie.
Moses Golberg, Uberblick iiber die Chemie der freien Badikale. (Journ. chem. 

Education 9. 439—51. Marz 1932. Ann Arbor, Univ. of Michigan.) Ł e s z y n s k i .
AlfredJScllulze, U ber die Umwandlung von Metallen. Es wird ein Uberblick iiber 

das Yerb. der Metalle bei polymorphen, sowie bei magnet. Umwandlungen gegeben. 
Fe, Tl, Ni, Co, Mn, Sn, Sb u. Zr besitzen einwandfrei Umwandlungspunkte. Boi Ca 
u. Rh ist das Vorhandensein allotroper Modifikationen wahrscheinlich. Fur eine Reihe 
von Metallen, zu denen Al, Zn, Cd, Bi, Si, Ge u. Ti gehóren, wird festgestellt, daB sie, 
entgegen der bisherigen Annahme, keine Umwandlungspunkte besitzen. Unstetigkeiten 
in ihrem Yerh. sindauf das Vorhandensein von Beimengungen oder isolierender Oxyd- 
haute zwischen den einzelncn Krystalliten zuruckzufiihren. (Ztschr. Ver. Dtscli. Ing. 
76 . 108— 12. 30/1. 1932. Berlin.) H u n ig e r .

R. M. Langer und B. Gr. Calvert, Die Abhdngigkeit der Iłeaklionsgcschwindigkeil 
von der Temperatur. Bei einer Rk., die nach dem Gesetz N b (t) =  N e ( o )  C®)1

yerliluft, wo ). (E ) eine wachsende Funktion der Energie E  u. N e  (o) die durch das 
BoLTZUANNsche Gesetz gegebene Zahl der Systeme im Zustand E  ist, gibt es drei 
charakterist. Typen der Temp.-Abhangigkeit. 1. Bei niedrigen Tempp. gibt es eincn 
Bereich, in welehem der durch TOLMANs Formel (E — E )/kT 2 definierto Temp.-Koeff. 
konstant u. sohr klein ist. 2. Im folgenden Gebiet nimmt der Temp.-Koeff. rasch mit 
der Temp. zu. 3. Fiir hóhere Tempp. wird die Kurvc wieder flacher u. k kann ge- 
schrieben werden: k =  (1/t) e- -4/*21. r ist gróBenordnungsmaBig gleich der Schwin- 
gungsperiode des Systems. — Bei gewóbnlichen chem. Rkk. hat das Gebiet 3 weit 
unterhalb Zimmertemp. begonnen u. r hat die GroCenordnung 10-14 sec. Fiir typ. 
radioakt. Prozesse andererseita dehnt sich das Gebiet 1 bis iiber 106 Grad aus. £>er 
Temp.-Koeff. bei gewohnlichen Tempp. ist ungefahr 109-mal kleiner ais bei chem. 
Rkk.; die Differenz der radioakt. Zerfallsgeschwindigkeiten bei 0 u. bei 1000° K ware 
also bedeutungslos gering (/i k/k <  10 1), selbst wrenn man sie ohne Sehwierigkeit 
bestimmen kónnte. (Physical Rev. [2] 37.1705—06.1931. Mass. Inst. of Techn.) S k a l .

K. Hernnann, A. H. Krummacher und K. May, tiber das Verlialten krystaUin- 
fliissiger Substanzen im ełeklrischen Felde (róntgenograpliische und oplische Unter- 
suchungen). Folgende Substanzen wurden nach rdntgenograph. u. polarisationsopt. 
Methoden untersucht: p-Azoxyanisol (I), Dianisaldazin (II), Phenetolazoxybenzoesaure- 
allylester (HI), p-Athoxybenzalaminozimlsauremethylester (IV). — Die Rontgenaufnahmen 
aller vicr Substanzen in der amorphen Phase zeigen keine Aufspaltung des Halos, 
ebenso wie die opt. Beobachtungen eine Ausrichtung der Moll. dieser Phase durch das 
elektr. Feld nieht erkennen lassen. Die entspreehenden Aufnahmen in der erstcn 
krystallin.-fl. Phase geben bei a 11 e n Substanzen eine Aufspaltung des Halos, u. zwar 
im Sinne einer P  a r a 11 e 1 stellung der langen Mol.-Aclisen zur Feldrichtung. Zu dem- 
selben Ergebnis fuhrt bei den Substanzen II I  u. IV auch die opt. Unters. Dagegen 
ergibt dic polarisationsopt. Beobachtung der Substanzen I  u. II, daS sich die langen 
Achsen der Moll. s e n k r e c h t  zur Feldrichtung stellen. Die róntgenograph. u. die 
opt. Ergebnisse widersprechen also einander. Die Erklarung der Unstimmigkeit wird 
durch einen Vers. gegeben, welcher zeigt, daB eine Strómung, wie sie im elektrostat. 
Felde bei groBeren Schichtdicken der Substanz vorliegt, auf die Moll. einen stark 
richtenden EinfluB ausiibt. Dieser Sachvcrhalt erklart gleichzeitig alle anderen rontgeno- 
graph. gefundenen Ausrichtungen. Das Vorhandensein der Strómungsausrichtung wird 
auch bei der Stromung durch Warmeunterschiede gegenuberliegcnder Stellen des 
(Juarztdpfchens bei den Substanzen I u. III  im Róntgenbilde nachgewiesen. Im ganzen 
bilden die Vers.-Ergebnisse eine Stutze fiir die Ansicht ZoCHERs, wonach die krystallin- 
fl. Stoffe mit gleichendigen Moll. bestrebt sein sollen, in der nemat. Phase (1. krystallin-fl. 
Phase) die lange Mol.-Achse senkrecht zu den Kraftlinien zu stellen, wahrend die mit
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ungleichendigen Moll. sich parallel zu den Kraftlinien einstellen sollen. —- Rontgen- 
aufnahmen der Substanz III  in der 2. krystallin-fl. (smekt.) Phase zeigen, daB sieh hier 
die langen Mol.-Aeliscn s e n k r c e h t  zur Feldrichtung stcllen. Unter Hinzuziehung 
der FRlEDELschen, auch durch anderweitige Verss. belegten Hypothese, daB sich die 
Moll. in dieser Pliase in Ebenen anordnon, kann auch dieser Effekt ais Stromungs- 
ausriehtung gedeutet werden. Bei IV wird eine Beeinflussung der 2. krystallin-fl. 
Phase durch das elektr. Fcld nicht erzielt. Das Fehlen der Ausrichtung wird, da das 
Vorhandensein von FRlEDELschen Ebenen bei III u. IV rontgenograph. naehgewiesen 
wurde, auf texturelle Unterschiede zwischen diesen beiden Substanzen zuriickgefuhrt. 
(Ztschr. Physik 73. 419—36. 30/12. 1931. Berlin, Teehn. Hoehsch., Inst. f. physikal. 
Chemie u . Elektrochemie.) Sk a l ik s .

Harold E. Buckley, Der Einflufi von RO4 und verwandlen lonen auf den Habitus 
von Kaliumsulfatkrystallen. Uber 115 verschiedene Krystallisationsverss. wurden 
angestellt, die zu folgenden Ergebnissen fijhrten: S20 3"  hat starken EinfluC auf die
(OOl)-Ebene u. fuhrt zur Bldg. diinner hexagonaler Tafeln. Ahnlich, aber nicht so 
stark, wirkt S20 6". N 03' u. C103' haben ungefahr denselben Effekt wie S20 6", aufier- 
dem vergroBern sie die (OlO)-Flachen. Cr20 7" vergrófiert (010) u. hat noch andere 
Wrkgg. Ohne EinfluB auf den Habitus sind folgende lonen: H2PO,,', H 2As04', H P04", 
H A s0 4" ,  P 04"', As0 4" ' ,  CIO/, Mn04', C 0 3" ,  (Br03', B40 7")- (Ztschr. Kristallogr., 
Rristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 81 . 157—68. Febr-1932. Manchester, 
Univ.) _ _ S k a l ik s .

V. Caglioti und G. Sachs, Die Eniwichlung von Eigenspanmmgen durcli Dehnen. 
Um den genaueren Zusammenhang zwisehen Reckgrad u. Eigenspannungen fest- 
zustellen, wurden ein vakuumerschmoIzener Cw-Krystall sowie ein feinkrystallines 
Ow-Stabchen (gezogen u. bei 500° 1 Stde. gegliiht) yon rund 8 mm Durehmesser in 
Zugverss. verschieden stark gedehnt u. rontgenograph. untersucht. Zur Messung der 
Verbreiterung der Interferenzlinien wurden die Aufnahmen photometriert. Aus den 
Linienbreiten wurden die mittleren Schwankungen der Netzebenenabstande („Gitter- 
dehnungen“) berechnet u. ihre Abhangigkeit von der Querschnittsverminderung bzw. 
von der Spannung dargestellt. — Ein einfaehes Gesetz fiir die Entw. der Eigenspan
nungen beim Dehnen ist aus den Vers.-Ergebnissen nicht zu entnehmen. Beim Einzel- 
krystall sind zwar die Gitterdehnungen recht genau proportional den jeweiligen Zug- 
spannungen; beim Krystallhaufwerk jedoch entwickeln sich nachweisbare Eigen
spannungen erst bei hóheren Spannungen, die auch merkliehe Dehnungen hervorrufen. 
Beim Dehnen entstchen danach Eigenspannungen nur ganz allmahlich, zunaelist etwa 
proportional der Querschnitssverminderung, dann etwas langsamer. Hohe Eigen
spannungen stellen sich entweder iiberhaupt erst nach starkeren Dehnungen ein oder 
aber sind auf so kleine Gitterbereiclie beschrankt, daB sie rontgenopt. nicht ins Gewieht 
fallen. — Die Eigenspannungen erreichen beim Einzelkrystall Werte von 6 kg/qmm, 
beim Haufwerk von 13 kg/qmm (1/3 bzw. x/4 der angelegten Zugspannungen). — 
GróBenordnung der in den verforni ten Krystallen aufgespeicherten elast. Energie: 
Einzelkrystall ~  0,004 kgmm/cmm; Krystallhaufwerk ~  0,02 kgmm/cmm. Dies ist 
weniger ais 0,1% der zum Dehnen aufgewendeten Arbeit. (Ztschr. Physik 74. 647—54. 
3/3, 1932. Rom, Frankfurt a. M.) S k a l i k s .

C. Rossi, Versuche zur Herstellung von Einzelkrystallen bindrer intermełallischer 
Verbindutigen. Das von B r id g m a n  angegebene Herst.-Verf. wurde benutzt: Eine 
Schmelze der gewiinschten Zus. wurde im Kohlerohrtiegel in einem stehenden elektr. 
Ofen durch eine 50—100° uber dem F. liegende Zone langsam herabgelassen. In 
einigen Fallen wurde ein Vakuumofen mit N2-Fullung benutzt. Die erhaltenen zylindr. 
Proben von 6 bis 10 mm Durehmesser wurden kraftig abgeatzt u. rontgenograph. 
durch Drehkrystallaufnahmen bei tangierendem Primarstrahl untersucht. Ferner 
wurden einige qualitative Feststellungen iiber die Hartę, die Spaltbarkeit u. den 
Habitus des Probeninnern gemacht. Folgende Verbb. wurden untersucht: Cii2Zn3, 
Cu^Ziig, AgsZns, Cu3lSn8, CuzSn, CuSn, Cu Al.,, Cu3Si, SnMg2, AuSn. Die Ergebnisso 
sind in einer Tabelle zusammengestellt. Die Herst. grofier Krystalle stoflt auf sehr 
erhebliche Schwierigkeiten. (Ztschr. Physik 74. 707—10. 3/3. 1932. Mailand.) Sk a l .

[russ.] L. K. Martens, A. N. Bach, N. I. Bucharin, W. R. W iljams, Technische Bnzyklopadie.
B d. X II. Mosltau: Sow jet-Enzyklopadie. (950 S.).

Pliysikalisch-cliemisches Taschenbucb. U nter Mitw. zahlr. Fachgenossen hrsg. von Carl
Drucker und Erich Proskauer. Bd. 1. Lcipzig: A kad. Yerlagsges. 1932. S°.

1. (V III, 546 S.) M. 27.50; Lw. M. 29.— ; Subśkr.-P r. M. 24.75; Lw. M. 26.10.
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A v A tom struktur. R ad ioch em ie . P h otoch em ie .
E. L. H ill, Eindimensionale Probleme in der Quanlenmeclianik. (Physical Rev. [2] 

38. 1258. 15/9. 1931. Univ. of Minnesota, Dept. of Physics.) S k a l ik s .
D. Iwanenko, Die Be_obacMbarke.it in der Diracschen Theorie. (Ztschr. Physik 72. 

621—24. 30/10. 1931. Charków, Physikal. Techn. Inst.) Sk a l ik s .
W. Elsasser, Uber Stroni und Bewegungsgrófle in der Diracschen Theorie des Eleklrons. 

(Ztschr. Physik 75. 129—33. 17/3. 1932. Frankfurt a. M., Inst. f. theoret. Physik d. 
Univ.) S k a l ik s .

Gian Carlo Wick, Die zweiguanligen Terme eines Elelclrons im Zweizentrensystem. 
Es wird gezeigt, wie man mit Hilfe eines einfachen Storungsverf. das Termschema 
der a (2s)-, o (2p)- u. n  (2jj)-Terme im Zweizentrensystem mit gleiehen Zentren u. 
geringer Abweichung vom COULOMB-Feld gewinnen kann. (Ztschr. Physik 74. 773—79. 
11/3. 1932. Turin.) Sk a l ik s .

Milton S. Plesset, Wellenmechanik ton Elektronen in gleichfórmigen gekreuzten 
Feldern. (Physical Rev. [2] 37. 1689. 1931. Yale, Univ.) S k a l ik s .

D. G. Bourgin, Wellenpakele. (Physical Rev. [2] 37. 1689. 1931. Univ. of
Illinois.) S k a l ik s .

A. Lande, Zur (juantenmeclianik der Gasenlarlung. (Ztschr. Physik 74. 780—84. 
11/3. 1932. Columbus [Ohio].) Sk a l ik s .

U. Dehlinger, Elektronenaujbau und Eigenschaften der Metalle. Die Elektronen- 
konfiguration in den Metallen liat wesentlichen EinfluB auf die Eigg. Die Elektronen- 
konfiguration wiire festgelegt, wenn samtliche Energieniveaus der inneren u. aufieren 
Elektronen bekannt waren; diese Niveaus kónnen bei Atomen u. Moll. im Dampf- 
zustand fast in allen Fallen spektroskop, sicher bestimmt werden, bei festen Kórpern 
dagegen ist dies bisher nieht moglicli. Man muB sich daher begniigen, ausgehend von 
der bekannten Elektronenkonfiguration der einzelnen, freicn Metallatome, durch Ver- 
gleich des vorIiegenden experimentellen Materials einige mehr summar. Kennzeichen 
des Systems der auCeren Elektronen zu ermitteln. — liei den meisten Jletallen kann 
heute auf Grund experimenteller Tatsachen angegeben werden, wieviel Yalenzelektronen 
sie ais reine Metalle u. in Legierungen abspalten. Vf. untersucht, welche Eigg. der 
Metalle hauptsachlich durch diese Zahl bestimmt werden. Aus den bisherigen Struktur- 
unterss. von Legierungen lilBt sich folgender Satz entnehmen: Wenn beim Zusammen- 
schmelzen zweier Metalle mit yerschiedener Valenzelektronenzahl pro Atom Konzz. 
erreicht werden, bei denen die resultierende Valenzelektronenzahl pro Atom stark von 
der Ganzzahligkeit abweicht, so bildet sich eine metali. Verb. — Viele Eigg., z. B. der 
Atomradius, die temperaturabhangige magnet. Susceptibilitat u. die Par be, werden 
wesentlich durch die spezif. Wrkgg. der Atomriimpfc bestimmt. — Bei einer Reihe von 
Metallen, hauptsachlich Hg, Tl, Pb, seheinen die Valenzelektronen anomal stark ge- 
bunden zu sein, so daC sie sich in Legierungen nieht frei betatigen kónnen. Diese Metalle 
neigen im Gegensatz zu den n. zu Supraleitfahigkeit. — Mischbarkeit u. Verb.-Bldg. 
wird bei den Metallen viel weniger ais bei den polaren Salzen durch Atomradienyerhalt- 
nisse allein bestimmt. Auch fiir die Mischbarkeit zweier Metalle ist wohl immer eine 
spezif. Anziehungskraft Voraussetzung, die geliefert werden kann dureh eine nieht 
ganzzahlige Valenzelektronenzahl, oder, bei gleiehen Valenzelektronenzahlen, durch 
spezif. AtomrumpfwTkgg. Daher ist bei Metallen eine yollstandige Mischbarkeit auch 
dann móglich, wenn die Atomradiendifferenz den bei Salzen zulassigen Wert iibersteigt.
— Bei Ag ist die spezif. Wrkg. des Atomrumpfes besonders klein, so daB es in yielen 
Eigg. den Alkalimetallen ahnlich ist; insbesondere bildet es mit yielen Metallen gleicher 
Valenzelektronenzahl Mischungsliicken im festen u. fl. Zustand. Ahnliehes, aber in 
sehwacherem Mafie, zeigt das Cu. (Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. Chem. 38. 
148—54. Marz 1932. Stuttgart, Róntgenlab. d. Techn. Hochsch.) S k a l ik s .

M. V. Laue, Debye-Scherrer-Binge an Malerieslrahlent Die von Y. SUGIURA 
(C. 1931. II. 2116) gefundenen Interfercnzen yon Protonenstrahlen an Pt- u. W-Blechen 
werden ais Kreuzgitterinterferenzen zu erklaren gesucht. (Naturwiss. 19. 951. 20/11. 
1931.) R u p p .

E. G-. Dymond, Polarisation eines Elektronenstralils durch Streuung. Elektronen 
von 70 bzw. 20 kV werden zwcimal an Au-Folien unter 90° Streuwinkel gestreut. Die 
an der zweiten Folie gestreute Elektronenmenge wird in Abhangigkeit vom Azimut- 
winkel gemessen. Aus 9 Meflreihen, die unter sich stark abweiehen, wird ais Mittelwert 
ein Unterseliied im Polarisationsyerhaltnis des 70-kV-Strahls zu dem 20-kV-Strahl
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von 1,74 ±  0,32% erhalten. Wird die eine Au-Folie durch Al ersetzt, so verschwindet 
der Untersohied. Das Ergebnis wird mit der MOTTschen Theorie (C. 1929. II. 524) ver- 
glichen. (Naturo 128. 149—50. 1931. Cambridge.) R u p p .

A. L. Hughes und J, H. McMillen, TJnedaslische und elaslische Eleklronen- 
streuung in Argon. Die elast. Streuung wird untersucht im Winkelbereieh zwischen
10 u. 170°, u. im Energiebereich zwischen 50 u. 550 VoIt. Fur 50 u. 100 V werden Beu- 
gungsmaxima gefunden, wahrend fiir 400 u. 550 V die Kuryen durch die MOTTsehe 
Streuformel dargestellt werden kónnen. Fiir die unelast. Streuung wird fiir 50—200 V 
u. 10° eine Zunahme der grófleren Energieyerluste gegenuber den kleineren Energie- 
Terlusten gefunden, wenn die primare StoBenergie zunimmt. Die unelast. gestreuten 
Elektronen zeigen ebenfalls Beugungsmasima, dereń Winkellage fiir Elektronen mit 
verschieden grofien Energieverlusten verschiedcn ist. (Physical Rev. [2] 39. 585—600. 
15/2. 1932.) Rupp.

Robert B. Brodę und Metta Clare Green, Der Absorplionskoeffizient fur Eleh- 
Ironen in Phosphor- und Arsenddnipfen. Die Absorption von Elektronen zwischen 1 u. 
100 Y. in P u. zwischen 4—200 V. in As wurde untersucht. In P  hat die Kurve fiir a 
ein Minimum 345 qcm/ccm bei 2 V., ein Maximum von ungefahr 380 bei 4 V., zeigt 
bei 16 V. einen deutlichen Abfall u. erreicht bei 100 V. den Wert 150. Die numer. 
Werte der Absorptionskoeff. sind wegen yerschiedener Fehlerąuellen nicht genau. — 
Auf der Kurve fiir As wurden keine Maxima oder Minima beobachtet. a =  800 bei 4 V., 
=  250 bei 200 Volt. Druck 1—3-10~3 mm Hg. Bei den Drucken u. Tempp. der 
Unters. sind die Molekularformeln P4 u. As4 anzunehmen. (Physical Rev. [2] 37. 
1706—07. 1931. Univ. of California.) Sk a l ik s .

Niels Bohr, Die Chemie und die Quanlenlheorie des Alombaus. Zusammenfassender 
Ruckblick. (Joum. dhem. Soc., London 1932. 349—84. Febr.) L o r e n z .

R. Glocker und K. Schafer, Atomfalctorbestimmungen im Gebiel der anomakn 
Dispersion. Atomfaktormessungen an j^e-Pulyer mit Terschiedenen Wellenlangen 
zwischen 0,7 u. 2,3 A zeigen, da!3 bei Annaherung an die iC-Absorptionakante nicht bloB 
der Absolutwert, sondern auch die Winkelverteilung geiindert wird. Die Differenz 
des Atomfaktors gegenuber dem Wert nach T h o m a s - F e r m i  nimmt auf der kurz- 
welligen Seite der Absorptionskanto mit abnehmendem Streuwinkel zu, auf der lang- 
welligen Seite ab; sie ist konstant fiir Wellenlangen, die weit von der Absorptionskante 
entfernt sind. — Zur Unters. der Wellenlangenabhangigkeit des Absolutwertes wird auf 
den Streuwinkel Nuli estrapoliert; die Werte lassen sieh dann Tergleichen mit theoret. 
Werten, die mit Hilfe der Dispersionstheorie berechnet werden. Im groBen u. ganzen 
stimmt Theorie u. Vers. befriedigend iiberein: ausgepragtes Minimum des Atomfaktors 
an der Absorptionskante u. Anstieg nach beiden Seiten; doch erfolgt der beobaehtete 
Anstieg auf der kurzwelligen Seite wesentlieh langsamer ais theoret. zu erwarten ist. 
Zur Abschatzung des kleinsten Wertes, den der Atomfaktor eines Elementes an der 
.ŁT-Kante annehmen kann, wird eine Naherungsformel abgeleitet. — Durch Messungen 
an W u. Au  wird naehgewiesen, daB der Absolutwert des Atomfaktors auch in der Um- 
gebung der i-Absorptionskanten um den theoret. zu erwartenden Betrag den THOMAS- 
FE R M ischen Wert unterschreitet. (Ztschr. Physik 73. 289—311. 10/12. 1931. Stuttgart, 
Rontgenlab. d. Techn. Hochsch.) SKALIKS.

Alfred Wesley Meyer, Die Streuung von Rórdgenstrahlen in organischen Mischungen. 
Folgende Mischungen wurden nach einer Ionisationsmethode untersucht: Alhylalkohol- 
Methylcyćlohexan, Butylalkohól-o-Dimethylcydohexan, Clmiolin-Phenol, Paraldehyd- 
Cyclohezan, Tetranitromethan-Cycloliezan u. Phenol-Wasser. Von diesen sind alle 
auBer der letzten vollkommen mischbar. — In  allen Fallen wurde ein einfaches Haupt- 
masimum der Intensitat gefunden, das zwischen den Masimis der Komponenten 
liegt u. sich bei Konz.-Anderung yerschiebt; jedoeh ist die Lagę nicht eine lineare 
Funktion der Zus. In einigen Fallen wurden andeutungsweise Sekundarmaxima 
gefunden, die den (etwas verschobenen) Maximis der Komponenten entsprechen. 
Bei der einzigen untersuchten Emulsion (Phenol-W.) wurden die Hauptmaxima der 
Komponenten gefunden, dereń Intensitat der Konz. direkt proportional war. — 
Es wird hieraus geschlossen, daB die Lsgg. eine einzige Art von cybotakt. Gruppen 
enthalten u. daB die Moll. beider Komponenten zu ihrer Bldg. beitragen. Die Lange 
der wahrscheinlichen Raumperiodizitat hangt vom Mischungsverhaltnis ab. Eine 
Emulsion entliiilt zwei Arten von cybotakt. Gruppen, sie entsprechen den Komponenten.
— Hierdurch ist ein fundamentaler Unterschied zwischen Lsgg. u. Nichtlsgg. aus- 
gesprochen. Nicht die Feinheit der Yerteilung ist charakterist. fiir eine Lsg., sondern
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dio Tatsache, daB die Moll. b e i d e r Komponenten zusammenwirken zur Bldg. einer 
einzigen cybotakt. Gruppe. Nach dieser Auffassung hat die Natur einer Lsg. eine 
gewisse Verwandtschaft mit der eines Krystalls. (Physical Rev. [2] 38. 1083—93. 
15/9. 1931. Univ. of Iowa.) Sk a l ik s .

E. B. Bailey, Darstellung von Kryslallstrukturen. Es wird ein einfaches Verf. 
angegeben, in Projektionszeichnungen vonKrystallstrukturen aut einer Ebene die Tiefen- 
lage der Atome zu kennzeichnen. (Naturę 128. 869. 21/11. 1931. Glasgow, Univ.) Sk a l .

H. Heeseh, Iłeine DisleontimiumskrystaUographie. Bei allen bisher bekannten 
Beschreibungen der 230 Raumgruppen werden (in gewissem Sinne) Kontinuums- 
methoden mit herangezogen. Vf. gibt eine Darst. der Krystallsymmetrien ohno Ver- 
wendung anderer Punkte des Raumes ais der Gitterpunkte. (Ztschr. Kristallogr., 
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallehem. 81. 230—42. Febr. 1932. Gót- 
tingen.) Sk a l ik s .

Max Bora und Joseph E. Mayer, ZurGittertheorie der Ionenkrystalle. Die Gitter- 
theorie der Ionenkrystalle wird durch drei Anderungen des Energieansatzes verscharft: 
Das AbstoBungspotential wird nicht ais Potcnz des Gitterabstandes, sondern ais Ex- 
ponentialfunktion angenommen. Dabei wird das Gesetz der Additiyitat der Ionenradien 
beriicksichtigt. Endhch werden die VAN DER W AALSschen Kohasionskrafte mit in 
Rechnung gesetzt. Es wird gezeigt, daB liierdurch dio verschiedene Stabilitat der 
Gittertypen NaCl u. CsCl yerstandlich gemaoht werden kann. (Ztschr. Physik 75. 1—18. 
17/3. 1932. Gottingen.) Sk a l ik s .

Joseph E. Mayer und Lindsay Helmholz, Die Gitterenergie der Alkalihalogenide 
und die Elektronenaffinitdl der Halogene. Die in der vorst. referierten Arbeit angegebene 
Formel fur die Gitterenergie von Ionenkrystallen wird auf samtliche Alkalihalogenide 
angewandt u. an verschiedenen empir. Daten gepriift. Bei den versehiedenen Methoden 
zur Prufung der bereehneten Gitterenergie war niemals ein gróBerer Fehler ais 1 kcal/Moi 
nacliweisbar. Die Gitterenergien durften also auf 2% richtig sein. Dasselbe seheint 
fur die daraus bereehneten Elektronenaffinitaten der Halogene der Fali zu sein. Mittel- 
werte: F  95,3; Cl 86,5; Br 81,5; J  74,2 kcal. (Ztschr. Physik 75. 19—29. 17/3. 1932. 
Baltimore, John Hopkins Univ., Chem. Lab.) Sk a l ik s .

A. W. Kenney und Henry Aughey, lionlgenstrahlenbeugungsbilder von Mischungen. 
Vff. priifen den von D e ie r  (C. 1931. II. 1103) angegebenen róntgenspektr. Nachweis 
extrem geringer Ag-Mengen in Cu nach. Sie kommen, ubereinstimmend mit SMITH 
(C. 1931. II. 2828), zu der Meinung, daB die „Ag-Linien“ in den Verss. von D k ie r  
durch MoK /f-Strahlung vorgetauseht wurden. — Ebenso war es Vff. nicht moglich, 
die spateren Angaben von D r i e r  (vgl. C. 1931. II. 191) iiber das Auftreten von 
Extralinien in Mischungen BaS04-Ti02 u. Cu-Zn zu reproduzieren. (Physical Rev. [2]
38. 1388. 1/10. 1931. Wilmington, Delaware.) S k a l i k s .

H. M. Evjen, tjber die Stabilitat gewisser heleropolarer Krystalle. Auf Grund 
des konventionellen Modells heteropolarer Krystalle wird gezeigt, daB im Bereieh 
kleiner Werte p des Esponenten der AbstoBungskrafte ein abnormes Verh. der Krystalle 
zu erwarten ist. Es wird nachgewiesen, daB die MADELTJNGsche Methode zur Be- 
rechnung des COULOMB-Pontentials brauchbar ist bei kub. Krystallen, u. es wird 
eine neue, sehr einfache Methode zur Berechnung der MADELTJNG-Konstante an
gegeben. Das abnorme Verh. der Krystalle im Gebiet kleiner p-Wer te zeigt sich ais 
Instabilitat gegen versehiedene Prozesse, die eine Anderung der Gittergeometrie hervor- 
rufen. Diese Instabilitat wird fiir das Beispiel der „Calcitfamilie“ demonstriert, bei 
der die einzelnen Glieder durch kontinuierliche Anderung nur eines Parameters (Rhom- 
boederwinkel) erhalten werden. (Zur „Calcitfamilie" gehoren auch der CsCl-Typ u. 
der NaCl-Typ.) Fiir kleine p  haben alle Glieder der Caleitfamilie die Tendenz, linearo 
(eindimensionale) Krystalle zu bilden. — Die Theorie von H und wird auf lineare u. 
planare Krystalle erweitert, u. es werden die Stabilitatsbereiehe fur ein- u. zweidimen- 
sionale Krystalle sowie fiir den ZnS- u. NaCl-Typ berechnet. ■— Dio Bedeutung der 
Betrachtungen fiir die ZwicKYsehe Theorie der Sekundarstruktur wird besprochen. 
(Physical Rev. [2] 39. 675—87. 15/2. 1932. California Inst. of Technol.) Sk a l ik s .

H. Kersten, Die KrystaUstruklur von eleklrolytisch in Gegenwart von Gelatine 
niedergeschlagenem Kupfer. Bei der Elektrolyse eines sauren, gelatinehaltigen Cu- 
Bades wird mit dem Cu auch etwas Gelatine niedergeschlagen. Das Cu ist in diesem 
Fali sproder ais wenn es aus einem sonst genau gleich zusammengesetzten Elektrolyten 
ohne Gelatine gewonnen wird. — Cu wurde aus solchen Lsgg. auf vergoldete Messing- 
róhren niedergeschlagen u. rontgenograph. untersucht. Es ergab sich hierbei, daB
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der Untersehied in der Gitterkonstante der beiden Cu-Sorten kleiner ist ais 0,01 A. 
{Journ. physical Chem. 35. 3644—46. 1931. Cincinnati [Ohio], Univ., Dept. of 
Physics.) SKALIKS.

W. F. de Jong, Die Krystallstruklur der regularen Na-W-Bronzen. Die Bronzen 
wurden nach den von verschiedenen Autoren angegebenen Methoden hergestellt u. 
naeli dem Dreli- u. Pulververf. rentgenometr. untersucht. Das Pulverdiagramm der 
regularen Bronzen ist dem Diagramm von K J0 3 sehr ahnlich. An Hand der Struktur 
dieser Verb. (Perowskittyp) bcrechnete Intensitaten stimmen gut mit den beobaeliteten 
iiberein. a =  3,83 A. Na in 000, W in 1/2 1/ 2 1/2, O in 1/2 1/ 2 0, 1/ 2 0 1/2, 0 1/2 1/2. Das 
Strukturmodell wiirde die Formel NaW03 ergeben, wahrend die cliem. Analysen auf 
die Formeln zwischen Na2W2O0 u. Na2W70 21 fiihren. Der ehem. Teil der Unters. ist 
nocli nicht yollig abgeschlossen. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, 
Kristallehem. 81 . 314—15. Febr. 1932. Delft.) S k a lik s .

V. M. Goldschmidt und H. Hauptmann, Isomorphie von Boraten und Carbonaten. 
Da der Bau eines Krystalls dureh Mengenverhaltnisse, GróBenverhaltnisse u. Polari- 
sationseigg. seiner Bausteine bedingt wird, war vorauszusehen, daB Orfchoborato drei- 
wcrtiger Metalle mit den Carbonaten zweiwertiger Metalle gleieh gebaut sind. Vff. 
priifen diese Voraussage an den Verbb. ScB03, In  BO-,, LaB03 u. Y B 03, die sie dar- 
stellen, opt. u. rontgenograph. untersuchen. Die Darst.-Methoden sind angegeben. — 
Die Ergebnisse der Unters. sind folgende: Die Verbb. ScB03 u. InB 03 zeigen die 
Krystallstruktur des Kalkspattypus; beide sind einachsig negativ, mit rliomboedr. 
Spaltbarkeit. Die Eaumgruppe ist Z>36, die Zahl der Moll. in der rbomboedr. Zelle 
betragt 2, in einer groBeren (nichtelementaren) hesagonalen Zelle 12. Die gleiche 
Struktur findet sich bei einer Krystallart des Y B 03, von der ebenfalls die Gitter-

a hexag. c hexag. a rliomboedr. a D. ber. Hartę

ScB03 . 
InB03 . 
YBOs .

4,747 ±  0,01 A 
4,766 +  0,01 A 
5,06 +0 ,05  A

15,274 +  0,04 A 
15,455 +  0,04 A 
17,21 + 0 ,15A

5,782 ±0,015 A 
5,841 ±0,015 A 
6,44 + 0 ,06  A

48° 28' 
48° 10' 
46° 17'

3,451
5,576

7
6,5

An S c B 0 3 wurde auBerdem zur Kontrolle eine Best. der D. nach der Schwebemethode 
ausgefuhrt; das Unters.-Materiał war dureh H 3B 0 3 bzw. So20 3 verunreinigt u. ergab 
die D.-Werte 3,34 bzw. 3,50. — LaBOs ist rhomb., isomorph mit Aragonit u. Stron- 
tianit; die Verb. ist zweiachsig negativ. Die Eaumgruppe ist Vh16, in der Elementar- 
zelle befinden sich 4 Moll., die Gitterkonstanten sind: a =  5,10 ±  0,01 A; b =  8,22 i
0,02 A, o =  5,83 ±  0,01 A. Die berechnete D. ist 5,339, die Hartę 5. — Die Intensitaten 
der Linicn der Pulveraufnahmen der Verbb. wnrden direkt mit den Intensiaten von 
Aufnahmen der Carbonate verglichen. Die Ubereinstimmung ist auOerordentlich yoll- 
kommen. — Ferner wird auf krystallchem. Analogien der Borate mit Carbonaten u. 
Nitraten eingegangen (tlbereinstimmung der Gitterkonstanten, Beziehung der Gitter
konstanten, der Ehomboederwinkel u. der Harten zum Eadius des Kations). Nachr. 
Ges. Wiss., Góttingen 19 3 2 . 53—72.) S k a l i k s .

J. A, Bearden, Schwankungen der G U. ter konstantę, von Oalcitkrystallen. Vier Kry- 
stalle yerschiedenen Fundortes wurden ehem. untersucht, ihre D.D. wurden bestimmt, u. 
schlieBlich WTirden sie in ein Doppelspektrometer gesetzt u. dienten zur Best. der 
Wellenlange von MoK  ax unter Beachtung aller VorsichtsmaBregeln. Die Untersehiede 
in D. u. Zus. waren ganz geringfugig. Die verlaBlichsten Wellenlangenwerte liegen 
zwischen 0,707830 u. 0,707835 A. Mittelwert: 0,707833 A. Der Bre.chungsindex des 
Calcits -wurde berechnet. (Physical Bev. [2] 38 . 1389—91. 1/10. 1931. J o h n s  
H o p k i n s  Univ.) S k a l i k s .

Dorothy Heywortll, Notiz zur KryslallstruMur von Arsentrijodid. Berichtigungen 
zu der C. 1932- I. 909 referierten Arbeit. (Physical Eev. [2] 38 . 1792. 1/11. 1931. 
Chicago [DL], Eyerson Physical Lab.) Sk a l i k s .

K. Herrm ann, Bemerkungen zu der Arbeit: „The cryslal struclure of polassium 
chromate K fir O "  von W. II . Zachariascn u-nd E. II. Ziegler. (Vgl. C. 1 9 3 1 . II. 3301.) 
Die unrichtige Angabe der Eaumgruppe fiir K ,C t O., von H e r r m a n n , H o s e n f e l d  u . 
Sc h o n f e l o  ist bereits S1/^ Jahre vor der Veróffentlichung von Z a c h a r ia s e n  u . 
Z ie g l e r  dureh den Vf. rielitiggestellt worden. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Kristallphysik, Kristallehem. 81 . 315. Febr. 1932. Berlin.) SKALIKS.
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R. C. Menzies, Ein zweidimensionales JRaumgiller ? Bei Abkiihlung einer w., 
wss. Lsg. von DimełhyUhalliumjodid oder bci Zugabo einer 10°/0ig., am besten schwach 
alkal. Lsg. von K J zu der k., gesatt. Lsg. scheidet sieh ein Teil der Tl-Verb. an der 
Oberf lachę in regelmaBiger Anordnung aus. Jeder Kry stall ist aąuidistant von 6 anderen. 
Diese Entfemung ist variabel, sie ist kleiner bei schneller Krystallisation. Nach un- 
gefahr 1/J Stde. wird die Anordnung unter Bldg. unregelmaBiger Aggregate zerstort. 
In schwach saurer Lsg. halt sieh die regelmaBige Anordnung uberhaupt nur wenige 
Sekunden. Vf. kann eine Erkliirung dieser Erseheinungen nieht angeben. — Ein Mikro- 
photogramm ist der Mitt. beigefiigt. (Naturę 1 2 8 . 907. 28/11. 1931. Bristol, Univ.) S k a l .

H. Braekken, Ein Unwersal-Róntgenapparat fur Krystallslruklurunlersuchungen. 
Der zentrale Teil der Apparatur wird von einem W EISZENBERGschen Rontgengonio- 
meter gebildet, welches ais eine Weiterentw. der von B o h m  angegebenen Konstruktion 
anzusehen ist. Vakuumanlage, Róntgenrohre u. Aufnahmeapp. sind zu einem kom- 
pakten Ganzen zusammengefugt. Die Apparatur unterscheidet sieli von den bisher 
bekannten durch eine Reihe konstruktiver Anderungen, vgl. hieruber den Original- 
aufsatz. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., ICristallphysik, KLristallchem. 81. 
309—13. Febr. 1932. Trondhjem.) Sk a l ik s .

P. M. S. Blackett undD. S. Lees, Weilere Untersuchungenm.it der Wils&nmethode.
II. Die Reichweite und Geschuńndigkeit der Riicksloflatome. In Fortsetzung der Verss. 
von B l a c k e t t  (C. 19 2 4 . I. 1894) iiber die Reichweite-Geschwindigkeitskurven fur 
H2-, Luft-, A r-R iickstoB atom e bis zu Reichweiten von 1,0, 2,5 bzw. 0,8 mm nach der 
W lLSO N -M ethode wird die Best. von den Vff. bis zu Reichweiten von 10 bzw. 6 u. 2 mm 
ausgedehnt. AuBerdem wird eine genaue Geschwindigkeitsbest. der a-Teilchen iiber die 
letzten 2,5 mm ihrer Reichweite unternommen. Insgesamt wurden 1 300 000 Bahnen 
fur die Ergebnisse verwendet. Die Aufnalimen wurden mit einer Spezialkamera u. 
einer automat. WlLSON-Kammer gemacht. Die Formel zur Berechnung der Ge- 
schwindigkeit der RuckstoBatome wird angegeben. Vorerst wird die Reichweite- 
Geschwindigkeitskurve fiir langsame a-Teilchen bestimmt. ZusammenstoBe von 
a-Teilchen mit He-Kernen ermóglichen die Kurve bis innerlialb eines Bruchteils von
1 mm zu messen. Im Reichweitegebiet von 0— 6 mm folgt die Geschwindigkeit V der 
Relation: R  =  0,372 F1’43, wo R  die Reichweite bedeutet. Die Reichweite-Geschwindig- 
keitskurve fiir langsame H-Teilehen erstreckt sieh iiber die letzten 10 mm ihrer Reich
weite in Luft. Die Ergebnisse stehen mit den Angaben anderer Autoren in guter tlber- 
einstimmung. Fur die Reiehweite-Gesehwindigkeitskurven fiir N2, 0 2 u. Ar gilt, daB 
die Messung der Langen u. Winkel nieht ausreieht, um einen ZusammenstoB mit einem
O-Atom yon einem ZusammenstoB mit N zu unterscheiden. Aus 750 000 Strahlen- 
bahnen in 50% A r, 10% 0 2, 40% H 2 werden die Daten fiir Reichweite-Geschwindig- 
keitakurven fiir O u. Ar ermittelt. Entsprechend werden aus 350 000 Bahnen in 50% N2, 
10% 0 2, 40% H2 die Werte fiir die N-RiickstoBatome gewonnen. Fast alle Aufnahmen 
sind in einem Gasgemisch, das neben den zu untersuchenden Gasen hauptsachlich H2 
enthalt, gemacht. (Proeeed. Roy. Soc., London. Serie A. 1 3 4 . 658—71. 2/1. 1932. 
Cambridge.) G. SCHMIDT.

Newell S. Gingrich, Bemerkung iiber den neuen Effekl infolge Wirkung von 
Rontgenstrahlen auf Materie. Vf. versuchte die Experimente von POKROWSKI (radioakt. 
Eigg. von Metallen nach Róntgenbestrahlung, ygl. C. 19 3 2 . I. 1627) zu reproduzieren. 
Anfanglich wurden Resultate erhalten, die mit denen von P o k r o w s k i  in der Haupt- 
saohe ubereinstimmten. Nach Bcseitigung von Fehlerąuellen konnte jedoch kein 
Untersehied mehr zwischen bestrahlten u. nieht bestrahlten Metallen festgestellt werden. 
(Physical Rev. [2] 3 9 . 748—49. 15/2. 1932. Mass. Inst. of Technol.) S k a l ik s .

Louis C. Roess und E. H. Kennard, Rdntgenstrahhnabsorption durch ein Thomas- 
Fermi-Atom. Unter der Annahme, daB das ^-Elektron sieh nach der relativist. D ir a c - 
Gleichung in einem modifizierten FERMI-THOMAS-Feld bewegt, wurden Massen- 
absorptionskoeff. fiir die i£-Schale von Sn  berechnet. Fiir Wellenlangen yom 1-, 1,5- u. 
2,5-fachen Betrage der if-Absorptionskante wurden die Werto gefunden: 2,42, 12,10, 
37,42. Von RlCHTMYER ist gemessen worden: 2,36, 11,0, 37,0. — Das berechnete 
Ionisationspotential fur ein iśT-Elektron ist um nur 0,48% groBer ais das beobachtete. 
(Physical Rev. [2] 38 . 1263—69. 1/10. 1931. Cornell Univ., Dept. of Physics.) S k a l .

Y. H. Woo, Die Streuung von Rontgenstrahlen durch uielatomige Gase. Nach 
JAUNCEY (vgl. C. 19 3 1 . II. 1105) muB der F ak to rii in COMPTONs Formel fiir die 
Streuung von Rontgenstrahlen durch ein Atom ersetzt werden durch den Faktor F'. 
Die friiher vom Vf. gegebene Theorie der totalen Streuung von Rontgenstrahlen durch
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yiclatomigc Gase (vgl. C. 1932. I. 9) wird dadurch modifiziert. Die abgeiinderto 
Tlieorie wird auf die Streuung durch zweiatomige Gase angewandt, u. die erhaltenen 
theoret. Resultate werden mit den absol. Messungen von WOLLAN (C. 1932. I. 347) 
verglichen (MoiT a  an H 2, N 2 u. 0 2). Im ganzen bestatigen die Messungen von WOLLAN 
die neue Formel, obgleich der allgemcine Charakter der Streukurve aueh durch die 
alte Formel wiedergegeben wird. Die Theorie von J a u n c e y  u. die des Vf. geben fiir 
die Streuung an zweiatomigen Gasen (mit gleiehen Atomen) prakt. ident. Ergebnisse, 
wenn fiir Wellenlangenanderung durch COMPTON-Effekt korr. wird. (Physical Rev. [2]
39. 555—60. 15/2. 1932. Peiping [China], Nat. Tsing Hua Univ.) S k a l i k s .

G. E. M. Jauncey, Notiz zu Woos Abliandlung uber die Streuung von JRdnlgen- 
slrahlen durch ńelatomige Gase. (Vgl. vorst. Ref.) Einige der von Woo angegebenen 
Formeln werden beriehtigt; die Korrekturen sind indos geringfiigig u. andern nieht 
die von Woo gezogenen SchluBfolgerungen. (Physical Rev. [2] 39. 561. 15/2. 1932. 
S t. Louis [Miss.], Washington Univ.) Sk a l ik s .

Sigge Bjórck, Zum Comploneffeld tom klassischen Slandpunkt. Es wird gezeigt, 
daB der COMPTON-Effekt klass. bcschrieben werden kann, wenn man annimmt, daB 
das Photon eine im Raum zusammengehaltene klass. Welle von der Energie li v u. der 
Lange A =  c/v ist. (Ztschr. Physik 73. 541—46. 30/12. 1931. Stockholm.) Sk a l ik s .

Jesse W. M. Du Mond und Harry A. Kirkpatrick, Untersuchung der Abhangigkeil 
der Breite der Comptonlinie ton der primaren Wellenlange mit dem Vielkrystallspeklro- 
graphen. Die in ciner vorhergehenden Arbeit der Vff. entwickelte Theorie (vgl. C. 1932.
I. 911) hatte beim Vergleich der yorausgesagten Abhangigkeit der COMPTON-Linien- 
breite von der primaren Wellenlange mit der Erfahrung nur eine qualitative Uberein- 
stimmung ergeben. In der vorliegenden Arbeit wird eine grundlichere Unters. dieser 
Beziehung vorgenommen. — Die if-Strahlung von Mo, Ag u. 17 wurde an cinem 
Graphitstrcukórper unter dem gut definierten Winkel von 156° gestreut u. mit dem 
Vielkrystallspektrographen analysiert. Die Expositionen dauerten in jedem Fali 
etwa 1000 Stdn. — Die Photogramme zeigen eine Verminderung der COMPTON- 
Linienbreite mit abnehmender Wellenlange, ganz wie es die Theorie von Du M o ND 
voraussagt. Sieht man von anderen Erklarungsmóglichkeiten ab, so geben die Er
gebnisse dieser Arbeit eino yollkommene Bestatigung der Annahme, daB die Anfangs- 
geschwindigkeiten der Elektronen im festen Kórper fiir die Verbreiterung der COHPTON- 
Linie verantwortlich sind. In diesen Experimenten ware dann ein d ire k te r  Beweis 
fiir die dynam. Natur des Atoms zu erblicken: Die LinienYerbreiterung ist auf einen 
D oP PL E R -E ffek t infolge der Bewegung des streuenden Elektrons zuriickzufiihren. — 
Die strenge Theorie in der vorhergehenden Abhandlung (1. e.) wird durch eine ver- 
einfachte erganzt. (Physical Rev. [2] 38. 1094—1108. 15/9. 1931. Pasadena, Cali- 
fornia Inst. of Technol.) Sk a l ik s .

R. W. James und G. W. Brindley, Numerische Berechnung ton Alomfaktoren 
fiir EónlgenstraMen. (Vgl. C. 1931. II. 2963.) Zu Anfang werden die Voraussetzungen 
fiir den allgemeincn Streuvorgang von Róntgenstrahlcn an Elektronen besprochen 
u. die verschiedenen Darstellungsarten fiir den Faktor F  nach H a r t r e e , WENTZEL, 
W a l l e r  etc. genannt. Fiir die numer. Berechnung von F  wird eine Interpolations- 
methode entwickelt, welehe auf der Best. der Ladungsverteilung nach H a r t r e e  beruht. 
Fur Atome mit der Ladung Z  >  25 wird die THOMAS-FERMische Rechnung angewandt. 
Ferner werden die Temp.-Funktion besprochen u. eine Tabelle der Atomfaktoren 
fiir versehiedene neutrale Atome u. Ionen in ihrer Winkelabhiingigkeit gegeben. (Philos. 
Magazine [7] 12. 81—112. 1931. Manchester, Univ.) Sc h u s t e r iu s .

William V. Houston, Die Breite weicher Rdntgenlinien. Den direktesten Auf- 
schluB iiber die Verteilung der Energieniveaus in Krystallen geben die Beobacbtungen an 
langwclligen Rontgenlinien. Die Arbeiten von SODERMAN u. anderen im extremen 
Ultraviolett haben gezeigt, daB Funkenanregung scharfe Linien ergibt, wahrend An- 
regung durch Elektronenbombardement einer festen Antikathode sehr breite Linien 
liefert. Die Form dieser Linien gibt, bei Berucksiehtigung der tlbergangswahrscheinlich- 
keiten, die Verteilung in den oberen besetzten Niveaus an. Da die tjbergangswahr- 
scheinlichkeiten nieht bekannt sind, ist es besser, umgekehrt die Linienform aus ver- 
schiedenen Modellen herzuleiten. Das einfache PAULI-SOMMERFELD-Modell (voll- 
kommen freie Elektronen) gibt zwar die richtige GróBenordnung der Linienbreite, 
nieht aber die Intensitatsverteilung der Linien richtig wieder. Die BLOCHsche Methode 
hingegen liefert in beider Hinsicht bessere Ubereinstimmung mit der Erfahrung. Die 
Linien von Elementen, dereń auBere Schalen unvollstandig sind, weisen den scharfen
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In ten s itiitsa b fa ll a n  d e r kurzw elligen  Soitc au f, d e r  f iir  d ie  F E R M I-S ta tis tik  c h arak - 
te r is t .  is t. (P h ysica l R ev . [2] 3 7 .1 6 9 2 — 93. 1931. C alifornia In s t .  of T echnol.) Sk a ł .

William V. Houston, Die Struktur weiclier Rontgenlinien. Die bisherigen experi- 
mentellen Unterss. iiber weiche Rontgenstrahlen haben ergeben, daB die durch Elelc- 
tronenbombardement einer festen Antikathode erzeugten Róntgenlinien v ie l breiter 
sind ais dieselben Linien, wenn sie von einem angeregten Gas emittiert werden. Das 
liegt daran, daB im ersten Pall das obere Energieniveau nicht scharf ist. — Die Breite u. 
die Form der Linien kónnen aus den versehiedenen Modellen berechnet werden. Das 
Modeli mit freien Elektronen nach PAULI, S o m m e r f e l d  u . anderen ergibt eiiie Linie 
mit scharfer Kante an der kurzwelligen Seite, was mit den experimentellen Ergebnissen 
von SODERMAN an Be nicht iibereinstimmt. Dagegen wird die Linien b r e i t e  von 
der Theorie richtig wiedergegeben. Das Modeli mit gebundenen Elektronen nach 
BLOCH gibt eine befriedigendere Darst. der Linien f o r m  fiir B e; die Linien b r e i t e  
kann nicht exakt berechnet werden, ist aber ungcfahr von der riehtigen Grófie. Mithin 
haben die period. Potentialiinderungen im Kry stall starken EinfluB auf die Verteilung 
der Energieniveaus. (Physical Rev. [2] 38 . 1797—1801. 15/11. 1931. California 
Inst. of Technol.) S k a l ik s .

F. K. Richtmyer und S. W. Barnes, Hyperfeinslruktur und Breite von Rónhjen- 
spektrallinien. Die Feinstruktur von WK a,, die bei friiheren Arbeiten beobaehtet 
wurde (C. 1 9 3 1 . I. 219), ist nach neueren Unterss. nieht rcell. Die Halbwertsbreite 
von WK ^  wurde zu 0,154 X-Einheiten bestimmt. (Physical Rev. [2] 37 . 1695. 
1931. Cornell Univ.) Sk a l ik s .

O. Rex Ford, Ubcrsicht iiber die Satelliten des K  au„-Duhletts, der K  (9r  und der 
K  fir Linie. R ic h t m y e r  u . R ic h t j iy e r  (vgl. C. 19 2 9 . H. 2531) untersueliten die Satel
liten yon L  aj, L  px u. L  der Elementc R b  (37) bis Sn (50) u. fanden eine gróBere 
Zahl von Satelliten ais bisher beobaehtet waren. Vf. untersucht daher entsprechend 
die Satelliten der if-Diagrammlinien, u. zwar in dem Bereich der Elemente, von 
denen K  a3, K  a, u. K  a ' gemessen werden konnten. — Ein ganz neuer Satellit K  fi0, 
zur Diagrammlinie K  fix gehórend, wurde fur die Elemente Ca (20) bis Cr (24) beobaehtet. 
Der Satellit K  ct3 ist ein^Dublett, wenigstens fiir die Elemente Al (13) bis Cl (17). Die 
Beziehung: Quadratwurzel aus der Differenz der Freąuenzen von Satellit u. Dia
grammlinie =  lineare Funktion der Atomnummer ist angenahert giiltig fiir die Satel
liten yon K  a1>2, ungiiltig fiir die Satelliten von K  u. K /?2. (Physical Rev. [2] 37 . 
1695. 1931. West Virginia Univ.) S k a l ik s .

A. Faessler, Die Abhdngigkeit des K-Spektrums des Schwefels von der chemischen 
Bindung bei Anregung mit Rontgenstrahlen, Es wird das mit Rontgenstrahlen angeregtc
I i a-Spektrum des Schwefels in verschiedenen chem. Verbb. (Na2S20 3, KCNS, ver- 
schiedene Sulfide u. Sulfate) untersucht. Es wird gezeigt, daB eine Reiho von Er- 
scheinungen, die in alteren Unterss. iiber den Zusammenhang zwischen Emissions- 
spektrum u. chem. Bindung festgestellt wurden, auf die therm. u. elektr. Wrkg. der 
Kathodenstrahlen (chem. Zers. der Verbb.) zuruckgefuhrt werden muB, wahrend die 
Unters. des „Sekundarstrahlspektrums“ klare u. eindeutige Resultate ergibt. — Die 
K  c^.-Linie des S  ist nach der kurzwelligen Seite hin etwas verwaschen; wie es scheint, 
je naeh der Verb. in.Yerschieden starkem Mafie. Das K  a-Dublett fiir Sulfide ist gegen- 
iiber dem des reinen S nach l a n g e r e n  Wellen hin verscboben. Die Wellenlangen- 
werte sind, wenn auch in geringem MaBe, vom Kation abhiingig. Das SiiZ/aidublett 
ist gegeniiber dem Dublett des freien S nach k u r z e r e n  Wellen hin verschoben. Die 
A-Werte stimmen fiir alle Sulfate innerhalb der Fehlergrenzen iiberein: Nur die in 
erster Sphare gebundenen Atome sind innerhalb einer Wertigkeitsstufe fiir die Lage 
der Kanton wie auch der Emissionslinien maflgebend. Das KCNS  gibt entsprechend 
der Zweiwertigkeit seines S-Atoms ein Dublett, das wie bei den Sulfiden langwelliger 
ist ais das des elementaren S. — Besonders interessant ist das S  K  a-Spektrum im 
Thiosulfat. Es waren z w e i Dubletts zu erwarten, eins fiir den sechswertigen, das 
andere fiir den zweiwertigen S. Die Aufnahme zeigt drei Linien, von denen die kurz- 
welligste die K  aj-Linie des sechswertigen, die langwelligste die K  a2-Linie des zwei
wertigen S ist. Die mittlere starkę Linie ist ais Uberlagerung der K  a2-Linie des sechs
wertigen u. der K  ar Linie des zweiwertigen S zu deuten. Die geringe Abweichung der 
Wellenlangenwerte von den Sulfid- bzw. Sulfatwerten diirfte durch die Wrkg. der 
Bindung S—S hervorgerufen sein. (Ztschr. Physik 7 2 . 734—43. 16/11. 1931. Freiburg 
i. Br., Physikal.-chem. Inst. d. Univ.) S k a l i k s .
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Borje Svensson, Chemisćhe Eeaktionen zwischen Metallsulfiden und Antikalhoden- 
metall bei Aufnahmen des K  p-Speklrums des Schwefels. Die Struktur der K  /9-Linicii 
des S  wird von dem emittierenden Atom nicht eindeutig bestimmt. Die Linienstruktur 
variiert mit der gewahlten Verb. des emittierenden Atoms u. fiir ein u. dieselbe Substanz 
auch mit dem Antikathodenmaterial (nach Unterss. von L in d h  u. LUNDQUIST). Es 
treten also Rkk. zwischen der emittierenden Substanz u. dem Antikathodenmaterial 
ein. — Vf. zeigt, wie es auf Grund der Kenntnis der Affinitat zwischen Metallen u. 
Schwefel móglich ist, unter gewissen Bedingungen einen Einbliok in den Mechanismus 
der auf der Antikathode stattfindenden chem. Rkk. zu bekommen, wenn freier S u. 
Sulfide ais emittierende Substanzen benutzt werden. Der EinfluB des Antikathoden- 
metalls auf das S K  /9-Spektrum lilCt sich dann mit groBerer Sicherheit deuten ais bisher.
— Im speziellen Teil werden die Rkk. von elementarem S u. von verschiedenen Sulfiden 
mit Cu, Ag, Fe u. Al ais Antikathodenmaterial (theoret.) studiert u. in Tabellen zu- 
sammengestellt. (Ztschr. Physik 75. 120—28. 17/3. 1932. Lund, Physikal. Inst.) S k a l .

Carl E. Howe und Mildred Allen, Absolulmessung der CuLa-Linie. Zwei photo- 
graph. Platten in yerschiedenen Abstanden von einem 600 Strich-Gitter aus Glas 
wurden gleichzeitig der Strahlung einer Cu-Antikathode exponiert. Aus mehr ais 6 Bestst. 
wurde fiir die Wellenlange von Cu L a erlialten: 13,326 A ±  0,01 (mittlere Abweichung) 
±  0,001 (wahrscheinlicher Fehler). (Physical Rev. [2] 37. 1694. 1931. Oberlin 
Coli.) • S k a l i k s .

Charles A. Whitrner, Das M-Absorplionsspektrum. von Tantal. Das Jf-Absorptions- 
spektrum von Ta (73) wurde mit einem SlEGBAHNschen Vakuumspektrographen 
untersucht. Ais Absorber diente metali. T a, durch Verdampfung gewonnen. Folgende 
Absorptionsgrenzen wurden gemessen: 5,647 A (Mlu), 6,773 A, (Mlv) u. 6,997 A (Mv). 
Bcim Vergleich der experimentell gefundencn v/R-Werte mit den aus -Ł-Absorptions- u. 
Emissionswerten berechneten z e ig t sich, daB die esperimentellen Werte fiir J / IV u. 
bei hoheren Freąuenzen liegen, wiihrend M ul nach kleineren Freąuenzen verschoben ist. 
Dicse Abweichungen wurden auch von anderen Beobachtern bei den Elementen W (74) 
bis Au (79) gefunden. Sie werden durch tlbergange nach' peripheren Niveaus zu erklaren 
versucht. — Die M ,,,-Grenze erscheint ais weiBe L in ie , M lv u. M v sind diffus. (Physical 
Rev. [2] 38. 1164—69. 15/9. 1931. Univ. of Iowa.) , S k a l i k s .

Arthur H. Compton, Prazisionsmessung von Wellenlangen mit dem Doppdkryslall- 
speklrometer. Gekurzte Mitt. iiber die C. 1931. II. 1320 referierte Arbeit. — Die 
Wellenlange von MoK a.x wird zu 707,832 ±  0,002 mA angegeben. (Physical Rev. [2] 
37. 1694. 1931. Univ. of Chicago.) S k a l i k s .

B. Milianczuk, Zeemaneffekl der Quadrupollinien nacli der Diracschen Theorie. 
(Ztschr. Physik 74. 810—24. 11/3. 1932. Lemberg, Inst. f. theoret. Physik d. Techn. 
Hochsch.) S k a l ik s .

B. Milianczuk, Verwandlungseffekt der Qmdrupollinien. (Ztschr. Physik 74. 
825—47. 11/3.1932.) S k a l ik s .

J. B. Green und John Wulff, Der Paschen-Backeffekl der Hyperfeinslruktur.
I. Thallium I I  und I I I .  Nach der gleichen Methode wie C. 1932. I. 638 werden auBer
fiir  Tl II  3092 A noch fiir Tl I I  2298 A, 2530 A, 5950 A u. fur Tl I I I  4110 A die Hyper- 
feinstrukturen in Feldern von 0, 14700, 32500 u. 43350 GauB in hohen Ordnungen 
des 6-m-Gitters aufgenommen; Reproduktion der Mikrophotometerkurven u. schemat. 
Darstst. werden gegeben. Die Aufnahmen bestatigen die Theorie des ZEEM AN-Effekts 
u. PASCHEN-BACK-Effekts bis auf geringfiigige Einzelheiten. Sie zeigen Abweichungen 
von den Befunden von Mac L e n n a n  u . A l l i n .  (Physical Rev. [2] 38. 2176—85. 
15/12. 1931. Mendenhall Laboratory of Physics and Massachusetts Institute of 
Techn.) ‘ B e u t l e r .

J. B. Green u n d  John Wulff, Der Paschen-Backeffekt der Hyperfeinstruklur.
II. B i l l  und B i l l i .  (I. siehe vorst. Ref.) Ausfiihrliche Arbeit von C. 1932. I. 21.
Die Hyperfeinstrukturen d e r Linien B i l l  5719 A, B i l l i  4561 u. 3695 A werden in 
Feldern von 14 700, 32 500 u. 43 350 GauB untersucht. Reproduktionen der Mikro- 
pliotometcrkurven d er Aufnahmen u. schemat. Zeichnungen werden gegeben. Die 
Linie 5719 A (6 p 7 s 3P1 — 6 p 7 p 3P0 ?) mit dem tlbergang j =  1 — y  j  =  0 a h n e lt  
3092 A des Tl I I , hat aber (j /)-Kopplung in ihren Termen. An ihr kann die Theorie 
des PASCHEN-BACK-Effekts von GOUDSMIT u . B a c h e r  gut bestatigt werden, auch 
d ie  anderen Linien stimmen damit u. mit d er Annahme des Kernspins I  =  %  fur Bi 
iiberein. (Physical Rev. [2] 38. 2186—92. 15/12. 1931. Mendenhall Lab. of Physics 
and Massachusetts Inst. of Techn.) B e u t l e r .
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H. V. Knorr, Pholometrische Beobachtung des Auftrelens von Spektrallinien in 
einem kondensierten Funken. Ausfiihrliche Wiedergabe der C. 19 3 1 . I I -  195 referierten 
Arbeit. (Physical Rev. [2] 37 . 1611—21. 1931. Ohio State Univ., Mendenhall Lab. 
of Ph3'siks.) B e u t l e r .

Hans Kopf ermann, Ober die Beslimmung des mechanischen Momenles des Casium- 
kernes aus der Hyperfeinstruktur einiger Cs+-Linien. (Vgl. C. 1931. II. 2966.) Mittels
3 -P rism en sp ek tro g rap h  u. PŚROT-FA BRY-Etalons wird bei ca. 5- 105-Auflosungs- 
vormogen d ie  Hyperfeinstruktur einiger Linien des Cs II  aufgenom m cn, die in einem 
H e-G EISZLER -R ohr m it etwas Cs-Metall in Ansatzróhrchen erzeugt wurden. Die Ent- 
ladung durch eine 3 mm weite, mit PrcBluft gckuhlte Capillare betrug ca. 50 m A; 
He Druck 1—2 mm; end-on Beobachtung. IJbergange von 5 p' 6 p — >- 5 p-‘ 6 s u. 
— >- 5 pfi 5 d, die  10 Linien zwischen 5831 u. 4527 A ergeben, werden untersucht; in 
einer T abelle  sind die Aufspaltungskomponenten von 9 Linien verzeichnet. 4953 A 
(j — 2 — y  j — 1) ist fiinffaeh; 4527 A (j — 1 — y  j =  1) dreifach, ebenso 5371 A
(j =  1 — >- j  =  1 ) u. 5274 A (j =  1 — y  j  =  0). Die unteren Terme dieser Linien
zeigen verseliwindende Fcinstrukturaufspaltung. A lle anderen untersuchten Linien 
geben komplizierte Strukturbilder aus Aufspaltung des unteren u. des oberen Terms, 
so 5227 A (j =  1 — ->- j — 2), 4830 A (wird ais j =  2 — y  j =  2 eingeordnet), 5249 A
(j =  1 — y  j =  1 ) 5831 A (j =  2 ■—-y  j  =  1) u. 4604 A (j =  3 — y  j =  2). Aus den
Intervall- u. Intensitatsregeln wird der Kernspin des Cs-Atoms zu I  =  7/ 2 berechnet; 
der Wert %  kann nicht ausgeschlossen werden. — Eiir die einzelnen Terme wird der 
Koppelungsfa k to r  a zw ischen Kernspin u . E lek tro n en h iille  b e rech n e t (Tabelle). Am 
gróBten i s t  d ie  Aufspaltung fiir einen  T erm  l a  (j — 2), d e r a is 5 p ‘ 6 s angesprochen 
wird [a — 0,0544). E iir  das 6 s -E lek tro n  in  Cs i s t  a =  0,070, f iir  e in  6 p -E le k tro n  is t  a 
mindestens 6-m al kleiner. — Nach der q u an ten m ech an . R ech n u n g  von  E e r m i  u . der 
relativist. K o rre k tio n  v o n  R a c a h  wird d ie  L ad u n g sd ich te  yr des 6 s -E lek tro n s  im  
Kern in  Beziehung zur Aufspaltung u. zu  dem n euen  K e rn sp in  7/ 2 g ese tz t. E s  ergibt 
sich daraus e in  Verhaltnis der Magnete des Kerns zum Elektron //:/;„ =  1560 u. fiir 
d en  LANDE-Faktor g (i) des Kerns: g (i) ~  1/5500, wahrend fiir d en  jr-Faktor jed es 
Protons g (i) ~  2/1840 zu erwarten ware. Der geringe Wert fi — //0/l 1000, den dic 
Rechnung fiir das magnet. Protonenmoment aus den Beobachtungen ergibt, wird in 
Beziehung zur Ungenauigkeit der Kenntnis von j/j2 in der Kernnahe gesetzt. (Ztsehr. 
Physik 73. 437—51. 30/12. 1931. Berlin-Dahlem, Kais. Wilh.-Inst. f. physik. 
Chem.) . B e u t l e r .

F. H. Loring, Uber das Vorkommen von Ekacasium in der Sowie. Nachlrag. (Vgl. 
C. 1 9 3 1 . II. 1972.) Wegen des zu erwartenden niedrigen Kp. u. Ionisationspotentials 
von Eka-Casium besteht die Móglichkeit, es im Koronaspektrum nachzuweisen. Doch 
bestehen voraussichtlich dabei prakt. Sehwierigkcitcn, da die „letzten Linien“ im 
U ltrarot liegen diirften. (Chem. News 143 . 98. 1931.) E is e n s c ii it z .

Herman Yagoda, Eine Abschatzung fiir das Spektrum des Elements mit der Ordnungs- 
zahl 87. Die tiefsten Ferme im Eka-Casium werden zu 1 -S — 32930 cm-1; 2 ~P„ — 
19540; 2 3Pj =  20560; 3 2P 2 =  9416 u. 3 2Pj =  9750 cm-1  durch Extrapolation ab- 
geschatzt. Ais „letzte Linien" sind ein Dublett bei ca. 8000 A mit A v ~  1100 u. ein 
weiteres bei ca. 4300 mit A v ~  370 cm-1  zu erwarten. (Physical Rev. [2] 38 . 2298 
bis 2300. 15/12. 1931. New York, Univ.) ” B e u t l e r .

Rayleigłl, Bandenspektrum des Quecksilbers in Fluorescenz. (Vgl. C. 19 3 1 . II. 
2282.) Hg-Dampf von 5 mm Druck wird mit einer gekiihlten Hg-Lampe bestrahlt. 
Ein Filter absorbiert alle Strahlen, dic kurzwelliger sind ais 2460 A, so daB die Mitte 
der 2537-Linie allein die Fluorescenz erregt (,,Core“-Effekt). Es erscheinen in Fluores
cenz die Banden bis 2345, 2338 u. 2334 A. (Naturę 128 . 724—25. 24/10. 1931. Chelms- 
ford, Terling Place.) B o r i s  R o s e n .

Rayleigh, Linienspektrum des Quecksilbers in Fluorescenz. Hg-Dampf von ca. 2 mm 
Druck wurde mit Hg-Bogen beleuehtet. Durch entsprechende Filter werden alle Linien, 
mit Ausnahme der Resonanzlinie aus dem erregenden Licht wegabsorbiert. Die Linien 
3650, 3126 u. 2967, dereń direkte Anregung 8,8 V erfordert, erscheinen trotzdem in 
Fluorescenz. Die Emission dieser Linien kann im stromenden Hg-Dampf auch auBer- 
halb des Beleuchtungskegcls beobachtet werden. Vf. vermutet, daB die Ionisierung 
des Dampfes dureh Absorption der Resonanzlinie dabei eine Rolle spielt. Naheres 
wird dariiber nicht gesagt. (Naturę 128 . 905. 28/11. 1931. Chelmsford, Terling 
Place.) B o r is  R o s e n .

Rayleigh, Metaslabile Atome bei der Quecksilberfluorescenz. Die kontinuierlichc
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Fluorescenz des Hg-Dampfes wird im strómenden Hg-Dampf dureh die Linie 2537 
erregt. 1 cm hinter der punktformigen Erregungsstelle wird der leuehtende Dampf
strahl (der nicht das ganze Rohr erfiillt, sondern seitlich seharf besehrankt bleibt) 
mit den Linien 4046 bzw. 5461 bestrahlt u. emittiert dort Linien des sichtbaren Tripletts. 
Diese Emission zeigt die Anwesenheit der metastabilen Hg-Atome in den Zustanden 
2 3P 0 bzw. 2 3P 2. Sie bleibt auf den leuehtenden Dampfstrahl besehrankt. Ent- 
sprcehende Verss. zeigen, daB die Atome im Zustand 2 3P 1 nicht auf den leuehtenden 
Dampfstrahl besehrankt bleiben, sondern eine andero raumliche Verteilung aufweisen. 
(Naturę 129. 344. 5/3. 1932. Chelmsford, Terling Place.) B o r is  R o s e n .

A. Jabłoński, Uber das Entslehen der breiłen Absorptions- und Fluorescenzbanden 
in Farbstofflosungen. (Vgl. C. 1931. II. 2279.) Fur die Absorption u. Fluorescenz von 
Farbstoffmoll. in Lsgg. wird ein neuer Gesiehtspunkt gegeben. Das Farbstoffmol. 
wird zusammen mit seiner Umgebung — soweit seine Wechselwirkungskrafte mit 
Fliissigkeitsmoll. reiehen — ais „Zentrum“ betraehtet. Die Dichte (d) der Flussigkeits- 
moll. in diesem Zentrum wird ais Abscisse eines Diagramms mit der potentiellen Energie 
ais Ordinate eingezeichnet u. daraus fiir jeden Elektronenterm des Mol. eine Kurve 
erhalten. Diese gibt fur d =  0 das Energieniveau des reinen Elektronenterms, fur 
grofieres d ein Minimum, fiir noch grofieres steigt sie an — zeigt also den Verlauf einer 
Potentialkurve eines zweiatomigen Mol. nach F r a n c k . Die Minima entsprechen einem 
Maximum der Wechselwirkungsenergie — das sich ais Gleichgewichtszustand einstelle. 
Dabei sind fur verschiedene Elektronenterme die Minima verschieden tief u. sie liegen 
fiir angeregte Terme im allgemeinen boi kleinerem d. Wahrend des Elektronensprungs 
bleibt d im allgemeinen unverandert —  entsprechend dem FRANCK-CONDONschen 
Prinzip. Die Dichteschwankungen nach SMOLUCHOWSKl bewirken eine Verbreiterung 
der Energiestufen der Absorption um den Gleichgewichtszustand im „Zentrum". 
Tritt Fluorescenz auf, so kann sich bei nicht viseosen Lsgg. wahrend der Verweilzeit 
der neue Gleichgewichtszustand der Dichte fiir den oberen Term einstellen; das hat 
eine Rotversehiebung der Fluorescenzbande gegen die Absorptionsbande zur Folgę. 
Bei yiscosen Lsgg. hingegen strahlt der dureh Absorption erreichte „Spannungs“- 
Zustand wieder aus. Das charakterist. Aussehen der Spektren, die STOKESsche Regel, 
die Unabhangigkeit der Fluorescenzbanden von der erregenden Wellenlange in diinn- 
fliissigen, dagegen die Abhangigkeit in zahen Lsgg., die Verbreiterung u. Verschiebung 
der Banden bei Temp.-Steigerung kónnen so einheitlich erkliirt werden. — Die genaue 
Gestalt der Banden kann nicht berechnet werden, aueh nicht das Auftreten von 
Fluorescenzbanden oder dereń Auslóschung dureh Zusatzstoffe. Einzelne Widerspruche 
zwischen den Beobachtungen yon WAWILOW u . von SZCZENIOWSKI iiber die Fluores- 
eenzausbeute werden betont. Einige Abweichungen werden dureh tjberlagerung von 
Fluorescenzbanden gedeutet. (Ztschr. Physik 73. 460—69. 30/12. 1931. Hamburg, 
Physik. Inst. d. Univ.) B e u t l e r .

G. B. Bonino und P. Cella, Unlersuchungen uber den Ramaneffekt bei Terpenen. 
Messungen an einigen Kohlenwasserstoffen. Vff. teilen die Ergebnisse der Messung von 
Ramanspektren an d- u. l-a-Pinen, Limonen, Sabinen, Menłhen, Pinan, Sabinan u. 
Menthan mit. Im einzelnen diskutiert werden die Linien, die den Gruppen CH, C=C 
u. CH2 entsprechen, die Linien unter v =  1000, u. die Linien, die auf die stereochem. 
Konfiguration des Mol. zuriickzufiihren sind. Es folgt ein Vergleich mit dem ultraroten 
Absorptionsspektrum. Einzelheiten vgl. Original. (Memorie R. Accad. Italia Classe 
di Chimica 2. Nr. 4. 5—51. 1931.) R. K. M u l l e r .

T. M. Lowry und C. B. Allsopp, Die Dispersion der Brechung organischer Ver- 
bindungen. Teil I. Experime?itelle Metlioden. Teil II. Cyclohexan. Teil III. Benzol.
I. Die von den Vff. friiher (C. 1930. I. 1976) entwickelte interferometr. Methode zur 
Best. des Brechungsindex diinner Fl.-Filme wurde in versehiedener Hinsicht verbessert, 
so daB sich jetzt die Dispersion aueh im Ultravioletten mit der glciclien Genauigkeit 
bestimmen liiBt, wie im sichtbaren Spektralgebiet. Die mitgeteilten Messungen sind 
im Gebiet von 6707 bis 4358 A mit Hilfe eines PuL FR lC H scben Refraktometers aus- 
gefiihrt unter Beachtung besonderer VorsichtsmaBregeln; ais Lichtąuelle dienten die 
Linienspektren von Hg, Cu, Zn, Cd, Ag, Na, Li, Ba, H. Die Messungen unterhalb 
5000 A wurden mit dem Etalon-Refraktometer gemacht, wobei die Dispersion gegen- 
iiber friiheren Messungen dureh Benutzung eines Hilger E I-Spektrographen ver- 
vierfacht u. die gleiche Dichte in der Verteilung der Spektrallinien dureh Benutzung 
von Wolfram-Stahl-Elektroden erreicht wurde. Die Methode der Messung u. der 
Berecłmung des Breehungsindes aus der Zahl der Interferenzstreifen wird im einzelnen
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angegeben. Die photograpli. Messungen geben auch im Sicktbaren bis 5400 A be- 
friedigende Obcreinsfcimmung mit den okularen Messungen, weiterhin fiillt die Genauig- 
keit infolge der abnehmenden Dispersion des Quarzspektrographen erheblich ab. 
Im kurzwelligen Gebiet lassen sich gute Messungen bis 2400 A erhalten, in Gebieten 
starker Absorptionsbanden treten ebenfalls Sohwierigkeiten auf, weil hier die Inter- 
ferenzstreifen sehon verschwinden, bevor die Grenze der Durchlassigkeit erreicht ist. 
Der mittlere Fehler der Messungen wird zu —0,0001 angegeben.

II. Die Messungen an Cycloheząn dienen vor allem dazu, die Genauigkeit u. Re- 
produzierbarkeit der Messungen zu erweisen u. Standardwerte zu erhalten. Es wurden 
daher 2 Praparate yerwendet u. dieselben solange gereinigt, bis die Brechungsindiees 
im Sichtbaren bis auf wenige Stellen in der 5. Dezimalen iibereinstimmten. Die 
Messungen sind in Tabellen u. Kurven fur zahlreiche Wellenlangen zwischen 6707 
u. 2413 A angegeben. Sie lassen sich innerhalb weniger Einheiten in der 4. Dezimalen 
durch die Gleichung wiedergeben:

n- =  2,00 519 +  0,009 803 5/(A2 — 0,011 923).
III. Die fiir Benzol angegebenen Werte lassen sich zusammen mit denen von 

G if f o r d  im Sichtbaren u. denen von R u b e n s  im Infrarot durch die Gleichung 
darstellen:

0,68 992 )? 0,06 143 (A2 — 0,070 171) A2
n ’ +  A2 — 0,030 170 +  (A2 — 0,070 171)2 +  0,000 3448 A2 — 0,0027 A2

(Proceed. Roy. Soe., London Serie A 133. 26—59. 1/9. 1931.) K o r t u m .
P. Seve, Messung der optischen Konslarden von Krystallen im TJltramoletł. App. 

u. Methode werden ausfiihrlich beschrieben. — CaS04 ist bis 2400 A durehlassig; die 
Doppelbreehung steigt von 0,0085 im Roten auf 0,0108 bei 2450 A; bei 3200 A iindert 
die Dispersionskurye ihre Richtung. — Die opt. Achsen yon Kieselzinkerz liegen im 
Sichtbaren auf der (lOO)-FIaehe u. bilden einen Winkel yon 84° im Rót; der Winkel 
nimmt mit abnehmender Wellenlange ab bis 0° bei 3270, bei welcher Wellenlange 
Kieselzinkerz einachsig wird. Bei noch kurzwelligerem Licht liegen die Achsen in der 
(OlO)-Flache; der Winkel zwischen ihnen steigt auf 140° bei 2570 A. — Der Winkel 
zwischen den Achsen von Baryt steigt regelmaBig von — 63° im Gelben auf 90° bei 
~  2250 A; die Doppelbreehung steigt regelmaBig yon 0,0012 in Gelb auf 0,0028 bei 
~  2250 A. Infolge der goringen Doppelbreehung im Ultraviolett diirfte Baryt zweck- 
mśiBig zur Herst. von 1/t A-Bliittehen fiir Ultrayiolett Verwendung finden konnen. 
(Ann. Physiąue [10] 17. 137—97. Febr. 1932.) L o r e n z .

E. L. Nichols und H. L. Howes, Ober Temperaturmaxima der Kandoluminescenz. 
Gd20 3 zeigt, in einer H-Flamme erhitzt, von 40° an eine griine Luminescenz mit einem 
deutlichen Masimum bei 130°, weiterhin rote Luminescenz mit einem Maximum bei 
540°. Die beiden beobachteten Banden sind mit den yon URBAIŃ gemessenen Kathodo- 
luminescenzbanden von Gd u. von Sa ident. Die rote Luminescenz wird daher durch 
die Anwesenheit von Sa erklart. — Zur Beobachtung der Luminescenz bei hóheren 
Tempp. zieht Vf. die Strahlung eines schwarzen Korpers (Uranoxyd) ais Vergleich 
heran. Untersucht werden Osyde yon Pr, Gd, Nd, Dy, Sa. AUgemeines Ergebnis: 
Bei gegebener Herstellungsweise sind die Temp.-Maxima eines Oxydes oder einer 
Kombination yon Oxyden der seltenen Erdon definiert u. reproduzierbar, was aber 
fiir die Helligkeit der Luminescenz nicht gilt. Letztere ist nicht immer gróBer ais die 
eines schwarzen Korpers der gleichen Temp.; bei Dy20 3 z. B. ist sie bei allen Tempp. 
unter 875° kleiner. Aus einem groBen Vers.-Material mit aktivierten Oxyden ergibt 
sich, daB die Temp.Maxima einzelner Elemente dominierend sind, wilhrend die anderer 
Elemente unterdriickt werden, ferner, daB yorher nicht beobachtete Maxinia auftreten 
konnen. Nach Yff. entsprechen die Temp.-Maxima Umwandlungspunkten der Oxyde. 
(Journ. opt. Soc. America 2 2 .170—89. Marz 1932. Ithaca, CornellUniy.) K u t z e l n ig g .

George S. Forbes, Lawrence J. Heidt und Charles G. Boissonnas, Die photo- 
chemische lieaktion zwischen Chinin und Bichromat. I. Quantenauśbeute. In Erganzung 
einer fruheren Unters. (C. 1924. I. 612) werden nun die Quantenausbeute, die Licht- 
absorption u. einige sekundare Vorgiinge untersucht. — Chininsulfat folgt nicht dem 
B EER schen Gesetz; der Extinktionskoeff. andert sich mit der Aciditat, ebenso der 
von K2Cr20 7. Die Absorption gemischter Lsgg. yon Chinin u. Bichromat ist additiy 
aus der Absorption der Einzellsgg. zu berechnen; ein Komples bildet sich also aus den 
beiden Verbb. nicht. — Die Dunkelrk. ist bei niedriger Temp. sehr gering; die Kor- 
rektion fiir die Dunkelrk. uberschreitet nie 2/ 10 der Lichtrk. Die Quantenausbeute
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(bezogen auf Chinin) nimmt mit steigender Lichtintensitat leicht ab. Bei 436 m/t 
findet keinc Rk. statt ([H2SO,,] =  0,8); aktivicrtes H2Cr20 7 reagiert also nieht mit 
iiichtaktiviertem Chinin. . Die Quantenausbeute wachst mit abnehmender Wellenlange 
(untersucht: 405, 366, 313, 280, 254 u. 208 m/t) u. nimmt bei konstanter [H2Cr20 7] u. 
[H2S04] mit steigender Chininkonz. leieht ab. Die auf die Absorption durch HX'r20 , 
bezogene Quantenausbeute nimmt Werte zwischen 0,007 u. 2000 an. Dies fiihrt zu 
der Annahme, daB die Rk. zwischen aktiviertom Chinin u. H2Cr20 7 erfolgt, wobei es 
gleichgiiltig ist, ob H2Cr20 7 aktiyiert ist oder nielit. Nur bei den bciden kiirzesten 
Wellenlangen seheint eine leichte Rk. zwischen dem durch groBe Quanten aktivierten 
H2Cr20 7 u. Chinin stattzufinden. — Die (Juantenausbeute ist bei niedriger [H2S04] 
gering u. steigt bis zu 0,1-n. rasch an, um dann nur noch sehr wenig zu steigen (bis 1,5-n.). 
Extinktionskoeff. u. (juantenausbeute iindern sieh nieht in gleichem AusmaB mit der 
Aciditat. Die annahernd auf gleiche Lichtintensitat reduzierte Quantenausbeute steigt 
von 405 m/t steil an bis zu 366 m/t, belialt diesen Wert bis-313 mfi u. steigt dann 
weiter bis 208 m/t. — Der Temp.-Koeff. der Rk. betragt 1,12, ist annahernd gleich dem 
Temp.-Koeff. der bimolekularen StoBzahl fur H2Cr20 7 u. aktiviertes Chinin, wobei 
angenommen wird, daB die Red. der H 2Cr20 7 ohne Aktiyierungswarme stattfindet. — 
Die photochcm. Rk. diirfte etwa so vor sieh gehen, daB einQuant durch den Chinolinrest 
des Chinins absorbiert wird; Schwingungsenergie wird der sekundaren Alkoholgruppe 
iibertragen, wodurch die Rk.-Fahigkeit dieser Gruppe gesteigert wird. (Journ. Amer. 
chcm. Soc. 54. 960—72. Marz 1932. Cambridge, Mass., Harvard Univ., Chem. Lab.) L o r .

James Bell, Photosynthese von Kohlehydraten in vitro. Die C. 1932. I. 1338 mit- 
geteilten Verss. zur Photosynthese von Kohlenhydraten mit Hilfe von anorgan. Kataly- 
satoren wurden dadurch erganzt, daB die Katalysatoren auf eventuell adsorbiertes 
Kohleliydrat, das in geringen Mengen entstanden sein konnte, gepriift wurden. Das 
Resultat war negativ. (Naturę 129 .170. 30/1.1932. London, Lab. f. anorgan. u. physikal. 
Chem. d. Univ.) 6 . V. ScHULZ.

P. W. Timofejew und N. S. Chlebnikow, Verstar]cung des Stromes in Pliotozellen 
durch Oasentladung. Es wird der EinfluB der die Beschaffenheit der Photozelle be- 
stimmenden Parameter auf den Verstarkungskoeff. experimentell untersucht. Die 
verwendeten Pliotozellen (mit Ne oder Ar gefiillt) u. die Arbeitsmethode sind be- 
schrieben, die Ergebnisse werden in graph. Darstst. mitgeteilt. Wegen Einzelheiten 
muB auf das Original verwiesen werden. (Ztschr. Physik 72. 658—68. 30/10. 1931. 
Moskau, Staatl. Elektrotechn. Inst.) SKALIKS.

F. W. Cooke, Pholoelektrischer Effekt von Casiumdampf. (Vgl. C. 1932. I. 18.) 
Die Messungen von L i t t l e  (C. 1928. I. 1364) wurden fortgesetzt, um die differierenden 
Resultate von LlTTLE u . von MOHLER z u  erklaren. — Auf der langwelligen Seite der 
krit. Wellenlange 318,4 /t/t wurde kein Effekt gefunden. Der Effekt ist maximal bei 
dieser Konvergenzfrequenz, nimmt mit wachsender Freąuenz bis zu einem Minimum 
ab u. wird dann wieder starker. Die GróBenordnung des Effektes ist die von MOHLER 
angegebene. (Physical Rev. [2] 37. 1707. 1931. Univ. of Illinois.) S k a l i k s .

Th. Neugebauer, Theorie des Kerreffektes in der Wellenmechanik. (Ztschr. Physik 
73. 386—411. 10/12. 1931. Budapest, Inst. f. theoret. Physik d. Univ.) Sk a l ik s .

F . A. Lindem ann, T he physical signifieance cf th e  quantum  tlieory. New Y ork : Oxford 1932.
(148 S.) 8°. § 2.50.

A 2. E lek troch em ie . T h erm ochem ie.
A. Giintherschulze und F. Keller, Die Dielekłrizitatskonsłanten einer Anzahl 

Oxyde. Fiir eine Unters. des Zusammenhanges zwischen molekularer DE. u. period. 
System (wie bei der Mol.-Refr. durchgefuhrt) gab es bisher fast iiberhaupt keine brauch- 
baren Messungswerte. Vff. faBten daher den Plan, systeinat. die DEE. definierter 
fester Salze, Oxyde, Sulfide usw. zu messen; in der vorliegenden Arbeit werden die 
Ergebnisse fiir eine Anzahl Oxyde mitgeteilt. Die Messungen stieBen auf ungewohnliclie 
Schwierigkeitcn, die aber bei folgenden Oxyden uberwunden werden konnten: MgO, 
Al203, Cr„03, Zr02, Sb203, Sb2Oi, BaO„, CeO„, Ta20 5, Bi2Oa, Th02. t)ber die MeBmetliode 
ygl. die naehstehend referierte Arbeit! — Ergebnisse: Am Beispiel des AL03 wird 
gezeigt, daB aus der wss. Lsg. gefalltes A120 3 eine maximale DE. in Verb. mit einer 
minimalen D. hat, u. daB bei wiederholtem Sintern mit steigender Sinterungstemp. 
die DE. abnimmt u. einem Mindestwert, die D. zunimmt u. einem Hochstwert zustrebt. 
Die elektrolyt. erzeugte Al20 3-Sperrsehieht einer Al-Anode hat die minimale, dem
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hóchsten Silitem cntsprechcndc DE.; das so gebildetc Oxyd liat also eine łiohe D., 
was im Einklang mit der beobaohteten, auBergewóhnlich groBen Harto stelit. — Bei 
einigen Oxyden hoherer Ordnungszalil sinkt s bis auf das (Juadrat des Breehungsindex, 
bei den meisten liegt es aber wesentlieh dariiber. — Die Ordnungszalil des Metalls ist 
einer der die molekularc DE. bedingenden Parameter. Mit steigender Ordnungszahl 
nimmt sie zu. Diese Zunahme wird aber durch andere Parameter zu einer unregel- 
maBigen. (Ztschr. Physik 75. 78—83. 17/3. 1932. Dresden, Elektroteehn. Inst. d. Techn. 
Hoehsch.) SKALIKS.

Paul Schupp, Messung der Dielektrizitdlskoiistanlen von Salzen. (Vgl. v o rst. R ef.) 
Es werden die DEE. von 20 Salzen naeli der Mischniethode gemessen, indem das 
Mischungsverhaltnis zweier dielektr., einen Kondensator fiillenden Fil., in denen die 
zu u n te rsu eh e n d en  Salze n ic h t  m erk lich  1. sind, so lange y a r iie r t  w ird , bis das Hinzu- 
sehutten des pulverisierten Salzes die Kapazitat des Kondensatora nicht mehr a n d e rt.  
Die Kapazitat wird nach der Schwebungsmethode bestimmt. — Methode u . Ergebnisse 
werden krit. gepriift, u. es wird gezeigt, unter welchen Bedingungen die M ethode zu- 
verlassige Werte gibt. Ferner wird durch Messungen festgestellt, welche Fehler sich 
bei Messungen der DE. von erstarrten Salzsehmelzen nach der Plattenmethode ergeben 
konnen. •— Folgende Salze wurden untersucht: LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl, L i2C03, 
Na2C03, K 20 0 3, Rb2C03, Cs2C03, BeC03, MgC03, CaC03, SrC03, BaC03, N aN 03, 
KNOs, Ca(N03)2, Sr(N03)2, Ba(N02)„. Die Gultigkeit der MAXWELLschen Beziehung 
e =  ri- wurde im Bereioh der benutzten Frequenzen nirgends festgestellt; es geht aber 
aus den Messungen hervor, daB ein Zusammenhang zwischen e u. n- aueli bei diesen 
Freąuenzen fiir feste Salze besteht, u. daB eine Beziehung zum period. System aus dem 
glatten Verlauf der Kurven zu erkennen ist. (Ztschr. Physik 75. 84—104. 17/3. 1932. 
Dresden, Elektroteehn. Inst. d. Techn. Hochsch.) Sk a l i k s .

W. Nespital, Dipolmomentmessungen an Halogeniden des Aluminiums, Bors und 
Berylliums und dereń Molekiilverbindungen. 4. Mitt. von Untersucliungen an anorganischen 
Halogeniden und dereń Molekulverbindungen. (3. vgl. C. 1931. II. 2847.) Die in den 
friiheren Mitt. schon theoret. ausgewerteten Dipolmessungen an A1-, B- u. Be-Haloge- 
niden u. ihren Komplexverbb. werden mitgeteilt. Die Best. der DEE. erfolgte naeh 
der Resonanzmethode mit einem ąuarzgesteuerten Róhrensender (vgl. nachst. Ref.). 
Zur Eiehung des Drehkondensators diente A.-Bzl.-Gemisch; zur Bestiitigung der (ge- 
kriimmten) Eichkurve wurde CC14, CS2 u. Bzl.-Chlorbenzolgemisch verwendet. Halogen- 
ionen waren in den Lsgg. von BeGl2-A., AlCl.,-AthyIamin, AlBiyNitrobenzol, A1C13- 
C0H5COC1 nicht naehzuweisen. Bzgl. des Mol.-Gew. der Verbb. ist nach Messungen von 
U lich  (C. 1931. II- 2106) sicher, daB in verd. Bzl.-Lsgg. keine Dissoziation eintritt, in 
konz. ist Assoziation vorhanden, noch starker in CS2. Da auch in sehr verd. Lsgg. keine 
Ausscheidung eintritt, diirften auch hier keine freien anorgan. Halogenide vorhanden 
sein (Komplexverbb. des SnCl., u. TiCl4 zerfallen im Gegensatz dazu in ihre Kompo- 
nenten). Nach einer Besehreibung des McBverf. werden folgende MeBergebnisse an
gegeben: Bortrichlorid in Bzl. beaitzt die auf unendlich extrapolierte Gesamtpolarisation 
Poo =  25,6, Aluminiumclilorid in Bzl. die Gesamtpolarisation P2 =  400, die allerdings 
nicht sicher ist, Aluminiurńbromid in Bzl. Poo ■—'600—700, in CS2 Poo =  44,8
— offenbar lagert sich C,;Hc. an AlBr3 zu einer Verb. an, die zu den unten behandeltcn 
Komplexverbb. gehórt, CS2 nicht —, Aluminiumjodid in Bzl. Poo ~200, in CS2 
Poo ~ 66—67, Berylliumchlorid u. Berylliumbromid P 2 =  0—100, Aluminium- 
chlorid-Athylather (F. 35—37°; F r a n k f o r t e r  u. D an ie ls , Journ. Amer. chem. Soc. 37  
[1915]. 2563) in Bzl. Poo =  980, in CS2 [wo etwas Al(OH)3 ausfiel] Poo ~880, 
Aluminiunibromid-Athylather (F. 47°) in Bzl. Poo — 980, Aluminiumchlorid-Athylamin 
(Darst. in A., Kp. 230° im Wasserstrahlvakuum, F. 63°) in Bzl. Poo =  1060, Aluminium- 
chlorid-Nitrobenzól (F. 90—91°) in Bzl. Poo =  1870, Aluminiumbromid-Nitrobenzol (F. 86°) 
in Bzl. Poo =  1900 ±  50, Aluminiumbromid-Scliwe.felwasserstoff (F. 104°; PLOTNIKOW, 
Journ. Russ. Ges. 40 [1908]. 391: 84°) in Bzl. Poo =  630, Aluminiumchlorid-Benzoyl- 
chlorid (F. 95°) in Bzl. Poo =  1800, in CS2 Poo =  1400 ±  100, Aluminiumchlorid- 
Benzophenon (F. 129°) in Bzl. Poo =  1550 ±  50, Bortrichlorid-Athylather (F. 55,5—56°, 
V g l .  R am ser u .  W iberg, C. 1930. II. 32) in Bzl. Poo — 820, Bortrichlorid-Acelonilril 
(F. 169°) in Bzl. Poo =  1300 ±  50, Bortrichlorid-Propionitril (F. 141—142°) in Bzl. 
Poo =  1330, Berylliumchlorid-2 Didthylather (F. 43—44,5°, F r ic k e  u .  HAVESTADT, 
C. 1925. II. 1417) in Bzl. Poo =  1020, Berylliumbromid-2 Didthylather (F. 49°) Poo =  
1280. — Wahrend im allgemeinen die Assoziationsprodd. der Komplexvcrbb. eine 
kleinere Polarisation u. kleinere Momente haben ais die monomeren Formen, ist bei
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den BerylIiumhalogenid-Atherverbb. u. in nocli starkerem MaBe bei Aluminiumchlorid- 
Benzophenon das Entgegengesetzte der Fali. — Fiir die anorgan. Halogenide werden 
folgcnde Dipolmomente angegeben: BC13 mit P e  + A  (Elektronen- u. Atompolarisation) 
22 +  3: ju =  0, AIBr3 in Bzl. mit P e + A  — 32,8 +  5,5: /i =  5,2, in CS2 =  0,55 (~0), 
A1J3 in Bzl. mit P e + a  =  66: n  =  2,5, in CS2 ,« =  0. In CS2 ist A1J3 bekanntlich 
dimer, so daB das angegebene Moment hier fiir das Dimere gilt. Fiir A1C13 ist zu sagen, 
daB das Moment in Bzl. dem des AlBr3 ahnlich ist, fiir die Berylłiumhalogenide, daB das 
Moment <  2 ist. — Die Momente der Additionsverbb. wurden aus den Poo unter Bertick- 
siclitigung von P e + 4 -Werten errechnet, die aus denen der Halogenide (A1CI3 29, AlBr3 38, 
BC13 25, BeCl2 17, BeBrz 23) u. denen der organ. Komponente (bekannte Elektronen- 
polarisation +15°/_0) additiv zusammengefaBt wurden: in Bzl. Aluminiumehlorid-Ather 
/i =  6,68, AlBr3-Ather 6,59, AlCl3-Athylamin 6,94, AlClj-Nitrobenzol 9,25, AlBr3- 
Nitrobenzol 9,30 ±  0,13, AlBr3-H2S 5,25, A1C13 ■ Benzoylehlorid 9,04 (das Moment des 
Benzoylchlorids ergab sich aus dem in Bzl. zu 270 bestimmten Poo mit P a  + E  — BO 
zu 3,23, also erheblich hóher, ais nach der EucKEN-MEYERsehen Methode der Be- 
reohnung mit konstanten Bindungsmomenten zu erwartcn), AlCl3-Benzophenon 8,32 ±
0.14, AlBr3-Bzl. 5,1, BCl3-Acetonitril 7,74 ±  0,16, Bortrichlorid-Propionitril 7,83,-
BC13-A. 6,04, BeCl2-2 A. 6,71, BeBr2-2 Ather 7,57 — in CS2 A1C13-A. 5,94, AlCl3-BenzoyI- 
chlorid 7,93 ±  0,30. Zieht man von diesen Werten das Moment der organ. Kompo- 
nenten ab, so bleibt fiir die Al-Verbb. ein Rest 5,5, fiir die Borverbb. 4,7 (im Mittel), 
wobei etwaige Induktionseffekte nicht beriioksichtigt sind. Bei den Be-Verbb. mit 
2 Moll. A. ist nicht klar, wie die A.-Vektoren sich addieren. Zieht man ais Resultierende 
das Moment e i n e s  A.-Mol. ab, so erhiilt man die Restzahlen 5,57 u. 6,43 (fiir BeCl2- 
bzw. BeBr2-Ather). Die GróBe dieser Restzahlen zeigt einen stark heteropolaren 
Bindungscharakter. — Aus der Tatsache, daB das Gesamtmoment der Komplexverbb. 
sich aus zwei festen Betragen additiv zusammensetzt, ist zu folgern, daB die Al-Halo- 
genide u. BC13 Pyramiden sind mit dem Zentralatom an der Spitze, die, den elektro- 
stat. Kraften entspreehend, die organ. Komponente in ihrem negativen Teil an das 
Zentralatom binden u. sich somit zu einem tetraederahnlichen Gebilde komplettieren. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 16. 153—79. Marz 1932. Rostoek, Physikochem. Inst. 
d. Univ.) B ep .GMANN-

H. TJlich und W. Nespital, Dieleklrizitatskonstanten einiger Fliissigkeiten. Be- 
sdhreibung einer krystallgesteuerten Besonanzapparalur. Unter Benutzung der freąuenz- 
stabilisierenden Fahiglceiten piezoelektr. Quarzkrystalle wird eine Apparatur (vgl.
1. W . W il l ia m s , C. 1930. II. 3708) zur Best. von DEE. u. Dipolmomenten nach der 
Resonanzmethode beschrieben. Die Schaltung des Senderkreises, die einer Gitter- 
riiekkoppelungsschaltung ahnelt, erlaubt Ubertragungen von Schwingungen auf das 
Gitter nur dann, wenn die Freąuenz des Schwingungskreises mit der Eigenfreąuenz 
des verwendeten Krystalls zusammenfilllt. Fiir den Resonanzkreis werden drei Spal- 
tungsschemata beschrieben (je nach der gewiinschten MeBgenauigkeit), ebenso wird ein 
Fliissigkeitskondensator angegeben. In einem Detektorkreis werden die Schwingungen 
gleichgerichtet u. uber zwei Drosselspulen dem Galyanometer zugefiibrt, dessen grófiter 
Ausschlag Resonanz zwischen Sender u. Resonanzkreis anzeigte. Ais Eichfll. win’den 
benutzt: Bzl., A., Athylenchlorid, Aceton, Methylalkohol, W ., Chlorbenzol. Es wurden 
folgende DEE. bestimmt: Aceton bei 10° 22,64, bei 15° 22,00, bei 20° 21,40, bei 25° 20,88; 
Methylathylketon bei 511 20,35, bei 10° 19,83, bei 15° 19,33, bei 20° 18,85, bei 25° 18,41; 
Athyldłher bei 5° 4,65, bei 10“ 4,53, bei 15° 4,43, bei 20° 4,335, bei 25° 4,25; Dioxan bei 
15° 2,237, bei 20° 2,235, bei 25° 2,233, bei 30° 2,231; Athylenchlorid bei 15° 10,79, bei 
20° 10,50, bei 25° 10,24, bei 30° 9,98, bei 40° 9,46, bei 50° 8,96; Chlorbenzol bei 0° 6,04, 
bei 5° 5,95, bei 10° 5,86, bei 15° 5,77, bei 20° 5,685, bei 25" 5,605, bei 30° 5,52; Aceto- 
nitril bei 15° 38,3, bei 20° 37,5, bei 25° 36,7; Athylamin bei — 20° 8,36, bei —10» 7,82, 
bei 0° 7,34, bei 5° 7,13, bei 10° 6,94; Ilydrazin bei 0° 58,5, bei 5° 56,9, bei 10° 55,5, bei 
15“ 54,2, bei 20“ 52,9, bei 25° 51,7; Methylalkohol bei 20° 33,7, bei 30“ 32,0, bei 40° 30,3, 
bei 50“ 28,6; Phenól bei 40“ 11,4 (ertrapoliert), bei 50° 10,57, bei 60“ 9,83; Chloressig-. 
saure bei 60“ 12,26 (extrapoliert), bei 70“ 12,06, bei 80° 11,92; Urethan bei 50° 14,24, 
bei 60“ 13,72, bei 70° 13,20; Chlormethyl bei —70“ 16,92, bei —60° 15,95, bei —50° 15,00, 
bei —40° 14,07, bei —30“ 13,22, bei —20“ 12,6 (extrapoliert); Methylamin bei —30“ 
12,86, bei —20° 12,10, bei —10“ 11,41. — Ein Vergleieh mit bekannten Werten zeigt: 
Fiir Methylathylketon sind die bisherigen Werte zu hoch, da anomale Dispersion bei 
der kleinen Viscositat nicht zu erwarten ist; wahrscheinlieh wurden bisber keinereinen 
Praparate Yerwendet. Fiir Phenol ist die starkę Abweichung des DRUDESchen Wertes
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(Ztschr. physikal. Cliem. 23 [1897]. 267) darauf zuruckzufiihren, daB bei einer Frequenz 
> 1 0 7 anormale Dispersion einsetzt (Druck: v — 4 X 108), waln-end der abweichende 
Wert von P h ilip  u. H aynes (Journ. chem. Soc., London 87 [1905]. 1000) so nieht 
erklart werden kann. — Der von W ald en  fiir Chloressigsilure angegebene Wert 20 
(Ztschr. physikal. Chem. 70 [1910]. 577) dtirfte sicher zu hooh sein (anormale Dis
persion ist trotz der betrachtliehen Viscositat boi der yerwendeten Wellenlange von 
80 m nieht zu erwarten); auch fiir Acetonitril konnen die betraehtlich anderen bisherigen 
Werte nieht durch anormale Dispersion (Viscositat nur 0,003 44 bei 25°) gedeutet 
werden, sondern nur durch ungenugende Reinheit. Die bekannten Werte fiir Methyl- 
amin (S c h lu n d t, Journ. phys. Chem. 5 [1901], 503), Urethan (S c iilu n d t, 1. c.), 
Diozan (W illiam s, C. 1930. II. 3708) u. Hydrazin (D rude) stimmen mit denen der 
Vff. gut uberein, der fiir Athylamin (SCHLUNDT, 1. c.) ist etwas zu niedrig. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. B. 16. 221—33. Marz 1932. Rostock, Physikochem. Lab. d. 
Univ.) B e r g m a n n .

Egil Halmoy und o . Hassel, Bau und elektrisclie Momenle einiger Dihalogen- 
cycloliexane. Vorl. Mitt. Aus Chinit (Misehung von cis- u. trans-Chinit) wurden mit 
konz. Halogenwasserstoffsauren im Rohr folgende Verbb. dargestellt; C6H10C12 (F. 102°), 
C0H10Bra (F. 111°), C0H10J 2 (F. 142°) u. C6H10J 2 (F. 67,5°). Die ersten drei Verbb. 
waren schon bekannt, sie haben in Bzl. das Moment 0 (oder hóchstens ein sehr kleines 
Moment), was fiir das Vorliegen yon 1,4-Verbb. u. der Treppenform oder einer starren 
flachen Form des Cyclohexanrings spricht. Fiir das niedrigerschmelzende Jodid hin- 
gegen wurde das Moment 2,43 gefunden, was auf einen Winkel von 105° zwischen den 
beiden Jodmomenten (=  2,0, ivie im Cyclohexyljodid) schlieBen lafit, wahrend das 
treppenformige Modeli nur die Winkel 180 u. 70° 32' zulaBt. Moglicherweise liegt hier 
gar kein 1,4-Deriy. vor, wie in den 3 anderen Fallen, sondern ein 1,3-Deriv., fiir das der 
fragliche Winkel bei starrer Treppenform 109° 28' (Tetraederwinkel) ware. Die Um- 
lagerung entspricht der yon P a l f r a y  u . R o t h s t e i n  (C. 1930. I. 2406) beobachteten 
yon Resorcit mit konz. HC1 zu obigem 1,4-Diehlorcyclohexan. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. B. 15. 472—73. Febr. 1932. Oslo, Mineralog. Inst. d. Uniy.) B e r g m a n n .

F. M. Penning, Anoinale, Veranderungen des Funkenpotentials ais Funktion von jj0 d. 
N ach  dem PASCHENschen Gesetz ist das Funkenpotential (V) eine Funktion von p0 ■ d 
(Gasdruck bei 0° X Elektrodenabstand). In Abweichung zu diesem Gesetz bestehen 
bei Ne-Gemischen mit sehr wenig Ar zwei Minima der V — f  {p0 Ą-Kurvc u. bei H e 
eine Unstetigkeit. (Koninkl. Akad. W etensch . Amsterdam, P roceed in g s 34. 1305—13.
1931. Eindhoven, P h i l i p s ’ Gloeilampenfabr., Natuurkundig Lab.) L o r e n z .

Irving Langmuir und Karl T. Compton, Elektrische Entladungen in Oasen. 
Teil II. FundamenłalphaTiomene in elektrischen Entladungen. (I. vgl. C. 1930. II. 877.) 
Die in Teil I  (1. e.) geschilderten neueren Erkentnnisse der (korpuskularen, atomist. 
bzw. molekularen) Elementarprozesse werden hier fiir eine systemat. Darst. der 
P h a n o m e n e  in elektr. Entladungen verwendet. — Es muB auf das Original ver- 
wiesen werden. (Rey. modem Physics 3- 191—257. 1931. General Electric Co., 
Res. Lab.; Mass. Inst. of Technol.) SKALIKS.

W. A. Leyshon, Uber periodische Bewegungen des negativen Olimmlichts in Ent- 
ladungsróhren. (Vgl. C. 1932. I. 192.) Das in Ne-Róhren bei Ggw. von KW-stoffen 
beobachtetc stoBweise Glimmen kann durch elektr. Durchschlagen einer isolierenden 
KW-stoffschieht oder durch chem. Oberflachenwrkg. infolge Anhaufung yon Rk.-Prodd. 
u. die durch beide Vorgange bewirkte Funkenentladung bedingt sein. (Proceed. physical 
Soc., London 44. 171—89. 1/3. 1932.) R. K. Mu l l e r .

M. Torres, Mikrographische Untersuchung der „Kuprox'‘-Gleiclirichter. Unterss. 
mit einem metallograpli. App. yon Le CHATELIER fiihrten zu folgenden Ergebnissen: 
Die Oberflache der Cu-CuaO-Scheiben erseheint von einer groBen Anzahl von Kórncrn 
von rotem Cu20  u. von Schwarzem CuO auf einem aus Cu20  bestehenden griinen u. 
roten Grund bedeckt. Es wurden auf geeignete Weise immer tiefere Cu20-Schichten 
abgetragen, um bis zum metali. Cu yorzudringen. Wenn dann die Cu-Unterlage zum 
Vorschein kommt, kann man beobachten, daB die Konturen der Einzelkrystalle des 
Cu20  u. diejenigen der Krystalle des darunterliegenden Cu einander entsprechen. 
Ferner ersieht man, daB im allgemeinen jeder Monokrystall sieh durch die ganze 
Sehiehtdieke erstreckt. Eine CuO-Schicht wurde nieht festgestellt, die PŹLABONschen 
Theorien werden folglich durch diese Unters. nieht bestatigt. (Ztschr. Physik 74. 
770—72. 11/3. 1932. Turin, Kgl. Techn. Hochsch.) Sk a l ik s .
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A. G. Hoyem, Einige elektrische Eigenschąflen von spektroskopiscli reinen Zink- 
krystallen. V on Einkrystallen spektroskop, reinen Zinks (99,9999% Zn) wurde der 
T jiom  SON-Aroe//. bei 49,5° ais Funktion der Richtung gemessen. Es wurde eine sehr 
gcnaue Bestatigung der V o ig t - T h o m s o n  schen Symmetriebeziehung erhalten. — Ferner 
wurde die tliermoelektr. Kraft der Rrystalle gegen Cu in ihrer Abhangigkeit von der 
krystallograph. Richtung im Temp.-Bereicli — 180—200° bestimmt. Die P e l t i e r -  
K o eff., die THOMSON-Koeff. u. die  Differenzen der THOMSON-Koeff. der Haupt- 
richtungen wurden ais Funktion der Temp. dargestellt. Die Yoraussagen der K e l y i n -  
sehen Theorie werden durch die Messungen des Vf. bestatigt. Das Gesetz von V o ig t -  
T h o m s o n  ist auch auf die Thermokraft anwendbar. — Die Temp.-Abhangigkeit des 
elektr. Widerstandes wurde zwischen — 170 u. 25° untersucht. Der mittlere Temp.- 
Koeff. ist a =  4,058-10~3. — Zum Vergleick wurden Messungen an dem (weniger 
reinen) besten Zn von K a h l b a u m  ausgefiihrt. {Physical R ev . [2] 38. 1357—71. 
1/10. 1931. State Uniy. of Iowa, Physical Lab.) S k a l i k s .

Stewart Seass, Thermoelemente, die aus longiludinal und transversal magnetisierten 
ferromagnełischen Substanzen aufgebaut sind. An Stelle des Elektromagneten in den 
Verss, von Ross (vgl. C. 1932 .1. 497) wird vom Vf. ein Solenoid yerwendet. Sonst ist 
die Vers.-Anordnung genau wie bei Ross, auch die verwendeten Ni- u. Fe-Drahte 
sind vom gleiehen Materiał. Die Anwendung des Solenoids kommt einer Drehung 
des Magnetfeldes um 90° gleich. Dadurch wird die Richtung des Thermostromes 
umgekehrt. Vf. imtersucht die Abhiingigkeit der EK. von der Feldstiirke; es ergibt 
sich hierbei, daB die Erscheinungen nicht eine einfache Umkehrung der von ROSS 
beobachteten sind. Die Beziehungen zum ETTINGSHAUSEN- u . NERNST-Effekt werden 
besproehen. (Physical Rev. [2] 38. 1254—57. 15/9. 1931. Amherst [Mass.], Fayer- 
weather Lab. of Physics.) Sk a l ik s .

P. Tartakowsky u n d  W. Kudrjawzewa. Sehundare Elektronenemission von Nickel 
und Ferromagneiisnius. D ie  b ish e r yo rliegenden  ex p erim en te llen  u . th e o re t. U n te rss . 
d e r  sek . E lek tro n en em iss io n  d e r  M etalle  bei B o m b ard ie ru n g  m it  P rim are lek tro n en  
legen  d ie  F o lg eru n g  n ah e , daB d ie  a u s  dem  M etali h e ra u s tre te n d e n  lan g sam en  E le k 
tro n e n  m it  d en  L e itu n g se lek tro n en  id en t. s in d . D a  n a ch  d e r  HEISENBERGschen T heorie  
des F e rro m ag n e tism u s d ie  fre ien  E le k tro n en  T rag e r d e r  m ag n e t. E igg . s in d , so is t  ein  
gew isser E influB  d e r m ag n e t. E igg . a u f  d ie  sek . E lek tro n en em iss io n  zu  e rw arten . —  
Vff. u n te rsu c h te n  d ie  sek . E lek tro n en em iss io n  y o n  N i  in  A b h an g ig k e it v o n  d e r  T e m p .; 
d ie  V ers .-A p p a ra tu r i s t  b esch rieben  u . d u rc h  Z eichnungen  e r la u te r t .  D e r sek . S trom  
n a h m  m it  ste ig en d er T em p. d e r N i-P la tte  bei u n g e fah r 860°, a lso  im  C U R IE -P unk t des 
N i, sp rungw eise  a b  (um  e tw a  10-9 b is  10~8 A m p.). —  D as E x p e r im e n t k a n n  a is  eine 
fa s t  d irek to  B e s ta tig u n g  d e r  HEISENBERGschen T h eorie  des F e rro m ag n e tism u s an- 
gesehen w erden . (Z tsch r. P h y s ik  75. 137— 42. 17/3. 1932. T om sk, S ib ir. P h y s ik a l.-  
T echn . In s t .)  SKALIKS.

Samuel Sugden, Die ebene Konfiguration von diamagnetisclien Nichelverbindungen. 
Teil I. Isomere Nickelderivate des Benzylmethylglyoxims. Nach P a u l in G (C. 1931.
II. 185) kónnen Komplexverbb. des Ni mit 4 Addenden planare Konst. besitzen u. 
dann diamagnet. sein. Dem entspricht, daB die Ni-Deriw. yon Dimethyl- u. Diphenyl- 
g!yoxim diamagnet. sind. Stereoisomerie, die bei ebener Anordnung der Addenden 
moglich ist, laBt sich natiirlich nur bei unsymm. substituierten Glyoximen feststellen. 
Vf. kann zeigen, daB sich das Ni-Methyl-Benzylglyoxim in 2 isomere Formen zerlegen 
laBt; die a-Form schm. bei 168°, die /i-Form bei 75—77°, das Gleichgewichtsgemisch 
bei 152°. Beide Formen sind diamagnet. Es wird eingehend dargelegt, daB bei den 
beiden Formen wirklich Stereoisomerie angenommen werden muB. Einzelheiten 
dariiber sowie iiber die Trennung der Iaomeren im Original. (Journ. chem. Soc., 
London 1932. 246—50. Jan. London, Univ.) K l e m m .

A. Guntherschulze, Elektronen, Protonen und der sogenannte Elektronenmagnetis- 
?nus. Die gesamte Elektrizitatslehre muB sich mit Hilfe der zwischen Elektronen u. 
Protonen wirkenden elaktr. Krafte beschreiben lassen. Die yorliegende Arbeit enthiilt 
einen Vers., eine solche Beschreibung fiir ąuasistationare Vorgange zu beginnen. 
Dabei ersclieint der Magnetismus im Vergleich zur Realitat der Elektronen u. Protonen 
ais eine Fiktion, der nichts Wirkliches entspricht. Ob u. wo diese Fiktion beizubehalten 
ist, erscheint ais eine rein prakt. Frage der Einfaeklieit. (Ztschr. Physik 74. 692—706. 
3/3.1932.) S k a l ik s .

Emo Englert, Widerstandsdnderung und Magnetisierung am Curiepunkt. W ider- 
s ta n d sa b n ah m e  u . M agnetisie rung  w erden  am  C U R IE -Punkt y o n  N i gem essen. E s  g ilt
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die Bcziehung — A R = B (l) (J- — ./20); oberhalb des CuRIE-Punktes ist J0 =  0; 
zugleich ist B  (t) eine lineare Funktion der Temp. in dem gomessenen Temp.-Intervall. 
Ein naher Zusammenhang besteht zwiselien der Widerst&ndsabnahme am CURIE- 
Punkt u. der Verkleinerung des Widerstandes durch spontane Magnetisierung bei 
niedriger Temp. (Ztschr. Physik 74. 748—56. 11/3. 1932. Miinchen, Physikal. Inst. 
d. Uniy.) S k a l ik s .

P. W. Bridgman, Eine neue Art von elektromolorischer Kraft und andere Effekle, 
die thermodynamisch mit den mer Transversaleffektm verbunden sind. D er H A LL-Effekt 
w ird  e in e r th e rm o d y n am . A nalyse  un terw o rfen , au s de r sich  erg ib t, daB, fa lls  d ie  H a l l -  
E K . e inen  T em p.-K oeff. b esitz t, ein  rey ersib le r W arm ceffek t a u f tre te n  muB, w enn 
ein  T ran sv ersa ls tro m  d u rc h  einen L e ite r  g esch ick t w ird , de r von  einem  L ong itu d in a l- 
s tro m  in  e inem  M agnetfe ld  durch flossen  w ird . V ersehiedene G riindc  sprechen  indessen 
d a fu r, daB d ieser W arm ceffek t N u li is t, auB erdem  k o n n te  e r  in  V erss. des Vf. n ie h t 
au fg efu n d en  w erden . D ies f i ih r t  u m g ek e h rt z u r  Fo lgerung , daB in  einem  stro m d u rch - 
flossenen L e ite r , dessen  T em p. sich  g leiehfórm ig iiiidert, eine E K . a u ftre te n  muB. — 
E in e  en tsp rech en d e  A nalyse  w ird  bei d en  an d eren  T ran sv ersa leffek ten  un tern o m m en . 
B eim  R iG H l-L ED U C -E ffekt zeig t sich, daB eine thermomotor. Kraft in  einem  w arm e- 
d u rch flo ssen en  L e ite r  a u f tr i t t , ' w enn  seine T em p. sich  gleiehfórm ig a n d e r t .  A hnliche 
B eziehungen  w erden  fu r  d en  N e r n s t -  u . d en  ETTINGSHAUSEN-Effekt abgele ite t. —  
E s  w erd en  no ch  eine R e ih e  w e ite re r  B e tra ch tu n g e n  an g es te llt, besonders iiber die 
GróBe d e r y e rn ach la ss ig ten  k le inen  E ffe k te ;  vg l. h ie rń b e r d as  O rig inal. (P h ysica l R ey .
[2] 39. 702—15... 15/2. 1932. H a ry a rd  U n iy .) Sk a l ik s .

C. Bellia, iiber das Veranderungsgesetz des Halleffekles im magnetischen Feld. 
F r a n k  (vgl. C. 1931. II. 1257) hat ohne Vereinfachungen aus der Elektronentheorie 
der Metalle von SoMMERFELD das Veranderungsgesetz des elektr. Widerstandes in 
elektr. Feldern abgeleitet. Nach derselben Mcthode wird yom Vf. die Abhangigkeit 
des H A LL-Effektes von der Starkę des Magnetfeldes bereehnet u. mit den Beobachtungen, 
eigenen (an Bi) u. fremden, yerglichen. Es herrscht grSBenordnungsmaBig Uberein- 
stimmung, wenn man iiber die in die Theorie eingehenden Konstanten passend yerfiigt. — 
Die Zahl n der in jedem ccm des Metalls frei enthaltenen Elektronen wird bereehnet. 
Fiir Bi ergibt sich bei Zimmertemp. n =  1,2 ■ 1010. Yergleieht man diese Zahl mit 
der Anzahl nx der Metallatome in eem, so erhalt man n : nL =  1: 2500. Von 2500 Bi- 
Atomen yerliert also nur eins ein Elektron, welches im Metali frei bleibt u. ais Trager 
des therm. u. elektr. Stromes dient. (Ztschr. Physik 74. 655—62. Nuoyo Cimento 8 . 
377—83. 1932. Catania, Physikal. Inst. d. Kgl. Univ.) S k a l ik s .

Edmund van Aubel, Uber den Ilalleffekt in Gold-Silberlegierungen. Bcmerkungen 
zu der Arbeit von O r n s t e i n  u . v a n  G e e l  (C. 1932. I. 1202). (Ztschr. Physik 75. 
119. 17/3. 1932. Gent, Physikal. Lab. d. Uniy.) S k a l i k s .

Walter Brandt, Einige Beobachtungen iiber eine Verbindung jion Barkhauseneffekt 
und Wiedemanneffekt. Vf. hat durch Verss. nachgewiesen, daB bei einem ferromagnet. 
Draht, den man in ein stetig yariiertes Zirkularfeld bringt, die Spriinge der Zirkular- 
magnetisierung infolge des BARKHAUSEN-Effektes in Gestalt von axialen Spannungs- 
impulsen erkennbar werden. Solche Spannungsimpulse an den Enden der Drahtprobe 
treten auch dann auf, wenn sio in rein longitudinalem Felde ummagnetisiert wurden. 
U. zwar wuchsen sie bei Torsion des Drahtes so stark an, daB sie selbst unverstiirkt 
im Telephon hórbar wurden. Die Richtung der Impulse kehrte sieh mit dem Sinn der 
Torsion um. Entsprechend beobaehtete man bei stetiger Variation eines scheinbar 
rein zirkularen Feldes Impulse in der koaxialen Aufnahmespule, die wieder bei Torsion 
unvorstarkt hórbar werden. —■ Die Erscheinungen finden sehr wahrseheinlich ihrc Er- 
kliirung im WlEDEMANN-Effekt. Dessen Inhalt ist, wenn L  longitudinale, Z  zirkularo 
Magnetisierung, T  Torsion eines ferromagnet. Drahtes bedeutet, in verstiindlicher 
Symbolik: 1. L  +  T  =  Z; 2. T  +  Z  =  L; 3. Z  +  L  =  T. D. h.: der dritte Zustand 
ergibt sich zwangslaufig aus den beiden anderen. Auf Grund des BARKHAUSEN-Effektes 
kann man sagen: Halt man einen der Zustiinde fest u. yariiert den zweiton stetig, 
so andert sich der dritte mindestens teilweise sprunghaft. Die Kombinationen 1. u. 2. 
sind durch dio besehriebenen Verss. nachgcwiesen. (Ztschr. Physik 73. 201—02. 2/12.
1931. Aachen, Physikal. Inst. d. Techn. Hochsch.) S k a l ik s .

P. Giittinger, Das Verlialten von Atomen im magnetischen Drehfeld. Es liandelt 
sich um die in der C. 1931. II. 824 referierten Abliandlung in kiirzerer Form yeróffent- 
lichte Arbeit. — Das Verh. von frei drehbaren Atomen im zeitlieh yeranderlichen 
Magnetfeld wird untersueht. Insbesondere werden die infolge der Veranderung der

176*



2 6 9 2 A j. E l e k t r o c h e m ie  T h e r m o c h e m ie . 1 9 3 2 .  I .

Feldrichtung auftretenden Obergangswahrscheinlichkeiten zwischen den in einem 
konstanten Felde stationaren Zustanden ermittelt. (Ztschr. Physik 73. 169—84. 2/12.
1931. Ziirich, Physikal. Inst. d. Eidg. Techn. Hochsch.) SKALIKS.

Francis Bitter, Blockstruktur und magnełische Yiscositat. Berechnungen iiber die 
potentiello Energie eines Einkrystalls fuhren Vf. zu der Meinung, daB die Phiinomene 
der magnet. Viscositat in Einkrystallen evtl. zur Best. des Vol. der Bereiche spontaner 
Magnetisierung fuhren konnen. Es ware auf diese Weise eine Priifung der Hypothese 
móglich, daB die genannten Bereiche ident. sind mit den Zw iC K Y -B locken (vgl. C. 1932.
I. 500). (Physical Rev. [2] 37. 1679—80. 1931. East Pittsburgh, Westinghouse Elec. & 
Mfg. Co.) Sk a l i k s . •

W. Gerlach, tlber die Sichlbarmachung von Bezirken verscliie.denen ferromagnetisćhen 
Zustandes fester Kórpcr. Die yon v. H a m o s  u . T h i e s s e n  (vgl. C. 1932. I. 1122) mit- 
geteilte „Problemstellung“ enthalt ganz allemein bekannte Dinge, nur die Deutung 
der beschriebcnen Erscheinung ist neu, aber nicht richtig. (Ztschr. Physik 74. 128—29.
22/1. 1932. Miinehen, Physikal. Inst. d. Univ.) S k a l ik s .

Wilhelm Bonwitt und Gerhart Groetzinger, Uber die Anderung der Wdrme-
leitfdliigkeit von Oasen in elektrostatischen Feldern. Es wurde esperimentell untersucht, 
ob ein elektrostat. Feld bei Drucken zwischen 1 at u. 10 mm Hg einen EinfluB auf die 
Warmeleitfahigkeit eines Gases hat. Die Vers.-Anordnung ist beschrieben. — Ein 
derartiger EinfluB konnte bei Luft, N 2 u. C02 nur in geringem MaBe gefunden werden; 
seine Ursache konnte nicht klar festgestellt werden. Ein groBerer EinfluB wurde bei 
8 anderen Materialien gefunden, die ein yon Nuli erheblich yerschiedenes elektr. Moment 
aufweisen: NH 3, Chloroform, A., CH2Cl2, C^H^Cl, Isopropylchlorid, Aceton, Acetaldehyd. 
Das elektr. Feld hatte durchweg eine Verbesserung des Warmeuberganges zur Folgę 
(im Maximum um 0,82°/o). Die Anderung des Warmeuberganges ist von der GróBe 
des elektr. Moments abhangig: Zu groBerem elektr. Moment gehoren auch groBere 
Anderungen des Warmeuberganges. (Ztschr. Physik 72. 600—612. 30/10. 1931. Wien,
III. Physikal. Inat. d. Univ.) S k a l ik s . _

A. Wachter, Thzrmodynamisćhe Eigenschaften fester Losungen von Silberchlorid 
und Natriumchlorid. Vf. untersucht in der Zelie Pb, PbCl2-AgCl, NaCI, Ag, also in 
einer Zelle, die eine feste Lsg. ais Elektrolyt enthalt, die Rk.

Pb (/) +  2AgCl (Lsg.) =  PbCl2 (/) +  2Ag (/)
Fiir die Komponenten einer solchen Zelle miissen eine Reihe von Bedingungen bzgl. 
Loslichkeit u. F.,erfullt sein. Dies ist hicr der Fali: NaCI u. AgCl sind v6llig ineinander 
mischbar, AgCl u. NaCI reagieren nicht mit PbCl2 u. sind in diesem auch nicht 1., 
PbCl2 u. AgCl haben ein Eutektikum bei 310° u. PbCl2 u. NaCI ein solches bei 410°. 
In einem U-Rohr wird das zu untersuchende NaCI-AgCl-Gemenge zunachst gesehmolzen 
u. nach dem Abkiihlen unmittelbar unter dem F. getempert. Dann wird geschmolzenes 
PbCl2 u. Pb auf die eine Seite des Elekrolyten gegossen. Die MeBtempp. liegen zwischen 
150 u. 310°. Aus den Potentialmessungen werden freie Energie, Entropie, Warme- 
inhalt u. Aktivitat des Elektrolyten in Abhangigkeit von seiner Zus. bereehnet. Die 
Molfraktionen der Lsgg. werden zwischen 1 u. 0,160 AgCl variiert. — T a m m a n n  
(C. 1919. III. 453) hat unter anderem auf Grund der von ihm festgestellten Einw.- 
Grenzen bei festen Lsgg. angenommen, daB die in dem Krystall eingelagerten Frcmd- 
atome regelmaBig verteilt sind. Fiir den Fali AgCl-NaCl sind vermutlich in der AgCl- 
Elementarzelle die 8 Ecken m it Na zu besetzen. Diese Anschauungen konnen nun 
auf Grund der Unterss. der Vff., u. zwar mit Hilfe der Aktivitatskurven von NaCI u. 
AgCl in Abhangigkeit von der Zus. der Lsg. iiberpriift u. bestatigt werden. Die 
positiven bzw. negativen Abweichungen yon dem RAOULTschen Gesetz bei ver- 
schiedenen Konzz. lassen auf eine Tendenz der Komponenten der festen Lsg. zur 
Entmisehung einerseits u. zu Verb.-Bldg. mit teilweiser Dissoziation andererseits 
schlieBen. Bei geringer NaCl-Konz. ist, in Ubereinstimmung mit deń TAJBIANNSchen 
Verss., das letztere der Fali. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 919—28. Marz 1932. 
Pasadena, California, Inst. of T ech n ., Gates Chem. Lab.) JUZA.

Colin Campbell, William Brian Littler und Clifford Whitworth, Die Bentimmung 
des Dnickanstiegs bei der Verbrennung einiger Gas-Sauerstoffmiscliungen. Der Druck- 
anstieg in Mischungen von H2-Os, C2H4-02, CH4-02, C0-02, C0-H2-02, CO-CH^-Oj, 
C0-C5H12-02, C0-C2H2-02 u . Ć0-C2H1-0 2 nach elektr. Ziindung wird in einer Appa- 
ratur, ahnlich der yon P i e r  (Journ. physical. Chem. 66 [1909]. 759) bestimmt. In 
den binaren Mischungen erfolgt der Druckanstieg am schnellsten bei theoret. Mischungs- 
yerhiiltnis. In diesem Falle ist — mit Ausnahme der C0-02-Misehung — der Druck-
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anstieg zu rascli, um gemessen zu werden. — In feuehten Mischungen von 2 CO +  0 2, 
in denen der Druck am schnellst-en ansteigt, wird der Druckanstieg durch Zumischung 
anderer explosibler Gase erhoht in der JReihenfolge: H2, C2H2, C2H4, CH4 u. C5H12. — Die 
Mischungen, bei denen die Zeit bis zur Erreichung des Druckmaximums groB ist, 
explodieren im offenen Rohr nur schwer. Fiir eine Mischung CH4-02 nahe der unteren 
Explosionsgrenze (10%CH4) betragt die Zeit, die zwischen dom Beginn des Druck- 
anstiegs bis zur Erreichung des Maximums yerstreicht, 0,04 Sek. Es zeigt sich nun, 
daB auch bei der oberen Explosionsgrenze von CH4-02-Mischungen (55% CH4) die Zeit 
bis zum Druckmaximum 0,04 Sek. betragt, ebenso bei den unteren Explosionsgrenzen 
yon C2H r 0 2 u. H2-02, u . auch bei der unteren u. oberen Explosionsgrenze von C0-02- 
Mischungen. Es ist also yielleicht moglieh, die Explosionsgrenzen von Gasgemischcn 
yorhorzusagen durch Best. derjenigen Mischungen, bei denen in der Apparatur der Vff. 
vom Beginn des Druckanstiegs bis zur Erreichung des Druckmaximums 0,04 Sek. ver- 
streichen. (Journ. chem. Soc., London 1932. 339—48. Febr. Uniy. of Manchester.) L o r .

Aa. K o llo id ch em ie . CapUlarchem ie.
J. M. Albareda, Uber den Suspensionseffekt von Wiegner wid Palhnann. II. Der 

Suspensionseffekt und die Oberflache. der dispersen Phase. (I. vgl. C. 1932. I. 1064.) 
Durch Vergleich des mit CaCl2- u. BaCl2-Lsgg. yerschiedener Konz. an Zettlitzer Kaolin 
beobaehteten Suspensionseffekts wird festgestellt, daB die Koagulation den Suspensions- 
effekt nicht oder nur sehr wenig beeinfluBt. Verss. mit blauem Ton bzw. Permutit 
yerschiedener TeilchengróBe zeigen dagegen bei geringerer TeilchengroBe, also gróBcrer 
Oberflache groBeren Suspensionseffckt, woraus sich in Ubereinstimmung mit Unterss. 
iiber den EinfluB der Koagulation auf die Hygroskopizitat yon Kaolin ergibt, daB die 
Gesamtoberflache der dispersen Phase durch Koagulation mit Elektrolyten nicht 
yerandert wird. Zwischen dem Suspensionseffekt u. der Puffcrwrkg. besteht ein 
Parallelismus, der darauf beruht, daB beidc Erscheinungen oberflachenabhangig sind. 
(Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 29. 681—87. 15/12. 1931. Zurich, T. H., Agri- 
kulturchem. Inst., u. Kónigsbcrg, Univ., Pflanzenbau-Inst.) R. K. M u l l e r .

W. Cawood und H. S. Patterson, Eine eigenartige Erscheinung bei hoch geladenen 
Aerosolen. Wenn in einem Aerosol eine unipolare Entladung vor sich geht, bildet sich 
im Zentrum des Sols eine Kugel aus einer groBen Zahl der Kolloidteilchen, dereń Ladung 
das umgekehrte Vorzeichen der Entladung aufweist. Besonders gut ist dies bei p-Xylen- 
azo-/?-naphthol zu beobachten. Mkr. Unters. der Bestandteile der zentralen Kugel zeigt, 
daB sie aus langen Ketten von mehreren tausend Teilchen besteht. — Die Erscheinung 
ist yielleicht so zu deuten: bei z. B. positiyer Entladung werden die Wandę des GefiiBes 
negatiy induziert (was allerdings nicht naclazuweisen ist). Die negatiy geladenen 
Teilchen des Aerosols werden dadurch in die Mitte des GefaBes abgestoBęn; ihre gegen- 
seitige AbstoBung yerhindert eine weitere Annaherung der Teilchen. — Ahnlich diirfte 
die Bldg. der leuchtenden Nachtwolken in der Stratospharo zu erklaren sein. (Naturo
128. 150. 1931. L eeds, U n iv .) L o r e n z .

Geoffrey Herbert Cheesman, Die Oberflachenspannung und Dichte von Stickoxijd.
Die Messung der D. u. Oberflachenspannung y  (Dyn/cm) yon fl. NO zwischen —163 u. 
—147° ergibt folgende Werte: —163,0°, D. 1,332, -/ 27,79, —159,5° D. 1,306, y 25,95, 
—156,0°, D. 1,277, y  24,12, —153,6° D. 1,227, y 22,11. Der fiir dieselben Tcmpp. 
beroehnote Parachor (51,75; 51,88; 52,13; 52,84) wird mit Annaherung an den F. 
allmahlich konstant, sein rasches Ansteigen konnte auf Depolymerisation zu einer 
ungesatt. Form schlieBen lassen. (Journ. chem. Soc., London 1932. 889—90. Marz. 
South Kensington, Roy. Coli. of Science.) R. K. Mu l l e r .

P. Lecomte du Noiiy, Oberflachenspannung von Seifcnlósungen. Erwiderung auf die 
Arbeit yon Ma h a j a n  (ygl. C. 1932.1. 2148). Die von letzterem angewandten Methoden 
werden ais fiir die Messung der dynam. Oberflachenspannung ungeeignet bezeichnot, 
da die Verss. nicht genugend schnell ausgefiihrt werden kónnen. Die yon MAHAJAN 
gemessenen GroBen sind nur ais „semistat.“ Werte zu betrachten. Dic Angabe der 
zweiten Dezimale bei Oberflachenspannungswerten ist nach Vf. bedeutungslos. (Naturo
129. 278—79. 20/2. 1932. Paris, Inst. P a s t e u r .) G u r i a n .

S. H. Bastow u n d  F. P. Bowden, Uber den Kontakt von glatten Oberflachen.
Die Beobachtung von H a r d y  u . N o t t a g e  (C. 1928. I I .  864) u. anderen Autoren, 
derzufolge zwei glattgeschliffene Platten beim Annahern in Luft unter Atmospharon- 
druck einen Abstand von 4 fi boibehielten, wird mit sorgfaltig gereinigten Oberflachen 
nachgepriift. Es wurde kein „Schweben“ wahrgenommen. Eine polierte Glasplatte
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sank auf eine zweite ebensolclie Platte raseh herab, indem der Abstand zwischen den 
beiden nur 0,45 fi blieb. Dieser Abstand wurde weder dureh die Natur des uragebenden 
Gases (Luft, A.-Dampf, Nitroathandampf), noch dureh Druckveriinderungen beeinfluBt, 
u. ist nach Vff. auf die immer noch yorhandenen UnregelmaBigkeiten der Glasoberflache 
oder auf Staubteilchen zuriickzufiihren. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 1 34 . 
404—13. 2/12. 1931. Cambridge, Lab. f. pliysikal. Chemie.) Gu r ia n .

J. C. Speałunan, Koordination von Wa^sersloff in assoziierten Flussigkeilen. Aus 
den Werten fiir die D. u. Oberflachcnspannung von HF (ygl. SlMONS u. BOUKNIGHT,
C. 1932. I. 1506) wird der Parachor berechnet; er ergibt sich zu 34,2 bei —80° u. zu 
35,8 bei 19,5°. Der theorot. Parachor ist 42,8; die Differenz zeigt an, daB HF zu Doppel- 
moll. assoziiert ist; die Temp.-Abhangigkeit des Paraehors laBt schlieBen, daB die 
Assoziation mit steigender Temp. abnimmt. Wenn zwischen den assoziierten Moll. 
eine Einelektronenbindung angenommen wird, dann muB zur Erklarung der Paraehor- 
differenz eine niedrigere Assoziation angenommen werden, wio sie mit anderen 
Beobachtungcn nicht ycrtraglich ist. (Naturę 129. 244. 13/2. 1932. Sheffield, Univ., 
Chem. Dept.) L o r e n z .

William Hughes und Ałun R. Hugłies, Flussigkeitstropfen an einer Oberflache 
der gleiclien Fliissigkeit. Yff. berichten uber Verss., die im allgemeinen das gleiche Er- 
gebnis hatten, wie dic von KATALINIC (C. 1931. II. 24). Wahrend die meisten Tropfcn, 
die von einem befeuchteten Seifenstiick aus 1 cm Hohe auf eine W.-Oberflache fallen, 
auf dieser sohwimmen, werden gelegentlich Tropfen beobachtet, die dureh die Ober
flache durohfallen, raseh sinken u. dann wieder langsam steigen. (Naturę 129. 59. 
9/1. 1932. Southampton, King Edward School.) L o r e n z .

Irving Langmuir, Oasiumfilme auf Wolfram. Cs-Atome, die auf einen auf hohe 
Temp. erhitzten W-Draht treffen, werden ionisiert. Der Faden ist yon einem negativ 
aufgeladenen Zylinder umgeben. Auf einem zweiten W-Faden werden zunachst bei
tiefer Temp. Cs-Atome adsorbiert. Dann werden diese Cs-Atome dureh Erhitzen des
Drahtes ais Atome yerdampft u. boi dem Auftreffen auf den hoeh erhitzten W-Draht 
ionisiert. Wenn der Vorgang mit einem ballist. Galvanometer yerfolgt wird, kann 
die Zalil der adsorbierten Atome pro Einheit der Flachę der Oberflache des W-Drahtes 
berechnet werden. Diese Methode wurde ausgearbeitet, um die Verdampfungsgeschwin- 
digkeit der Atome, Ionen u. Elektronen zu bestimmen. Die Adsorptionswarme der 
Cs-Atome an den akt. Stellen (0,5% der Oberflache) wird zu 80 kcal u. an der ge- 
samten Oberflache zu 63,5 kcal angegeben. (Journ. Amer. chem. Soc. 54 . 1252—53. 
Marz 1932. Schenectady, NY., General Electric Co.) J u z a .

G. L. Mack und F. E. Bartell, Eine DoppdcapiUarmelhode zur Messung der
Grenzflachenspannung. Die yon den Vff. beschriebene Doppelcapillarmethode zur
Messung der Grenzflachenspannung von kleinen Fl.-Mengen ist eine Modifikation der 
yon Su g d e n  angegebencn Methode (C. 1924 .1. 2078). Es handelt sich im wesentlichen 
um die Best. der Grenzflachenspannung zwischen organ. Fil. u. W. Der App. mit den 
beiden Capillaren von etwas vcrschicdenem Durchmesser wird zuerst mit W. gefullt u. 
dann wird dureh ein zwischen den beiden Capillaren angebrachtes Rohr die organ. FI. 
einflieBen gelassen. Es werden zwei Konstruktionen beschrieben, fiir FIL, die schwerer 
sind ais W. u. solche, die leichter sind. Die D. der Fil. braucht bei diesen App. nur 
annahernd bekannt zu sein. Es werden auBerdem noch zwei weitere App. fiir Fil. 
schwerer bzw. leichter ais W. beschrieben, bei denen die D. der Fil. zwar genau bekannt 
sein muB, die Handhabung ist aber einfachcr, da nur der Abstand der beiden FJ.- 
Menisken in den beiden Capillaren gemessen werden muB. Die beiden App. sind vor 
allem fiir die Messung der Grenzflachenspannung zweier Fil. mit sehr yerschiedener D. 
geeignet, also z. B. fiir Messungen mit Hg. Es werden eine Reihe von Messungen mit 
diesen 4 App. mitgeteilt, die mit den Literaturwerten gut iibereinstimmen. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 54. 936—42. Marz 1932. Michigan, Ami Arbor, Univ.) J u z a .

A. Michels und R. O. Gibson, Die Messung der Viscositat von Gasen bei hohen 
Drucken. — Die Viscosildt vcm Slickstoff bis zu 1000Atmospharen. Wahrend die innereRei- 
bung yerdiinnter Gase yom Druck unabliangig ist, besteht in Fil. eine sehr hohe Druek- 
abliangigkeit der Zahigkeit. Es erscheint deshalb interessant, das Ubergangsgebiet — 
Gase unter hohen Drucken — zu untersuchen, in welchem die bisher bekannten 
Messungen bis zu hóehstens 200 a t reiehen. Die Messungen werden nach der Capillar- 
methode durchgefuhrt, wobei die Veranderlichkeit der D. mit dem Druck in Reclmung 
gestellt werden muB. Eine Glasapparatur wird yerwendet, die in ein stahlemes Druck- 
gefiiB cingebaut ist. Die Capillare ist an beiden Enden an je einen Schenkel eines
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T-Rohres angeschmolzen. Durch auBeren Obcrdruck wird Hg in die bciden Schenkel 
gedriickt; dabei sind die beiden Hg-Sąulen verscliieden hoch; das eine Ende der Capillare 
steht infolgedessen unter einem Uberdruck von ca. 1 at; unter dessen EinfluB das 
hochkomprimierte Gas langsam durch die Capillare gepreCt wird. Da der AuCen- vom 
Innendruck um hochstens 1 at verschieden ist, haben die Wandę der Glasrohren nur 
eine ganz geringe mechan. Beanspruchung zu tragen. Die Messung des Oberdruckes 
u. des Gasvolumens erfolgte mittels Pt-Kontaktcn, die in das Glasrokr eingeschmolzen 
waren u. den Stand der Hg-Saule angaben. Da Absolutwerte des Reibungskoeff. be- 
stimmt werden sollten, wurden die Capillaren sorgfaltig vermessen. — In dieser Appa
ratur wurde der Reibungskoeff. von N  bei 25, 50 u. 75° bei Drucken von 10—1000 at 
gemessen. Es ergibt sieh, daB bei Drueken <300 at der Temp.-Koeff. der inneren 
Reibung bei konstantem Druck positiv, bei hóheren Drucken negativ ist. Der Temp.- 
Koeff. der inneren Reibung bei konstantem Volumen ist positiv u. im ganzen Bereich 
prakt. konstant, wahrend er bei Fil. meist verschwindet. Mit hóheren Drucken wachst 
der Reibungskoeff. starker ais die D. Nach der kinet. Theoric der Reibung komprimierter 
Gase muli die Isotherme der kinemat. Zahigkeit ais Funktion der D. ein Minimum 
durchlaufen. Dieses Minimum wird bei einer D. von ca. 0,45 gefunden. Die Ergebnisse 
stimmen recht gut auf die Formel von ENSKOG. Danach errechnet sieh der Durch- 
messer des A^-Mol. bei 25° zu 2,97 A. (Procced. Roy. Soe., London. Serie A. 1 3 4 . 
288—307. 3/11. 1931.) E t s e n s c h i t z .

L. M. Pidgeon und O. Maass, Das Eindringen von Wasserdampf in Holz. (Vgl.
C. 1 9 3 0 . I. 3653.) Die Geschwindigkeit der W.-Aufnahme durch diinne fibZzschnitte 
(1,5 mm), bei denen jede Traeheide wenigstens einmal durchschnitten ist u. daher dio 
mkr. Holzstruktur die Absorptionsgeschwindigkeit nieht beeinfluBt, u. durch dickerc 
longitudinale u. radiale Sehnitte wird fur Picea eanadensis u. Pinus banxiana mit der 
Quarzfederwaage bei konstantem W.-Dampfdruck untersucht. Vergliehcn wurden dio 
Zeiten, in denen sieh der Halbwert der Sattigung einstellt. In diesen Schnitten ab- 
sorbieren Splint- u. Kernholz mit gleicher Geschwindigkeit; ahnlich verhalten sieh 
dickere Longitudinalschnitte durch Fichtensplint; derartige Sehnitte durch Fichtenkern 
dagegen setzen dem Eintritt des W. groBen Widerstand entgegen. Radiale Sehnitte 
durch Fichtensplint u. -kern zeigen gróBere Unterschiede zwischen beiden Holzarten 
u. geringere Absorptionsgeschwindigkeiten ais longitudinale. Zu ahnliehen Ergebnissen 
fuhrten Unterss. an Kiefernholz. — Bei Konzz. unterhalb des Fasersattigungspunktes 
vollzieht sieh wahrscheinlich die W.-Bewegung durch Holz in Form einer Dampf- 
diffusion, die durch das Druckgefalle, das durch den Terschiedenen Feuchtigkeitsgeh. 
der Hohlriiume bedingt ist, ermóglieht wird. (Pulp Paper Magazine Canada 31. 
530—33; Canadian Journ. Res. 2 . 318—26. 1931. Montreal, Mc Gili Univ.) K r u g e r .

Kiyoshi Masaki, Uber die Geschwindigkeit der Absorption von C02 durch Ldsv.ngen 
von NaOH und KOH. Das Verhaltnis der Geschwindigkeiten, mit denen C02 durch
1-n. NaOH u. 1-n. KOH absorbiert wird, betragt bei 11° 1: 0,93, bei 18° 1: 1,17, bei 
25° 1: 1,129; der Temp.-Koeffizicnt ist demnach bei KOH gróBer ais bei NaOH. Einzel- 
heiten der Verss. s. Original. (Journ. Bioehemistry 1 3 . 211—17. 1931. Kyoto, 
Univ.) O s t e r t a g .

A. R. Ubbelohde und A. Egerton, Kinetik von Adsorptionsprozessen. Unter
Berucksichtigung der Literatur wird die Kinetik der Wasserstoffaufnahme an Holz- 
kohle bei Tempp. des fl. 0 2 untersucht. Die Unterschiede der Druckanderungen fiir den 
Fali der momentanen Adsorptions- u. Verdampfungsgleichgewichtseinstellung gegeniiber 
dem Fali, wo diese Gleichgewichtseinstellung nieht momentan erfolgt, werden zur 
Unters.-Methode ausgebaut. Bei der Entfernung des Wasserstoffs aus der Kohle weist 
die dynam. Isotherme kleinere Drucke auf ais die stat., woraus geschlossen wird, daB 
die Gleichgewichtseinstellung nieht momentan erfolgt. Viscosimetr. Messungen der 
untersuchten Gemische von o- u. p-Wasserstoff verschiedener Zus. ergaben annahernd 
die gleichen Werte (Abweichungen <0,3°/o, innerhalb der Fehlergrenze). (Proceed. 
Roy. Soc., London. Serie A. 134 . 512—23. 2/12. 1931.) G u r ia n .

B. W. Iljin, Molekularkrafte an der Trennungsflache verschiedener Phasen. Zur
Kritik der Theorien der TJmkehrung von Adsorptionsreiheii in Losungen. (Chem. Journ. 
Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheskii Shurnal Sser. A. Shurnal obschtschei 
Chimii] 1  (63). 557—66. 1931. Moskau, I. Univ., Forscliungsinst. f. Physik. — C. 1931 .
II. 3192.) ~ K l e v e r .

A. von Kuthy, 'Ober die Wirkung oberfliichenaklwer Stoffe auf die Gelatine. I. Mitt. 
Quellung. Es wird die Quellungsbeeinflussung von Gelatine bei Zusatz von oberflachen-
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akt. u. oberflacheninakt. Stoffcn wechselnder Konz. bestimmt. Von den Narkotica- 
Isgg. bilden Harnstoff u. Urethan infolge starker Grenzflachenaktivitat vereint mit 
geringer Ionisation bei hoherer Konz. ein deutliches Quellungsmaximum, wahrend 
der selbst in hoheren Konzz. festgestellte nur unbedeutende EinfluB der Alkoholreihen 
u. von Aceton auf die Quellung mit der wasserentziehenden, peptisierenden Wrkg. 
dieser Stoffe erklart wird. Von den Na-Salzen der Fettsaurereihe, dereń Quellungs- 
beeinflussung bei pn =  6,5—7,5 bestimmt wird, storen die ersten drei Glieder die 
Quellung infolge der hohen Adsorptionsintensitat der Na-Ionen. Beim buttersauren 
Na wird Idcntitat der positiven u. negativen AdsorptionsgroBen vermutet, daher kein 
EinfluB auf die Quellung. Vom 5. Glied an iiberwiegt erwartungsgemaB die hydrotrope 
Fahigkeit der Fettseifen tiber die Adsorptionsintensitat der Na-Ionen, was sich an der 
Bklg. deutlicher Maxima zeigt. Bei der homologen aromat. Reihe zeigen sich die Maxima 
schon in verhiiltnismaBig geringen Konzz. infolge der starken hydrotrop. Fahigkeiten 
dieser Salze. Bei diesen durch die Ggw. des Benzolringes yergroBerten Moll. iiberwiegt 
die Adsorptionsintensitat u. -kapazitat des Anions. Verss. mit oberflacheninakt. Lsgg. 
zeigen liinsichtlich der Quellungsbeeinflussung etwa dieselben prozentualen Einww. 
wie die oberfliichenakt. Salze. (Biochem. Ztschr. 244. 319—30. 25/1. 1932. Dcbrecen, 
Patholog. Inst. d. Uniy.) B a c h .

A. Von Kuthy, t/ber die Wirkung oberflachenakliver Stoffe auf die Gelatine. II. Mitt. 
Gel-Soltransformalion. Es wird festgestellt, daB bzgl. der Wrkg. der oberflachenakt. 
Stoffe auf die Gel-Soltransformation ein weitgehender Parallelismus zu den bei der 
Quellung gefundenen Verhaltnissen (vgl. vorst. Ref.) besteht. Die ąuellungsfórdernden 
Stoffe fordem im allgemeinen auch die Solbldg. u. umgekehrt. Die Wrkg. der einzelnen 
Stoffe wird wie bei der Quellung durch ihre Adsorbierbarkeit bestimmt. Die stark 
hydrotropen Salze iiben daher erwartungsgemaB eine stark beschleunigende Wrkg. auf 
die Solbldg. aus. Das gegenuber der Theorie abweichende Verh. des Methylalkohols, 
Acetons u. des caprylsauren Na kann nicht erklart werden. (Biochem. Ztschr. 244. 
331—36. 25/1. 1932. Debrecen, Patholog. Inst. d. Univ.) B a c h .

A. V0n Kuthy, Uber die Wirkung oberflachenaktirer Stoffe, auf die Gelatine. III. Mitt. 
Opthche Aktwitat. Die Wrkg. oberflachenakt. oder -inakt. Stoffe auf das Drehungs- 
yermogen bei Gelatine steht in einem deutlich erkennbaren Zusammenhang mit der 
Wrkg. dieser Stoffe auf das Quellungs- u. Erweichungsvermogen (vgl. vorst. Reff.). 
Die bei der Messung der opt. Drehung gefundenen Abweichungen von der den droi 
erwahnten, zusammenhangenden Vorgangen zugrundeliegenden Theorie lassen sich 
mit der Bldg. von Molekiilverbb. durch die ais (Juellmittel zugesetzten Stoffe erklaren, 

. die die Beeinflussugg der opt. Aktiyitat verdecken oder auch aufheben. Im allgemeinen 

. wirken jedoch Stoffe, die die Quellung u. Solbldg. der Gelatine begiinstigen, auf die 
opt. Aktivitat vermindernd, wahrend schrumpfende u. die Gelbldg. bogiinstigende 
Stoffe die Drehung yergroBern. (Biochem. Ztschr. 244. 337—42. 25/1. 1932. Debrecen, 
Patholog. Inst. d. Uniy.) B a c h .

A. von Kuthy, Uber die Quellung von kollagenen Fasern. Die CJuellung von kolla- 
gencn Fasern in oberflachenakt. Lsgg. von hoher Konz. erfolgt in starkem AusmaBe. 
Unterhalb dieser Konz. des Quellungsmittels sinkt jedoch der Quellungswert auf einen 
Bruchteil des friiheren, um boi weiterer Yerdunnung ganzlich zu verschwinden. Hin- 
gegen ist der Quellungswert in verd. Essigsaurelsgg. der Saurekonz. proportional. 
Dieses divergierende Verh. der Quellungsbecinflussung zwischen oberflachenakt. 
Stoffen u. Mineralsiiuren steht im Gegensatz zu den bei der Gelatineąuellung gemachten 
Erfahrungen (vgl. vorst. Reff.). Zur Erklarung dieses Verh. wird angenommen, daB die 
Fasern mit einer Art halbdurchlassigen Membran umgeben sind, die die Mineralsiiuren 
durchlaBt, wahrend sie fur die groBen Molekule der oberflachenakt. Stoffe erst bei Er
reichung einer gewissen Konz. permeabel ist. Auf Grund des verschiedenen N-Geh. 
der durch die verschiedenen Quellungsmittel aus der Faser gel. Proteine wird vermutet, 
daB jedes Quellungsmittel verschiedene Proteinmengen herauslóst, dereń Zus. sich nach 
der Art der (Juellung andert. (Biochem. Ztschr. 244. 342—46. 25/1. 1932. Debrecen, 
Patholog. Inst. d. Univ.) B a c h .

B. Anorganische Chemie.
Percy Lucock Robinson und William Errington Scott, Einige physikalische 

Eigemcliaften von Selen- und Tellurwassersloff. Die D. von H2Se bei —27° wird z u 
-1,961, der Ausdehnungskoeff. zwischen —27 u. 0° zu 0,00 167 bestimmt, die D. von
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H2Te bei —17,7° zu 2,701, der Ausdehnungskoeff. zwischen —17,7 u. —3,3° zu 0,00 136. 
Fur die Oberflachenspaimung des H2Se bei —27° wird ein Wert von 26,74 +  0,05 Dyn/cm 
gemessen mit einem Temp.-Koeff. von 0,165 Dyn/cm zwischen —27 u. 0°, fiir H2Te 
sind die entspreclienden Werte 36,35 ±  0,05 Dyn/cm bei —28° u. 0,246 Dyn/cm 
zwischen —28 u. —4,6°. Der F. von H2Te wird zu —51,2 ±  1°, der Kp. zu —4 bis —5° 
bestimmt, Es ergeben sich folgende Parachorwerte: H2Se 94,5 bei —27°, 94,8 bei 0°, 
H 2Te 115,7 bei —28°, 115,2 bei —4,6°. Die physikal. Daten yon H20, H2S, H2Se u. 
H2Te werden vergleichend zusammengestellt. (Journ. chem. Soc., London 1 9 3 2 . 
972—79. Marz. Newcastle-upon-Tyne, Univ., Armstrong College.) R. K. M u l l e r .

Ronald Herbert Purcellund Geoffrey Herbert Cheesman, Das System Sliclcoxyd- 
Slickstoffdiozyd. I. Vff. bringen eine genau gemessene Menge NO durch Zertrummern 
einer mit 0 2 gefiillten Glaskugel in einem von Hiihnen, Schliffen u. Gummivcrbb. 
freien Glasapp. mit 0 2 in Rk. u. bestimmen mit einem Glasfedermanometer die Dampf- 
druckkurve der entstehenden Prodd. mit einem N 02-Geh. von 9—86%. Die Dampf- 
drucke (absol. Temp. 200—280°) stimmen mit den yon Baume u . R o b e r t  (Compt. 
rend. Acad. Sciences 1 6 9  [1919]. 968) gemessenen gut uberein, jedoch ist dereń Extra- 
polation auf N20 3 nicht gerechtfertigt, da ein Gemisch, das auch nur eine Spur NO 
melir, ais der Zus. N20 3 entspricht, enthalt, nie einen Druck <  2 a t zeigt, bevor alles 
N20 3 gefroren ist u. fi. NO sich abzuscheiden beginnt. Bei dcm Vers., ein der Zus. 
N20 3 entsprechendes Gemisch durch Fraktionierung zu reinigen, wird das Gemisch 
in die beiden Komponenten getrennt. (Journ. chem. Soc., London 1 9 3 2 . 826—34. 
Marz. South Kensington, Roy. Coli. of Science.) R. K. M u lle r .

Madhavlal Sukhlal Shah und Trambaklal Mohanlal Oza, Die Zersetzung von 
Ammoniumnitrat. Die Zers. yon NH,,N03 (F. 169°) wird bei 190° bemerkbar. Sie erfolgt 
bei 240° noch lang6am, bei 290° rasch, boi 300° ist sie sebon heftig. Zwischen 240 u. 
290° sind die Hauptprodd. der Zers. N20  u. W., forner wird NH3 entwickelt u. im Ruck- 
stand reichert sich HN03 an. Neben N20  wird auch N2 gebildet, das Verhiiltnis N2: N20 
ist nahezu konstant, etwa 1:32. Verss. bei yerschiedenem Druck (10—76 cm' Hg) 
zeigen, dafl die eigentliche Dissoziation in NH3 u. HN03 der Zers. yorausgeht; die 
N20-Menge ist dem Druck direkt proportional: die] in der Zeiteinheit gebildete Menge 
ist bei geringerem Druck nicht gróBer ais bei hoherem; das Verhaltnis N2: N20  nimmt 
mit abnehmendem Druck zu. Bei groBeren NH4N 03-Mengcn nimmt die freie HN03 
im Riickstand zu, die gebildete N2-Menge, besonders bei geringem Drucke, ab. Aus 
dem konstanten Verlialtnis der gebildeten Mengen N20  u. W. wird gefolgert, daB die 
N20-Bldg. durch Zers. des NH4N 03 nicht in Gasphase, sondern in fl. Phase erfolgt. — 
Th02 erhóht die NH3-Konz. u. driingt die HN03-Konz. u. damit die N2-Bldg. durch 
Oxydation von NH3 mit HN03 in der Gasphase zuriiek. Na2S04 yerzógert die Disso
ziation u. yermindert damit ebenfalls die N2-Bldg. Dies bewirkt auch As20 5 durch 
Herabsetzung der NH3-Konz. CuS04 yerlialt sich wie Na2S04, daneben fiihrt die 
Hydratbldg. zu einer Erhóhung der HN03-Konz. u. zu einer Zu- oder Abnahme der 
NH3-Konz. je nach der Stabilitat des gebildeten Komplexes mit NH3. Vff. nehmen 
an, daB die N,-Bldg. stufenweise iiber HN02 erfolgt, etwa nach NH3 +  3 HN03 =  
(N40„ +  3 H20) =  4 HN02 +  H20 u . 4 NH3 +  4 HNO, =  (4 NH4N 02) =  4 N2 +  
8 H20. Die erste Rk. wird gehemmt durch Abnahme der HN03-Konz. (z. B. in Ggw. 
yon Th02), beide werden beeintrachtigt durch Abnahme der NH3-Konz. (z. B. in Ggw. 
von As20 5). Eine Zers. des NH4N 03 in NH4N 02 (— >- N2 +  2 H20) u. 0 2 wie bei den 
Alkalinitraten wird nicht beobachtet. Auch die Bldg. yon N2 durch therm. Zers. von 
N20  erfolgt bei den Rk.-Bedingungen nicht (vgl. C. 1 9 3 0 .1. 2855). (Journ. chem. Soc., 
London 1 9 3 2 . 725— 36. Marz. Ahmedabad, Gujarat Coli.) R. K. M u l l e r .

G. T. Morgan und R. Taylor, Koordinationsyerlindwujen von Borfluorid mil 
sauerstoffhaltigen Kohlenstoffderiralen. (Vgl. B o w l u s  u. N ie u w l a n d , C. 19 3 1 . II. 
3096.) In Fortsetzung der fruheren Unters. (C. 19 2 4 . II. 2477) iiber die Additions- 
verbb. des Borfluorids wird berichtet, daB es gelingt, das BF3 mit Estern der aliphat. 
Sauren in Rk. zu bringen, wobei folgende Verbb. mit den entsprechenden Estern er- 
halten wurden: Melhylformiatlrifluorid, HCO-OCH3, BF3, groBe, tafelfórmige Krystalle, 
F. 23,5°, Kp .,72 94°; Athylformiatbortrifluorid, HCO-OC2H5, BF3, eisiihnliche Krystalle, 
F. 3°, Kp.772 1 03°; MelliylacekitbortriflvMrid, CH3 • CO • OCH3, BF3, wohldefinierte Platten, 
F. 61,5°, Kp .772 112°; Athylacetalbortrifluorid, CH3-CO-OC2H5, BF3, Prismen, F. 31°, 
Kp.772 1 23°. Bei der Einw. von BF3 auf Acelanhydrid wurde die Verb. (CH3C0)20, BF3 
erhalten, welche bei 190° unter Zers. schmilzt u. welche im Gegensatz zu den oben
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erwahnten Verbb. an der Luft nicht raucht. (Journ. Soc. chem. Ind. 50. 869. 23/10.
1931. Teddington, Middlesex, Chem. Res. Lab.) K l e v e r .

K. I. Lossew, N. I. Nikolskaja und I. G. Gussewa, Die pyrogene Zersetzung 
von Natriumsulfat. (Vgl. C. 1930. I. 808.) Die pyrogene Zers. von Na2S04 wurde ohne 
Zusatz u. mit Zusatzen von Si02, Al203, Fe20 3 u. Cr203 untersucht. Bei der Aus- 
fiihrung der Verss. in einem Kryptolofen in einer CO-Atmosphare konnte bei Tempp. 
iiber 1000° eine mit der Temp. ansteigende Zers. beobaehtet werden. Wird die redu- 
zierende Atmosphare ausgeschaltet, so ergibt sich bis 1400° keine nennenswerte Zers. 
bzw. Verfliichtigung. — Die Temp. der vollstandigen Zers. des Na2S04 unter dem 
EinfluB von Si02 liegt verhaltnismaBig hoeh u. fallt mit Erhóhung der Si02-Mengen. 
Bei einem Verlialtnis Na2S04: Si02 =  1 :3  liegt die Temp. der maximalen Zers. bei 
1350°. Die zersetzte Menge steigt mit der Erhitzungsdauer u. mit dem Feinheitsgrad 
des Sandes. Dio Ggw. von CO erleichtert die Zers. in hohem MaBe. — Die Verss. mit 
A120 3 zeigten eine relativ leichte Zers. des Na2S04. Bei einstiindigem Erhitzen auf 
1200—1240° u. einem Verhiiltnis von Al20 3 :N a2S04 =  1 :1  findet yollstandige Zers. 
statt. Es besteht die Moglichkeit, auf diesem Wege eine Uberfiihrung der natiirlichen 
Sulfate iiber die Aluminate in Soda techn. durchzufiihren. —- Cr20 3 u. Ee20 3 zeigten 
bis 1400° nur einen geringen EinfluB auf den Zers.-ProzeB des Sulfates, wobei zu be- 
riicksichtigen ist, daB das Fe20 3 boi hóheren Tempp. in das Fe30 4 iibergeht, welches 
zu einer Forritbldg. nicht befahigt ist. (Chem. Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. 
[russ.: Chimitsclieskii Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 743—56. 1931. 
Donsches Polytechn. Inst.) K l e v e r .

Erhard Gruner, Untersuchungen an Alkali-Aluminium-Silicalen. IV.- Uber die 
Einwirkung ton Alkalisulfid- und Alkalipolysulfidlosungen auf Permułite. (Zum Teil 
nach Verss. von E. Hirsch.) (III. vgl. C. 1932. I. 1769.) Beim UbergieBen von Alkali- 
oder Erdalkalipermutiten mit Alkalisulfid- oder Polysulfidlsgg. nehmen die Alkali- 
permutite eine blaugriine bis blaue, die Erdalkalipermutito dagegen eine intensiv blaue 
Farbung an. Die gleichen Farbkórper werden beim Einleiten von H2S in Permutit- 
suspensionen erhalten. Mit W. entfiirben sich diese Farbkórper unter Entw. von H„S 
u. unter Bldg. von elementarem S. Im Gegensatz zu den lufthaltigen Permutiten 
fiirben sich die im Hochvakuum luftfrei gemachten Permutite mit Sulfidlsgg. nicht 
blau, wenn diese polysulfidfrei sind, u. wenn bei Abwesenheit von Luft-02 gearbeitet 
wird. Daraus geht hervor, daB die in den Permutiten eingesehlosseno Luftmenge die 
Blaufarbung veranlafit, ais Folgę der Bldg. von Polysulfid aus dem Sulfhydrat der 
einwirkenden Lsg. Ais farbender Bestandteil muB deshalb Polysulfidschwofel an- 
gesehen werden. — Auch luftfreie Permutite nehmen aus Sulfidlsgg. S, ohne sich blau 
zu fiirben, auf, diese erhaltenen Korper geben mit W. nur H2S, dagegen keinen elemen- 
taren S ab. Die lufthaltigen Permutite nehmen infolge des Oxydationsvorganges mehr 
S auf. Die Kurve der S-Aufnahme hat das Geprage einer Adsorptionsisotherme.. — 
Die Alkalitat der einwirkenden Sulfidlsgg., gemessen an ihrem pn, steigt bei der Einw. 
auf Alkalipermutite an, solange noch S von ihncn aufgenommen wird, so daB ein 
Anionenaustausch von SH' der Lsg. gegen OH' der Permutite anzunehmen ist. Dem- 
nach mussen dieselben OH' oder OH-Gruppen enthalten, die bei der Beriihrimg mit W. 
OH-Ionen zu bilden yermógen. — Ferner wird die Rk.-Gosehwindigkeitskonstante des 
Vorganges der S-Aufnahme berechnet. Da der Vorgang aus dem sehr rasch yerlaufenden 
Anionenaustausch u. der sehr langsam vor sich gehenden Oxydationswrkg. besteht, 
kann fiir die Verfolgung der Rk.-Kinetik nur die letztere Rk. yorwertet werden. so daB 
die Berechnung von k nur fiir die Oxydation von 2 NaSH zu Na2S2 am Permutit gilt. 
Fiir den Permutit [AI2-Si„-II4-OI0]Na2 betragt k 0,039, fiir den Permutit [Al2-Si2-H4- 
0 IO]Na2-H4Si04 0,061. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 204. 232—46. 24/2. 1932. Dresden, 
Techn. Hochsch., Anorgan.-chem. Lab.) K l e v e r .

Erhard Gruner, Untersuchungen an Alkali-Aluminium-Silicalen. V. Das Ver- 
h&Unis der SulfidpenmUila zu den Ultramarinen. (IV. ygl. vorst. Ref.) Dio ais Anionen- 
austausch erkannto Einw. von Sulfidlsgg. auf Alkalipermutite liefert Sulfidpermutite, 
dio genau 2 Atome S auf 3 Moll. Permutit enthalten. Werden die Permutite in der 
dreifachen FormelgróBe geschrieben, so verlśiuft die Rk. nach dem Gleichgewichts- 
schcma:

[A V S v H 10-O28- g g ] |f *  +  2 NaSH ^  [Al6-Si6-H10-O28- | g ] ^  +  2 NaOH 
Der Sulfidpermutit erleidet mit W. Hydrolyse unter Entbindung von H2S u. unter
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Zuriickbldg. des urspriinglichen Pormutits. Bei Ggw. von Luft-02 bzw. Polysulfid 
bilden sich Polysulfidpermutite, die analog dem Sulfhydratpermutit ais:

^Al6-SiG-Hi0-O28'S2Jjra  ̂ u. ĵ AlG • Si0-H10-O2s-
formuliert werden konnen u. ais Trager der Blaufarbung angesehen werden miissen. — 
Die Ursache der Blaufarbung, die die Anwesenheit von Polysulfid im System Alkali 
(bzw. Erdalkali)-Perrrfutit-Sulfidlsg. liervorruft, lafit sich in einer ununterbrochenen 
Bewegung eines Teiles des S in den Sulfidpermutitderiw. zwischen dem Polysulfid- 
zustand u. dem des freien Elementes deuten. — Bei der Einw. yon Polyselenidlsgg. 
auf Alkalipermutite ergeben sich rosenrot gefarbte Polyselenidpermutite, die sich jedoch 
infolge der gróBeren Zersetzlichkeit des Polyselenids durch ausgeschiedenes Se schnell 
braun farben. — DieUnters. von Oxydhydraten bezuglich ihres,Verli. zu Alkalisulfid-, 
besonders aber zu Alkalipolysulfidlsgg. zeigte, daB diejenigen Oxydhydrate eine Blau- 
fiirbung zeigen, die in alkal. Lsg. nicht ais Sulfide fallbar sind u. dereń zugrunde Iiegende 
Elemente entweder bas. oder amphoteren Charakter besitzen (A1-, Th-, Zr- u. Cr-Oxyd- 
hydrate). Hydrate ausgesprochen saurer Elemente (Si, Ti) werden yon Polysulfid - 
lsgg. nicht blau gefiirbt. — Der Yergleich der Sulfid- u. Polysulfidpermutite mit den 
pyrogenen Ultramarinen ergab, daB die Polysulfidpermutite mit steigender Herst.- 
Temp. in Ultramarine iibergehen. Dabei werden sie stabiler gegen W., verhalten sich 
ebenso wie die Ultramarine negativ zur Jod-Acidrk. u. liefern die gleiehen Bontgen- 
interferenzen wie die pyrogenen Ultramarine. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 2 0 4 . 247 
bis 256. Febr. 1932. Dresden, Techn. Hochsch.) K l e v e r .

Erhard Gruner, Untersuchungen an Alkali-Aluminium-Silicalen. VI. Die Rolle 
des Wassers in den Permutilen. (Zum Teil nach Verss. von E. Hirsch.) (V. vgl. vorst. 
Bef.) Die Unters. der Rolle des W.-Geh. der Permutite ergab folgende GesetzmaBig- 
keiten: Wenn der W.-Geh. bei 100° a betragt, so ist der \V.:Geh. desselben Alkali- 
permutits in wasserdampfgesattigter Atmosphare a +  1. Das beim Basenaustausch 
in den Permutit gelangende Hydratationsion enthalt b Mol. W. Der W.-Geh. von 
Hydratationspermutiten ist dann a +  1 +  b im wasserdampfgesatt. Zustande, a +  2 
bei 100°. Danach geschieht die Formulierung der Hydratationspermutite [Al2-Si2- 
H4-O10] [Rii(H20)x]...H 20  ( x  =  meist 6 , bei Cu 4) im wasserdampfgesatt. Zustande. — 
Die Entwasserungsverss. zwischen 100 u. 700° ergaben, daB die t—a:-Diagramme die 
Form gleiehmaBig gekriimmter Linien haben. Die t—z-Diagramme der n. Permutite 
sind ident. u. stellen den Grundtypus der Zerfallskurven aller Permutite dar. Die Per
mutite mit mehr ais 2 Moll. W. suchen in sie einzumunden, sobald sie den W.-UberschuB 
abgegeben haben. — Bei der therm. Zers. des NH.,-Permutits haben bereits 1,5 Mol. W. 
den Permutit verlassen, bevor bei 150° die NH3-Abgabe beginnt. Von da ab entweichen 
W. u. NH3 im Molverhaltnis 1: 1. Gleichzeitig machen sich starkę Verzógerungs- 
erscheinungen in der W.-Abgabe bemerkbar. Das Ende der NH3-Abgabe ist bei etwa 
500° erreicht. — Die Dampfdruckkurven nach der stat. Methode ergeben anfangs 
gekriimmte, dann steil aufsteigende Linien, wobei die Kurven der n. Permutite sich 
ais ident. erweisen. Die der anderen Permutite steigen um so steiler u. um so friiher an, 
je loichter das uber 2 Moll. enthaltende W. abgegeben wird. — Der isotherme Abbau 
aller Permutite verlauft „zeolith.". Auch das im NH4-Permutit enthaltene NH3 ist 
„zeolith." gebunden. Alle Vorgange verlaufen dabei reversibel. W. u. NH3 werden 
von den Abbauprodd. leicht u. vollstandig wieder aufgenommen. Aus den bisherigen 
Unterss. u. auf Grund der Ergebnisse bei der Einw. von fl. NH3 auf Permutite ergibt 
sich eine Einteilung der Permutite in 7 Gruppen: 1 . n. Permutite mit 2 Moll. Si02, 
die mit fl. NH3 unter Aufnahme yon 1 Mol. NH3 reagieren. 2. Hydratationspermutite, 
die mit fl. NH3 alles Hydratationswasser abgeben u. dafiir NH3 aufnehmen. 3. Saure 
Permutite, einschlieBlich der Aluminiumkieselsaure, die an fl. NH3 soyiel W. abgeben, 
daB nur das W. des Anionenteiles unverandert bleibt. 4. Permutitanhydride. 5. Permutite 
mit mehr ais 2 Moll. Si02, die an fl. NH3 das dem angegliederten Kicselhydrat zu- 
gehórende W. abgeben; die Hydratationsderiw. dieser Permutite geben nicht nur ihr 
Hydratationswasser, das durch NH3 ersetzt wird, ab, sondern yerlieren auch ihr 
Kieselhydratwasser. 6. Anlagerungsprodd. an Permutite u. 7. Substitutionspermutite, 
die durch Anionenaustausch erhalten werden. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 2 0 4 . 321 
bis 341. 22/3. 1932. Dresden, Techn. Hochsch.) K l e v e r .

Naoto Kameyama und Atsushi Naka, Dichlen von geschrnolzenem Kryolith und 
ton geschrnolzenem, Oemisch yon Kryolith und Bariumfluorid. (Journ. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 34 . 140 B—42 B. 1931. — C. 1 9 3 1 . II. 622.) R. K. Mu l l e r .
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F. Krauss und H. Steinfeld, Zur Kemitnis der Verbindungen des 3- wid 4-wertigen 
Rhcniums. (Beitrage zur Chemie des Rheniums. III. Mitt.) (II. vgl. C. 1931. I. 2982.) 
Vff. wiederholten die von E nk (C. 1931. I. 3445) beschriebene Darst. von K 2[ReCl,,] 
durcli Red. von KRo04 mit K J  HC1 u. erliielten auBcr dem griingelben K2[ReClB] 
eine braune Verb. Analysen (Erhitzen im H-Strom, Best. der iiberdestillierenden 
HC1 u. Unters. des Riickstandcs) zeigen, daB Kaliumhexaclilororhenat K 2[RemCl0] 
yorliegt. Durch Umsetzung der essigsauren Lsg. mit Tl-Acetat bzw. AgN03 werden 
Tl3[ReCl0] bzw. Ag3[ReCl6] erhalten. Verss., bei denen in der Warme gesatt. wss. Lsgg. 
von KRe04 u. K J zusammengegeben u. mit konz. HC1 yersetzt u. eingeengt werden, 
oder feste Gemische von K Re04 u. K J mit konz. HC1 erhitzt werden, fiihren zur Darst. 
von Krystallen der Zus. K4Re2Clu , in denen 3- u. 4-wertiges Re nebeneinander vorliegen. 
Ihrc essigsaure Lsg. gibt mit Tl-Acetat gelbbraunes Tl.,Re2Cln , mit AgN03 ein gelb- 
braunes Salz, das nieht analysiert wurde, aber ais entsprechende Ag-Verb. angesehen 
wird. Entsprechende Verss. mit KBr u. HBr fiihren zur Darst. von violetten Krystallen 
von K 2[RolvBr6], Durch Kochen von TlRe04 mit konz. HBr wird Tl2[ReBr6] erhalten. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 64. 2552—56. 14/10. 1931. Braunschweig, Chem. Inst. d. 
T. H.) E l s t n e r .

Orvald Gratias und Carl Howard Collie, Das chemische Verhalten von Ekałanlal. 
Vff. verfolgen die Rkk. von Protaktiniumoxyd, das aus Peehblende mit einigen mg 
Ta20 5 konz. u. abgeschieden wurde (vgl. H a h n  u. MEITNER, Physikal. Ztschr. 20 
[1919]. 529), durch Messung der ausgesandten cc-Teilchen an Stello visueller u. gravi- 
metr. Methoden. Die in dieser Weise mit ca. 10-9 g untersuchten Rkk. zeigen im 
wesentlichen dieselben Ergebnisse wie die von Gr o s s e  (C. 1930- II. 534) an 50 mg 
untersuchten, ohne daB die Isolation wagbarer Mengen erforderlich ware. (Journ. 
chem. Soc., London 1932. 987—88. Marz. Oxford, Clarendon Lab.) R. K . M u l l e r .

Harold Marcus Glass, Kenneth Layboum und Walter Matthew Madgin, 
Die Salzgemisclie mit zwei Komponentem von Bleinitrat mit Natrium- und Kaliumnitrat. 
Vff. nehmen die Gefrierpunktskurven der binaren Gemische von Pb(N03)2 mit KN03 
u. NaN03 auf. Im System Pb(N03)2-KN03 wird ein Eutektikum bei 217,8° mit 
49,5 Gew.-% Pb(N03)2 gefunden, im System Pb(N03)2-NaN03 bei 275° mit 42,3 Gew.-°/0 
Pb(N03)2. Die photomikrograph. Unters. (vgl. C. 1930. II. 3816) wird nach Behandlung 
mit H2S ausgefiihrt. Die Salzgemische beginnen sich bei hoheren Tempp. zu zers.; 
im System Pb(N03)2-KN03 liegt die Zers.-Temp. fiir Gemische mit 70°/0 Pb(N03)2 
bei 335°, sie steigt bis auf 400° bei 10% Pb(N03)2, ein Pb(N03)2-NaN03-Gemisch mit 
60°/o Pb(N03)2 erleidet bei 355°, ein Gemisch mit 10% Pb(N03), bei 415° Zers. (Journ. 
chem. Soc., London 1932. 874—80. 1 Tafel. Marz. Newcastle-upon-Tync, Univ., 
Armstrong Coli.) R. K. M u l l e r .

Alexander Smith Russell, Peter Victor Ferdinand Cazalet und Nevill Max- 
sted Irvin, Intermelallische Verhindungen in Quecksilber. I. Das System Zinn-Kupfęr. 
(Vgl. C. 1930. I. 2530.) Die friiher beschriebene Unters.-Methode wird zu einem Verf. 
der quantitativen Analyse ausgebaut durch Red. des Cu" in der mit KMn04-Lsg. 
erhaltenen S n '” ', Cu” u. Mn" enthaltenden Lsg. mit K J u. Na2S20 3. Bei KMn04- 
UberschuB braueht Hg” vor der Cu-Best. nieht entfemt zu werden, z. B. mit 2%ig. 
Co-Amalgam. Der KMn04-t)berschuB wird mit U- oder Ti-Sulfat oder Oxalsaure 
bestimmt. — Im System Sn-Cu in Hg werden durch Einw. von CuS04-Lsg. auf Sn- 
Amalgam bzw. durch Rk. der in Hg. gel. Komponenten folgende Verbb. gebildet: 
SnCu2, SnCu3Hg, Sn2Cu6Hgn , SnCu3Hg10, SnCu3Zn, Sn2Cu0Zn6, Sn2Cu0Zn2Hg15, 
SnCu4Hg2, SnCu4Hgs u. SnCu4Zn2. Bei allen diesen Verbb. sind 6, 9 oder 12 Valenz- 
elektronen oder ein Vielfaches dieser Zahlen vorhanden, sie sind hierin verwandt mit 
den Yerbb. der Systeme Sn-Cu, Zn-Cu u. Al-Cu in der Gegend der /?-Phasen. Die Bildungs- 
u. Zers.-Bedingungen der einzelnen Verbb. werden beschriebcn. (Journ. chem. Soc., 
London 1932. 841—51. Marz.) R. K. Mu l l e r .

Alexander Smith Russell, Peter Victor Ferdinand Cazalet und Nevill Max- 
sted Irvin, Intermelallische Verbindungen in Quecksilber. II. Das System Zink-Kupfer. 
(I. vgl. vorst. Ref.) Beim Schiitteln von CuS04-Lsg. mit 5 g Zn +  200 g Hg wird eine 
Verb. ZnCu gebildet, die durch Erhitzen des eine Spur W enthaltenden Amalgams 
mit 2-n. H2S04 in Zn2Cu5 iibergefiihrt wird. Ein verd. Amalgam von ZnCu liefert bei 
100° mit angesauert-er CuS04-Lsg. im t)berschuB ZnCu3Hg2, Zn2Cu5 geht bei derselben 
Behandlung in Zn2Cu„Hg iiber. Cu u. Hg bilden eine Verb. CuHg, eine Zn2Cu5 ent
sprechende Verb. Cu5Hg2 wird nieht gefunden. (Journ. chem. Soc., London 1932. 
852—57. Marz.) R- K- Mu l l e r .
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Alexander Smith Russell und Henry Anthony Montagu Lyons, Intermelallische 
Verbindungen in (juecksilber. III. Das Zn-Fe-System und ein Te.il des Sn-Fe-Systema. 
(II. vgl. yorst. Ref.) Eine Lsg. von Zn in Hg liefert mit elektrolyt. abgeschiedenem Fe 
eine Verb. Zn2Fe6. Bei Entfernung des beim Stelien ausgeschiedenen Zn-Uberschusses 
wird eine Verb. Zn2Fe0Hg gefunden, dereń mit etwas elektrolyt. niedergeschlagenem W 
yersetztes Amalgam bei langerem Erhitzen mit verd. H2S04 auf 100° ZnFeaHg liefert. 
Bei langerem Stehen seheidet Zn2Fe6Hg wiederum Zn aus, wobei ZnFe4 u. weiterhin 
Zn2Fe]2Hg gebildet wird. Die friiher (C. 1 9 3 0 . I. 2530) yermutete Esistenz von Verbb. 
der Zus. ZnFe u. ZnFes wird widerrufen. — In analoger Weise wie Zn2Fe5 wird SnFe2 
gebildet, das durch langeres Erhitzen auf 100° u. Entfernung des Sn-Uberschusses 
in SnFe0Hg iibergeht. Bei der Einw. yon Fe2(S04)3 sowohl auf SnFc2 wie auf SnCu2 
geht Sn ohne die Sn"-Stufe zu durchlaufen, in S n '" ' u b e r .— Vff. diskutieren die 
Ahnlichkeit in den empir. Formeln der intermetali. Verbb. der Systeme Sn-Fe, Sn-Cu, 
Zn-Fe u. Zn-Cu, die auf Aquivalenz yon Cu u. Fe hindeutet. Auch fiir die Verbb. der 
Systeme Zn-Fe u. Sn-Fe gilt die in der I. Mitt. erwahnte Valenzelektronenbeziehung. — 
Fe bildet mit Hg keine Verb., reagiert aber mit Red.-Mitteln in Hg ganz ahnlich wie Cu. 
(Journ. chem. Soc., London 1 9 3 2 . 857—66. Marz. Oxford, Christ Cliurch, Dr. L e e s  
Lab.) R. K. Mu l l e r .

Nevill Maxsted Irvin und Alexander Smith Russell, Die Lóslichkeit von Kupfer, 
Mangan und einigen wenig lóslichen Melallen in Quecksilber. (Vgl. yorst. Reff.) Die Lós
lichkeit der Metalle mit den Ordnungszahlen 22—29 sowie von Mo, W u. U in H g  wird 
bestimmt durch Darst. der Amalgame, Abtrennung der fl. Phase mittels Filtration 
durch Glasfilter, Entfernung des Metalls aus H g  durch Oxydation mit KMn04 oder 
Fe2(S04)3 u. Yolumetr. Best. des Metalls. Nur bei Cu u. Mn iibersteigt die Lóslichkeit
1-10-7, sie betragt — unabhiingig von der Ggw. der Amalgame anderer Metalle u. 
intermetali. Verbb. — bei Cu 0,0020, bei Mn 0,0010%, fiir die iibrigen Metalle werden 
folgendo obere Grenzwerte bestimmt: Ti 1-10~6%, V 5• 10-5 %, Cr 5-10_6%, Fe
1 • 10—5 %, Co 8-10-3 %, Ni 2 • 10—6 %, Mo 2-10~5%, W 1-10~5 %, U 1-10~5%. 
Die Werte stimmen mit den von T a m m a n n , KoLLMANN u . H in n u b e r  (C. 1 9 2 7 .
I. 2161) auf elektrometr. Wege bestimmten wenig iiberein. (Journ. chem. Soc., London
19 3 2 . 891—98. Marz. Oxford, Christ Church, Dr. L e e s  Lab.) R. K. Mu l l e r .

Francis Joseph Garrick und Christopher Lumley Wilson, Die Lóslichkeit ton 
Silberrhodanid in wasserigem Ammoniak. Vff. bestimmen die Lóslichkeit yon AgCNS 
in wss. NH3 (1—14-n.) bei 25°. In 1-—2,276-n. Lsgg. yon NH3 liegt ais Bodenkórper 
AgCNS vor, in 2,276—3,049-n. Lsgg. besteht eine feste Phase, dereń Zus. etwa AgCNS 
V2 NH3 • x/ 2 H20  entspricht, in starker konz. Lsgg. tritt AgCNS -NH3 ais feste Phase 
auf. Die Zus. der festen Phase wird eingehend untersucht. (Journ. chem. Soc., London
1932 . 835—41. Marz. Leeds, Uniy.) R. K. Mu l l e r .

John Stanley Lewis, Die Reduktion von Kupferoxyd mit Wasserstoff. Die Red. 
yon gefalltem CuO mit H 2 wird durch Beobachtung der Druckabnahme im geschlossenen 
GefaB yerfolgt. Eine Inkubations- u. Induktionsperiode laBt sich nicht feststellen. 
Jedoch wird die Red. yerzógert durch adsorbierte Gase, besonders der durch die Red. 
gebildete Wasserdampf schcint mit CuO einen Komplex zu bilden, der zerstórt werden 
muB, bevor die Red. fortschrciten kann. Es wird gezeigt, daB in Ggw. von CaCl2 oder 
noch besser von P 2Os die Red. des CuO sclion bei Zimmertemp. mit meBbarer Ge- 
schwindigkeit yerlauft. Aueh durch Zusatz von C02, S02, C2H2, H2S oder NH3 wird 
die Red. yerzógert, da diese Gase an CuO adsorbiert werden. BaO erleichtert, vermutlich 
durch Entfernung der C02, die Red. des CuO mit CO. Durch Verss. mit Gemisehen 
yon CuO u. Cu wird gezeigt, daB eine autokatalyt. Wrkg. des gebildeten Cu nicht vor- 
liegt. (Journ. chem. Soc., London 19 3 2 . 820—26. Marz. Greenwieh, Boyal Naval 
Coli.) R, K. M u l l e r .

N. V. Sidgwick und A. W. Laubengayer, Germanium. XXXVIII. Die Para- 
chore einiger Verbindungen des Gerinaniums und der Atomparachor von Germanium. 
(XXXVII. vgl. C. 19 3 2 . I. 2153.) DD. u. Oberflachenspannung vón GeCl4, GeBr4, 
Ge(C2H5)4 u. Ge(OC2H5)4 werden bestimmt, u. die Parachore der Verbb. berechnet. 
Nach Abzug der Atomparachore der Verb.-Partner wird der Atomparachor yon Ge 
berechnet. Ergebnisse (bei 30°, vgl. nachstehende Tabelle).

Die drei ersten Werte fiir P Ge stimmen geniigend iiberein; ihr Mittelwert 37,4 
liegt nahe dem yon SuGDEN theoret. yorhergesagten Wert. Die Abweichung des Wertes 
aus den Bestst. an Ge(OC2H5)4 wird auf Assoziation zuriickgefiihrt; auch bei Si wird aus 
den Alkyoxyverbb. ein zu niedriger Wert fiir den Atomparachor gefunden, bei B dagegen
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D. V P P Ge

GeCl4 .................................. 1,8443 22,44 253,2 36,0
G e B r , .................................. 3,1002 35,51 308,9 46,9
G e ^ H , ^ .......................... 0,9850 22,96 419,5 39,1
G e t O ą H ,) , ...................... 1,1278 23,00 490,8 30,38
nieht. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 948—52. Marz 1932. Ithaka, N. Y., Cornell Univ. 
Dept. of Chem.) L o r e n z .

Lothar Wohler und K. F. A. Ewald, Uber das Rliodiumdioxyd. (Festschr. 
funfzigjahr. Bestehen Platinschmelze G. S ie b e r t , Hanau 1931. 321—38. Darmstadt, 
T. H. Sep. — C. 1932. I. 1356.) E l s t n e r .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
E. Herlinger, Zur Ableilung der moglichen Formen der 32 Krystallklassen. Eine

kurze Ableitung der moglichen Formen der 32 Krystallklassen wird gegeben, die viel- 
leicht vom didakt. Standpunkt aus gegenuber den ublichen Ableitungsmethoden von 
Vorteil ist. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 81. 
313—14. Febr. 1932. Berlin-Charlottenburg.) SKALIKS.

Otto Zedlitz, Die Krystallstrukturen von liomeit und Schneebergit. Das Pulver- 
diagramm von liomeit (Piemont) ist fast vollig ident. mit einem Vergleichsdiagramm 
des brasilian. Atopits, es laCt sieh nach Raumgruppe Oh7 indizieren, die beobachteteu 
Intensitaten werden durch folgende Struktur gedeutet, die 8 Moll. (Ca, Na, Mn)2- 
Sbs(0, OH, F)- in der Elementarzelle yerlangt: 16 (Ca, Na, Mn) in (16b) nach W y CKOFF, 
V, Vs V., 5/» 5/s Vs usw-; 16 Sb in (16c), Vs 3/s 7s> 7s Vs 3/s usw-; 48 O in (48c), u 00, 
u +  7  2 V2 0 usw. 8 OH(F) in (8f) 0 1/2 V2> V* 0 1U usw- Gitterkonstante a =  10,261 ±
0,008 A. Die Intensitiitsberechnung unter Beriicksichtigung der J-Kuryen ergibt 
beste Ubereinstimmung bei Annahme eines O-Parameters von 0,30 a. — Weder die 
Formel von ScHALLER, noch die von D a m o u r  kann der Romeitstruktur gerecht 
werden. Die Zus. des frischen u. reinen Romeits muB dem Idealtypus CaNaSb2OcOH 
nahekommen. — Der Name Atopit darf wegen der chem. u. strukturellen Identitat 
mit dem Romeit wohl fallcn gelassen werden; die beiden Mineralien unterscheiden 
sieh in einwandfreiem Zustand hóehstens durch den groBeren oder kleineren Geh. an 
Mn u. Fe. Aus Prioritatsgriinden miiBte der Name Romeit bevorzugt werden. —- 
Von Schneebergit (Tirol) wurden eine Drehkrystall- u. eine Pulveraufnahme gemacht, 
die von Vergleichsaufnahmen des Rombergits kaum zu unterscheiden sind. Die Gitter
konstante ist um einige Promille groBer: a =  10,296 ±  0,008 A. — Auf Grund der 
vorliegenden Unters. muB man annehmen, daB auch die Zus. des Schneebergits sieh 
der Formel (Ca, Na, Fe)2Sb2Oe(OH) sehr nahern muB. — Romeit u. Schneebergit sind 
also mit Atopit u. den Pyrochloren isomorph. Auch der Parameter der 48-zahligen
O-Lage ist fur diese Mineralien innerhalb der Fehlergrenzen ubereinstimmend. (Ztschr. 
Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 81. 253—63. Febr. 1932. 
Tubingen, Univ., Mineralog. Inst.) S k a l ik s .

F. Machatschki, Die Krystallslrulctur des Pyrrhit. Von zwei versehicdenen
Pyrrhiten wurden Drehdiagramme um [110] hergestellt. Die Diagramme sind im 
ganzen, auch in den Intensitaten, vóllig gleichartig mit den entsprechenden Dia- 
grammen von Koppit, Romeit, Schneebergit (vgl. vorst. Ref.) u. Lewisit, so daB auch 
der Pyrrhit den Pyrochloren zuzuzahlen ist. Seine Zus. muB daher innerhalb der 
durch dio moglichen Unvollkommenheiten des Krystallbaues gezogenen Grenzen der 
Formel (Ca, Na, Fe)2(Nb, Ta, Ti)2(0, OH, F)7 entsprechen. S04 ais Baubestandteil 
kommt nieht in Frage. Ais Gitterkonstanten wurden gemessen: a =  10,41 ±  0,02 A 
bzw. a =  10,37 A. (Ztrbl. Minerał., Geol., Palaont., Abt. A. 1932. 33—37. Tii- 
bingen.) ' S k a l i k s .

W. G. Chłopin, Zur Geochemie der Edelgase. (Compt. rend. Acad. Sciences U. R. S. S. 
[russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S . R-] Serie A 1931. 296—303.) S c h o n f e l d .

Fred. W. Freise, Bauzitlagerslatten im brasilianischen Staate Minas Geraes. 
Bildung von Bauxitlagern in der Gegenwart. Beschreibung der Bauxitvorkk. Brasiliens, 
Betrachtungen iiber die Entstehung dieser Vorkk., Angaben iiber die Zus. u. Eigg. 
des Materials. (Metali u. E rz  28. 501—02. 1/11. 1931. Rio de Janeiro.) E d e n s .
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József Gyorki, Die Kaolinvorkommen in Ungarn. Besprechung der ungar. Kaolin- 
vorkommen. Schlammverss. (Binya.37.ati ós Kohaszati Lapok 65. 53—58. 75—81. 
18/2. 1932.) Sa i l e r .

— , Der Ursprung der Diatcmieenerden. (Rev. Produits chim. 35. 65— 66. 15/2.
1932.) R . K . Mu l l e r .

W. Hugill, Diatomeenerde. Teil II. Die Natur und die Menge der Fremdstoffe in 
Diatomeenerde. (I. vgl. C. 1931. II. 613.) Angaben iiber den Geli. an Fe20 3, CaO, Ton, 
organ. Substanz u. Sand in 10 Erden. (Trans, eeramie Soe. 31. 75—78. Febr.1932.) Sa l m .

D. Organische Chemie.
Hamilton Ryoichi Matsuda, Die Beziehung zwischen der Kołbesclien Reaklion 

und der Wasserstoffionenkonzentralion. Der Meclianismus der Kołbesclien Reaktion. Vf. 
geht von der Beobaehtung aus, daB die Farbę des Indieators, der zu K- oder NH4-Aeetat 
bei der Elektrolyse zur Kontrolle des ph zugefiigt wird, allmahlich verschwindet, u. 
stellt zunaehst die Beziehung zwischen der Athanbldg. u. der oxydierenden Wrkg. der 
elektrolysierten Lsgg. fest. Es wird angenommen, daB zuerst Acetylperosyd gebildet 
wird, das in der Hauptsache in C02 u. Athan zerfallt, zum Teil aber iiber Peressigsaure 
Essigsaure u. H20 2 liefert. Die Menge des H20 2 kann wegen seiner Zersetzlichkeit im 
alkal. Medium im Lauf der Elektrolyse nicht dauernd zunehmen, sondern muB an einem 
bestimmten Punkt sinken. Wahrend der ersten 45 Min. der Elektrolyse, wo das ph 
noch unterhalb 6,0 ist, entsteht kein H20 2; dann steigt es raseh auf 7,0, u. von nun an 
ist stets das Peroxyd yorhanden. Die Tatsache, daB der Hóhepunkt der Athanbldg. 
mit dem Minimum der Kurve des Thiosulfatverbrauclis (ais MaB fiir die Oxydations- 
wrkg.) zusammenfallt u. umgekehrt, ist ein Beweis fiir die Bldg. des Athans aus Acetyl- 
peroxyd. (Buli. chem. Soc. Japan ?. 18—27. Jan. 1932. Tokushima, Technieal 
College.) B e r g m a n n .

Alex. Muller, Rolation der Kettenmolekiile in festen Paraffinen. Zwischen der 
Temp. der fl. Luft u. Zimmertemp. nimmt bekanntlich das Krystallgitter der n. 
Paraffine liings der a-Achse um 7%, liings der 6-Achse um 2% zu, wahrend es liings 
der c-Aehse unverilndert bleibt. Vf. zeigt, daB zwischen Zimmertemp. u. F. gleichfalls 
die a-Achsen schneller wachsen ais die 6-Achsen, wodurch eine Veranderung in den 
Gitterdimensionen hervorgerufen wird. Es entsteht eine symmetrischere Anordnung, 
was fiir C21, C23, C21, C25, C26, C27, C29, C30, C3X, C31 u. C,., gezeigt werden konnte. Der 
Ubergang ist fiir C21 u. C23 kontinuierlich; fur die anderen existiert 5—10° unterhalb 
des F. ein Umwandlungspunkt, nach dessen Durchschreiten die Substanz noch die 
unsymm. Anordnung bat, die dann bis zum F. allmahlich in die symmetrischere uber- 
geht. (Dieser Umwandlungspunkt ist schon von Ga RN ER u. Mitarbeitern, C. 1931.
II. 2577, untersucht worden.) Die Umwandlung ist darauf zurUckzufiihren, daB 
infolge des kleinen Trśigheitsmomentes der Ketten um ihre Aehsen Oscillationen 
groBer Amplitudę oder vollkommene Rotationen bei erhohter Temp. móglich sind, 
die um die Kettenachsen Kraftfelder von im Mittel radialer Symmctrie erzeugen. 
(Naturę 129. 436.19/3. 1932. D avy F a ra d a y  Lab., Royal Institution, London.) B e r g .

E. Vernazza und R. Stratta, Wirkung dunkler eleklrischer Entladung auf Athylen 
und Oemische von Athylen mit anderen Gasen. Vorl. Mitt. Es wird die Einw. der dunklen 
clektr. Entladung auf Gemische von Athylen u. Luft, sowie Athylen u. C02 untersucht. 
Fiir das Gemisch Athylen-C02 (1:1) wird die Abhangigkeit des Rk.-Verlaufs von 
Spannung, Temp. u. Druck festgestellt. Bei Verminderung des Druckes oder Yer- 
gróBerung der akt. Oberflache der Apparatur wird eine bestimmte Vol.-Kontraktion 
in kiirzerer Zeit erreicht, u. zwar besteht letzterenfalls genau umgekelirte Proportionalitiit 
zwischen akt. Oberflache u. Zeit. Das Vol. kontrahiert sich in jedem Falle asymptot. 
auf ca. 2/s des Anfangsvol. Es werden noch Angaben iiber die Einw. der Entladung auf 
reines Athylen (vgl. die folgenden Rcff.) u. C02 gemacht. Beschreibung der Apparatur. 
(Industria chimica 5- 137—45. Turin.) HELLRIEGEL.

R. Stratta undE. Vemazza, Wirkung dunkler elektrischer Entladung auf Athylen. I. 
(Vgl. vorst. Ref.) Athylen wurde bei konstantem Druck (730 mm) u. konstanter Temp. 
(<° =  18°) der dunklen elektr. Entladung (Spannung 16 000 V) unterworfen. Dabei 
wurden bestimmt: %-Geh. an Athylen (Br-Addition), Acetylen-KW-stoffe (mittels 
AgNOj-Lsg.), ungesatt. KW-stoffe insgesamt (Absorption mittels H2S04 yon 20% S03), 
Kohlenstoffindex, gesiitt. KW-stoffe (aus der Differenz). Ais Kohlensloffindez eines 
Gases wird bezeichnet das 100-fache des Yerhaltnisses zwischen dem Vol. C02, das aus
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der yollstandigen Verbrennung des Gases in O entwiekelt wird, u. dem Vol. des Gases; 
z. B. Methan =  100, KW-stoffe mit 2 C-Atomen =  200, wahrend Gemischen im all- 
gemeinen gebrochene Indices zukommen. Die Best. des C-Index erfolgt durch eudio- 
metr. Yerbrennung u. Auffangen des gebildeten C02 in Ba(OH)2-Lsg. Fiir die genannten 
Verhaltnisse lieB sichfolgende Rk.-Weise feststellen: DirekteKondensation des Athylens 
zu KW-stoffen von mehr ais 2 C-Atomen; Uberfiihrung des Athylens in acycl. ungesiitt. 
KW-stoffe mit dreifachen u. doppelten Bindungen mit oder ohne Entw. von H u. 
weitere Kondensation dieser KW-stoffe zu fl. Prodd.; gleichzeitige Umwandlung des 
Athylens u. der aus ihm gebildeten Prodd. in gesatt. KW-stoffe (Methan u. Homologe) 
u. weitere Kondensation derselben zu fl. Prodd. unter Entw. yon H; H-Aufnahme der 
KW-stoffe in gasformiger, wie auch in fl. Phase. Im Zusammenhang damit wurdo 
die Kontraktionskurve des Mełhans bei der stillen elektr. Entladung bestimmt. Es 
ergab sich, daB die gesatt. KW-stoffe prakt. keine Volumkontraktion zeigen, jedoch 
Kondensation erleiden, wobei ein nahezu aquivalentes VoI. H in Freiheit gesetzt wird. 
(Industria chimica 6. 133—40. 1931.) H e l l r ie g e l .

E. Vernazza und R. Stratta, Wirkung dunlcler elektrischer Entladungen auf 
Atliylen. II. (I. vgl. vorst. Ref.) Ais Fortsetzung friiher yeróffentlichter Verss. (vgl. 
vorst. Reff.) wurde das Verh. von zirkulierendem Athylen unter dem EinfluB dunkler 
elektr. Entladungen studiert u. zwar ohne u. mit Entfernung der Rk.-Prodd., die mit 
fester C02 kondensierbar oder mit Schwerol absorbierbar sind, sowie der Acetylen- 
KW-stoffe. Die fiir die Verss. yerwendeten Apparate werden beschrieben. Werden die 
Rk.-Prodd. nicht entfernt, so ist der Rk.-Verlauf beinahe unabhangig von der Zirku- 
lationsgeschwindigkeit des Gases. Der groBte Teil der Kondensationsprodd. entsteht 
yermutlich durch Einw. der elektr. Entladung auf das Acetylen, das sich unter dem 
EinfluB der_ Entladung augenblicklich aus dem Athylen bUdet. Die Fahigkeit des 
Apparates, Athylen in Acetylen zu yerwandeln, ist abhangig yon der GróBe des App. 
u. der elektr. Spannung. Unter dem EinfluB der Entladungen werden aus den reinen 
oder mit inerten Gasen yerdunnten Acetylen-KW-stoffen gesatt. KW-stoffe gebildet. 
Diese letztere Einw. wird besonders deutlich, wenn die yerdiinnenden Gase nicht inert, 
sondern aus H2 gebildet sind oder aus solchen Gasen, die unter der Wrkg. der dunklen 
elektr. Entladungen H2 in Freiheit zu setzen yermogen. (Industria chimiea 6. 761—68.
1931.) G. W e i s s .

Zoltan VOn Sandor, Die katalylische Oxydation und Esterifikalion des Athyl- 
alkohols. Verss. iiber die Oxydation u. Esterifikation des A. mit 11 yerschiedenen 
Metalloxyden ais Katalysatoren auf trockenem Wege ergaben, daB die Oxydation 
am besten bei Yerwendung von V20 5 u. Co30 4, die Veresterung am besten mit CeO 
u. Si02 yerlauft. Von den Tempp. 100, 125, 150 u. 200° erwies sich 200° ais optimal. 
(Magyar Chem. Folyóirat 38 . 1—8. Jan. 1932.) Ma u t n e r .

William Charlton und James Kenner, Ver suche zur Synihese von Polyhydroxyl- 
verbindungen. Im AnschluB an eine friihere Arbeit (C. 1 9 2 9 . I. 38) wurde die Synthese 
einiger a-Oxyketone yersueht. — Durch Kondensation yon 3-Nitropropan-l-ol mit 
Formaldehyd wurde I  erhalten, das mit Na-Amalgam zum (nichtisolierten) Hydroxyl- 
aminderiy. reduziert wurde; dessen Oxydation mit HgO lieferte ein óliges Oxim, das 
ein Osazon II gab. I wurde in das Na-Salz III iibergefiihrt, aus dem nach Einw. von 
HC1 oder HC1 +  SnCl, wiederum II erhalten werden konnte. Das Oxyketon CH2(OH) • 
CO-CH2-CH2OH konnte hingegen nicht dargestellt werden. — 3-Nitro-l-athoxy- 
propan-2-ol (IY) wurde aus Athoxyacetaldehyd u. CH3N 02 erhalten. Da diese Rk. 
aber reyersibel ist (vgl. C. 1 9 3 0 . II. 371), lieferte die anschlieBende Kondensation mit 
Formaldehyd Nitroisobutylglycerin (V) neben dem Na-Salz des 2-Nitropropan-l,3-diols. 
Ahnliche Resultate wurden mit l-Nitropropan-2-ol, CII3 • CHOH ■ CH2N02 u. fj-Nilro- 
milchsdure, NO,- CH2-CHOH-COOH, erhalten.
(CHjOHjorCtNOJ.CHj-CHjOH (I) CH(:N-NH-C6H6)-C(:N-NH.C6H5).CHł-CH2OH (II) 

ĆjHjO-CHj .CHO +  CIIjNO,'.^ C21I50  • CH2. CIT2OH • CH2N 02 (IY)

CHjOH • C(: NOsNa)• CH2 • CH20H (III) > 0 2N-C(CH20H)3 (Y)
V e r s u c h e .  2-Nitro-2-oxymelhylbutan-l,4-diol, CjHuC^N (I). Aus 1-Nitro- 

propan-3-ol, Kp.22 123—128°, in der gleichen Menge W. u. Paraformaldehyd in Ggw. 
von K 2C03 bei 30°. F. 59—61° aus Chlf. +  Essigester. Tribenzoat, CjjH^OgN, F. 145 
bis 147°. Triacełat, CuH170 8N, Kp.20 2 1 0°. — Na-Salz des 2-Niłrobutan-l,4-diols, 
C4H80 4NNa (III). Aus dem yorigen nut NaOC2H6 in A. — co-NUro-a.-oxypropionaldehyd-
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plienylhydrazon, GjjHu 0 3N3. Aus III mit Benzoldiazoniumclilorid unter Abspaltung 
von CH20. F. 103—104°.— 2-Chlor-2-nitrobutan-l,4-diol, C.jHjO.jNCl. Durch Chlorieren 
von III in A. , F. 62—66°. — l,4-Dioxybutan-2-on-'phc.nylosazon, Cł6H18ON4 (II). F. 99 
bis 101° aus A. +  PAe. — 3-Nitro-l-ałhoxypropan-2-ol, C5Hu 0 4N (IV). Kp.20 128°. — 
Nitroisóbutylglycerin, C.,H90 5N (V). Wechsclnde FF. zwischen 140 u. 174°. (Journ. 
chem. Soc., London 1932. 750—755. Marz. Manchester, Coli. of Technology.) B e r s i n .

Randolph T. Major und Joseph K. Cline, Herstellung und Eigenschaften von 
a- und ft-Methylcholin mul y-Homocholin. Ober dio Eigg. dieser Gholinderiw. liegen in 
der Literatur nicht ubereinstimmende Angaben vor. Nur das von K a r r e r  (C. 1922.
III. 766) beschriebcne a-Melhykholin entspricht dieser Bezeiclmung. Reines fl-Methyl- 
cholinchlorid konnten Vff. durch Red. von Trimethylacetonylammoniumchlorid oder 
durch Kondensation von Propylenchlorhydrin u. Trimethylamin herstellen, das y-Horno- 
cholin durch Kondensation von Trimethylenchlorhydrin u. Trimethylamin erhalten.

Y e r s u c h e .  a-Dimelhylaminopropionsaureathylester. C7H150 2N. Eine 331/3%ig. 
alkoh. Lsg. von Dimethylamin wird in kleinen Anteilen zu einor Lsg. von a-Brom- 
propionsaureiithylester in 300 ccm trockenem A. gegeben. Nach anfanglichem Kiihlen 
in Eis bleibt Ansatz bei 35° iiber Nacht stelien. Dimethylamin, HBr wird abgesaugt, 
die atli. Lsg. mit vcrd. k. NaOH geschiittelt, iith. Schicht getrocknet u. dest., Kp.750 154 
bis 157°. Farbloses Ol, riecht schwach ammoniakal., Ausbeute 57%. — Trimethyl- 
acelonylammonmmchlorid, CcHI4ONC1. Aus 10 g Monochloraceton (tropfenweiser Zusatz) 
u. einer uberschiissigen 33l/3%ig. Lsg. von Trimethylamin in Bzl. bei 0°. Aus absol. 
A.-A. weiBe, hygroskop. Nadeln, 1. in W. u. A., unl. in A., F. 140°, Ausbeute 80%. 
Chloroplatinat, F. 238—240°. Chloraurat, F. 139,5°. — j)-Methylcholinchlorid, C6H10ONC1. 
E n t w e d e  r: aus vorigem, 5 g, gel. in 25 ccm absol. A. durch katalyt. Red. in Ggw. 
von 0,1 g Platinoxyd (Adam) u. 1 Tropfen wss. n. FeCl3-Lsg. Nach Aufnahme der 
theoret. Menge H wird abgesaugt, A. im Vakuum abgedampft; Ol, krystallisiert im 
Exsiccator. Durch Einleiten von H2S in die alkoh. Lsg. werden Spuren Fe gefallt u. 
mit Kohle entfernt. A. fiillt das gesuchte Prod. ais Ol, welehes durch Waschen mit A. 
erstarrt. Ausbeute 50%- — O d e r :  durch 8-std. Erhitzen von 15 g Propylenchlor
hydrin (Kp. 125—128°) u. uberschiissiger 33%ig. Trimethylaminlsg. in Bzl. auf 100° 
im EinscliluBrohr, Ausbeute 48%. — Aus Butylalkohol in weiBen, hygroskop. Nadeln,
1. in W. u. A., unl. in A., F. 165°. Chloroplalńuił, F. 257° (Zers.). Chloraurat, F. 196°.
Pikrat, F. 163°. — y-Homocholinchlorid, C0H1GONC1. Analog aus Trimethylenchlor
hydrin u. Trimethylamin, F. 173°. Ausbeute 92%. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 242 
bis 249. Jan. 1932. Me r c k  & Co., Inc.) G a n z l in .

J. B. Conant und W. R. Peterson, Polymerisalionsreaktionen unter hohem Druck.
2. Mitt. Der Reaktionsmeclianismus. (1. vgl. C. 1930. II. 373.) Im Gegensatz zu den 
SchluBfolgerungen der ersten Mitt. wird gezeigt, daB die Polymerisation yon Isopren u. 
aliphat. Aldehyden ausschlieBlieh dureh Poroxyde katalysiert wird, wahrend der hoho 
Druek nur die katalyt. Rk. beschleunigt. Dest. von Isopren im N2-Strom geniigt 
nicht zur Entfernung des Sauerstoffs oder von Peroxyden, da neuerliche Dest. bei 
Ggw. von Hexaphenylathan die Polymerisationsgeschwindigkeit des Dcstillats noch 
auf V,0 vermindert (14% in 48 Stdn. bei 12000at). Die noch bemerkbare Rk. wird 
auf am Glas adsorbierte Peroxyde zuriickgefuhrt. — Es w'ird gezeigt, daB n-Butyr- 
aldehyd sich aucli unter 12000 at Druck nicht polymerisiert, wenn er aus der Bisulfit- 
verb. hergestellt u. unter Stickstoff dest. ist. Die Autoxydationsgeschwindigkeit eines 
solchen Praparats ist schr groB, dio Polymerisationsgeschwindigkeit ist proportional 
dem aufgenommenen Sauerstoff. Es geniigt schon ein Molenbruch des gebildeten 
Katalysators von 5 ■ 10_0, um merkbare Polymerisation hervorzurufen. Es diirfte sich 
auch hier um Pcroxyde handeln, da noch die reinsten Aldohydpraparate mit Ferro- 
ammoniumsulfat u. Ammonrhodanid Rotfiirbung zeigten. (Wenigcr empfindlich ist 
die Probe mit neutraler KJ-Lsg., noch weniger die mit angesauerter KJ-Lsg. u. Starkę.) 
Weiterhin kann die Polymerisation von n-Butyraldehyd auch durch andere Peroxyde 
katalysiert werden, so durch Bcnzoylperoxyd (5%) oder teilweise autoxydierten 
Benzaldehyd. — Vff. nehmen an, daB in der fl. Phaso Kettenrkk. ablaufen, die durch 
Selbstzerfall von Peroxydmoll. eingeleitet werden. Der Druck soli nur eine Orientierung 
der Moll. in solcher Weise bewirken, daB'die Ketten sich leichter fortpflanzen, also 
eine Orientierung, wie sie auch in dem festen Polymeren vorlianden ist. Dafiir spricht, 
daB das Polymere stets eine betrachtlich hohere D. ais das Monomcre hat u. daB bei der 
Polymerisation des Isoprens unter 18000 at keine nennenswerte D.-Zunahme mehr 
stattfindet. Die beselileunigende Wrkg. der Tcmp.-Steigerung ist auf den hiiufigeren
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Zerfall der Pcroxydmoll. zuriiekzufuhrcn; ein Peroxyd ist um so wirksamer, je labiler 
es ist. — Wio nach dieser Theorie zu erwarten, verliert ein (Aldehydpraparat, das 
zuerst geniigend Oa aufgenommen liat, um sich bei 12000 a t zu einem festen Prod. zu 
polymerisieren, bei nachtraglichem Stehen unter LuftausschluB, aber bei Atmospharen- 
druck allmiihlich (in 4 Monaten vollstandig) die Polymerisationsfiihigkeit, weil beim 
Stehen die Peroxyde zerfallen, ohne eine Polymerisation einzuleiten. Dieser Zerfall 
wird naturgemaB durch Temp.-Erhóhung beschleunigt; er ist boi 60° in 48 Stdn. 
yollstiindig; auch Benzoylperoxyd wird bei analogem Vcrf. unwirksam. Infolge der 
Verringerung der Bildungsmoglichkeit langer Ketten hemmt Zusatz yon 10 Vol.-°/0 A. 
zu Butyraldehyd die Polymerisation; 15°/0 verhindern sie, ebenso 28% Buttersiiure. 
Im Fali des Isobutyraldehyds sind zur vólligen Verbinderung der Polymerisation 30% A.- 
u. 50% Isobuttersilurezusatz notig. Mischungen beider Aldehyde in allen Verhaltnissen 
geben bei 12000 at in 24 Stdn. Pasten, die dann fester sind, wenn ein Aldehyd zu 
wenigstens 70% im Gemisch yorhanden ist. Auch n-Valeraldehyd u. n-Heptylaldeliyd 
lassen sich durch Druck — wenn sie an der Luft dest. sind — zu dicken Pasten poly
merisieren, die sich beim Stehen wieder depolymerisieren. — Bei 12000 a t dargestellt, 
sind die Aldehydpolymeren hart u. transparent u. in den ubliclien Losungsmm. unl.; in 
Bzl. u. Toluol ąuellen sie. Die spontane Depolymerisation wird durch wss. Sauren u. 
Alkalien sehr beschleunigt; sie ist eine autokatalyt. Rk. Durch Best. der Gefrierpunkts- 
erniedrigung wrird die Geschwindigkeit der Depolymerisation von Polybutyraldehyd in 
Dioxansuspension yerfolgt (unter der Voraussetzung, daB auBer dem Monomeren keine 1. 
Prodd. entstehen). In 10 Min. zersetzen sich bei 50° (Bk. nullter Ordnung!) 0,198, 
bei 60° 0,366, bei 70° 0,594%; hier gibt es keinen autokatalyt. Effekt. Es wird oben- 
stehende Formel A yorgesehlagen, ohne daB es (durch Abfangeverss.) gelang, etwas 
uber die Besetzung der Endvalenzen zu erfahren. Auch Cyclohexenoxyd lilBt sich 
durch 12000 at Druck in 168 Stdn. bei Ggw. von 2% Benzoylperoxyd zu einem durch- 
sichtigen Harz polymerisieren, das inBzl., Chlf., A. u. Amylather 1., inA., Aceton, Eg. u. 
Acetanhydrid unl. ist. Es sublimiert bei 1/10oo m8 Hg noch nicht bei 100°, zeigt aber in 
p-Chlortoluol nur das Mol.-Gew. 565, in Dioxan nur 168. — Konz. HC1 oder 25%ig. 
alkoh. KOH greifen noch in der Hitze nicht an; es wird Formel B yorgesehlagen. 
(Journ. Amor. chem. Soc. 54 . 628—35. Febr. 1932. Cambridge, Mass., Converse Mem. 
Lab. of Harvard Univ.) BEKGMANN.

Y. Khouvine, G. Champetier und R. Sutra, Unlersuchung der Cellulose von 
Acetolacter xylinum mit Ronigenstrahlen. Es werden Róntgendiagramme der Membran 
aufgenommen, die Acetobacter in Kulturen, die yerschiedcnc hóliere Alkohole enthalten, 
bildet. Das Diagramm iihnelt sehr stark dem der Baumwollcellulose. Trocknet man die 
Membran unter Spannung, so zeigt sich im Diagramm ein Orientierungseffekt. Beim 
Mercerisieren wird das Diagramm almlich dem der Baumwollcellulose yerandert. Mem- 
branen aus den yerschiedenen angegebenen Kulturen stimmen iiberein. Nach starkom 
Reinigen wird das Diagramm dem des Tunicins ahnlich. (Compt. rend. Acad. Sciences 
1 9 4 . 208—09. 11/1. 1932.) G. V. S c h u l z .

T. Nakashima, Ozydation der Cellulose. Die JZ. von Biosanacetat (nach B erc- 
MANN u. KNEHE) ist in einem gewissen Vers.-Bereich (%—2-n. NaOH, Bk.-Dauer 
40—160 Min.) konstant, in einem weiteren Bereich jedoch nicht. Beim Stehen der Lsg. 
des Biosanpraparats in 1- oder 2-n. NaOH an der Luft nimmt die JZ. ab, die SZ. (Ver- 
brauchte ccm 1/10-n. NaOH pro g) stark zu, wobei jedoch JZ. +  2 SZ. ebenfalls stark 
zunimmt, also noch andere Rkk. ais die Oxydation yorhandener —CHO-Gruppen zu 
COOH-Gruppen stattfinden. Volumetr. Best. der Cellulose m itK 2Cr20 7 ergibt, daB das 
Cellulosemol. anfangs ziemlich stark, dann allmahlicher zu niedermol. Abbauprodd. 
abgebaut wird. Der oxydative Abbau findet hauptsachlich nur an einem Ende statt 
(bestatigt durcli Best. der Viscositat in 2-n. NaOH), indem die —COH-Gruppe zur 
COOH-Gruppe oxydiert u. unter Bldg. einer neuen —COH-Gruppe COOH-haltige u. 
endstandigo Glucoserestc zu niedermol. Sauren abgebaut werden. Das Verhiiltnis 
SZ.: abgebautc Cellulose (K2Cr20,-Methode) bleibt wahrend der Rk. fast konstant,

c4H„
d l l -C H

C4H8 
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d. h. die Arfc des Abbauprod. ist immer sehr iihnlicli. — Bei der Oxydation von Glucose 
in NaOH-Lsg. durch Luft-02 schnelle Abnahme von JZ., starkę Zunahme der SZ. Wenn 
das Biosanpraparat Cellobiose enthalt u. die JZ. hauptsachlich von dereń —CHO- 
Gruppe herriihrt, so ist zu schlieBen, daB der Abbau von Cellobiose zu niedermol. Prod. 
die Hauptrk. ist, wahrend das Biosan prakt. intakt bleibt. (Journ. Soe. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 34. 414 B—18 B. 1931. Kioto, Inst. of Phys. and chem. Res.) K r u g e r .

K. Kurschner, Die Aufspallung der Hólzer in Cellulose und Nitrolignine. (Vgl. 
K u r s c h n e r  u . H anak, C. 1930. II. 2074.) Das aus Pielitenholz durch HN03-A. 
quantitatiy herausgel. primare Lignindcriv., konnte durch Pallung mit W., spiiter 
mit starker NaCl-Lsg., zu maximal 22% des Holzgewiehtes prakt. aschefrei erhalten 
werden. Isolierte Ligninę liefern in Ausbeuten bis 80% ahnliclie Abkómmlinge wie das 
h o lzverbundene  Lignin. Der A. b e w irk t V e ra th e ru n g  von OH. Die beim HN03-A.- 
AufschluB erhaltenen Priiparate sind einheitlich-u. zeigen eine ausgesprochene Neigung 
zur Krystallisation. Red. der Prodd. mit TiCl3 nach KNECHT u . HlBBERT (gemeinsam 
mit H. Peikert) ergibt, daB der gesamte N ais N 02 vorliegt. Keine Erhóhung des 
N 02-Geh. durch weitere Nitrierung. Nach der JANOWSKYschcn Rk. mit acetoniger 
KOH handelt es sich wahrscheinlich um einen Mononitrokórper. Die aus yerschiedenen 
yerholzten Membranen erhaltenen Nitrolignine sind betrachtlich yerschieden u. auch 
die entsprechenden Lignino keineswegs ident. Fur den aromat. Charakter der Nitro
lignine sprechen u. a . das Hinwegfallen der B r-E rse tz b a rk e it des H  aliphat., primarer 
u. sekundilrcr Nitroderiw., die bei der Entmethylierung nachgewiesenen Phenol-OH- 
Gruppen, samtliche Nitrophcnolrkk. u. das Verhaltnis C :H . Mit Fe (Il)-Salzen teil- 
weise, mit Al-Amalgam fast keine Red. Nach yollkommener Red. mit TiCl3 N-Geh.
0,7% geringer ais beim Nitrolignin, aber nieht infolge yon N-Verlusten, sondern infolge 
yon Mol.-VergróBerung. Diazotierung des Reduktionsprod. gelang nieht, wahrscheinlich 
weil die in stark saurer Lsg. entstehende NH2-Gruppe mit einem aldehydartigen aromat. 
Spaltprod. des Nitrokórpers n a ch  Art der Bldg. einer ScH IFFschen Base reagiert. 
Permethyliertes Fichtenholz gibt bei der Nitrierung ein permethyliertes Prod. fast 
gleiólier Zus. wie nitriertes Fichtenholz bei anschlieBender Permethylierung. Die 
permethylierten Stoffe krystallisieren leiehter u. regelmafiiger ais die Nitrolignine 
selbst. Bromierung im EinschluBrohr ergab sehr gute Ubereinstimmung der auf Grund 
theoret. Folgerungen aus den ermittelten Bruttoformeln, unter Annahme der Anlagerung 
von 4 Br bereehneten u. der gefundenen Br-Menge (44,36% Br); bromiertes Fichten- 
nitrolignin ist ident. mit dem durch Bromieren des Nitroligninreduktionskórpers er
haltenen Prod., durch die Br-Oxydation wird also das urspriingliche Nitroprod. aus 
dem Reduktionskorper zuriickgebildet. Fiir das Fichtennitrolignin lassen sich 2 mit- 
einander yerbundene aromat. Kenie mit Propenylseitenketten ziemlich sicher ais Grund- 
lage annehmen, wahrend die Reduktionskorper, die stets ein Plus von C7Ha bis C,H10 
aufweisen, einen 3. Benzenring enthalten. (Celluloseohemie 12. 281—86. 1931.
Briinn, Dtsch. Techn. Hochsch.) K r u g e r .

T. Karantassis, Die Einwirkung der Blausdure auf die Halogenide drei- und vier- 
werliger Mdalie. Die Einw. von HCN auf TiClv fiihrt zur Bldg. eines in gelben Krystallen 
sublimierenden Prod. der Zus. TiCl, ■ 2 HCN, auch SnClA liefert mit HCN einen leicht- 
fliichtigen weiCen J^d. Bei SnJ4, SnJ2, S n B r S b C l z, AsGl3 u. CrCl3 wird keine Einw. 
beobaehtet. AlCl^ bildet mit HCN in lebhafter Rk. eine gelbliche M. der Zus. A1C13- 
2 HCN, die sich beim Erhitzen auf 60—80° yerfliissigt u. unter Braunung zers. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 194. 461. 1/2. 1932.) R. K. M u l l e r .

Herschel Hunt, Oxycyanogen. II. Das freie Radikal. (I. vgl. C. 1931. II. 2314.) 
Ein groBer t)berschuB AgCNO wird 60 T age lang mit einer 0,05-n. J 2-Lsg. in CC14 oder 
CS2 geschiittelt. Die farblose Lsg., die beim Abkiihlen einen weiBen Nd. abscheidet, 
setzt J 2 aus K J  in Freiheit, besonders leicht im Sonnenlicht, aber nieht B r2 aus K B r. 
Mit Ag' oder Ba" wird ein weiBer Nd. gebildet, der durch vcrd. Sauren zers. wird. Nach 
der Zers. ist kcin J  nachweisbar; die B E ILSTEIN -Probe ist negatiy. Zur Analyse wird 
mit verd. HC1 zers., wobei NH4C1 u. C02 entsteht; die Ergebnisse stimmen fiir die 
Formel CNO. Da die MolekiiJgroBe nieht bestimmt werden kann, wird in Analogie zu 
(CNS)2 die Formel (CNO)2 angenommen. Der F. der reinen Substanz liegt b e i—12°; 
bei n. Temp. zers. sich die reine Substanz rasch. Vf. nimmt an, daB die Rk. in zwei 
Schritten erfolgt: AgCNO +  J 2 =  AgJ +  JOCN u. ACNO +  JOCN =  AgJ +  (CNO)2.

Die Ergebnisse yon B ir c k e n b a c h  u. K e l l e r m a n n  (C. 1925.1. 2686), die bei der 
Elektrolyse von KCNO in A. eine stark oxydierende Anodenlsg. erhielten, kónnen nieht
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reproduziert werden, wenn W. sorgfaltig ausgcschlossen wird. Nur bei Ggw. von W. 
wird die oxydiercnde Lsg. erlialten. Vf. nimmt folgende Rkk. an: bei AusschluB von W .:

2 KOCN =  2 K +  2 OCN“ +  2 e; CH3OH =  HCHO +  2 H ‘ +  2 e;
2 H ‘ +  2 OCN- =  2 HOCN; 

bei Ggw. yon W .: HOH +  2 OCN-  =  HOCN +  HOsCN +  2 e. Qualitativc Analyse 
des Anolyten bestiitigt diese Annahmen. Bei Elektrolyse in wss. Lsg. sind die Ausbeuten 
an der oxyd ierenden Substanz hoher; diese kann durch Verdampfen des W. in weiBen 
Krystallcn erhalten werden. Die vermutete Percyansaure, H 02CN, oxydiert CH3OH 
zu HCHO, zers. sieli aber bald in der Warme. (Journ. Amor. chem. Soc. 54. 907—10. 
Marz 1932. Lafayette, Ind. Purdue Univ. Inorganic Chem. Lab.) LORENZ.

G. B. L. Smith und V. J. Sabetta, Die Reduktion von Nitroguanidin. I. Vor- 
liiufige Unlersuchung des Oxydationspotenlials des Systems Nilroguanidin-Nitrosoguanidin. 
(Vgl. 1932. I. 1036.) Das Potential der Nitronitrosoguanidinelektrode wird in Puffer- 
Isgg. vom pn =  3, 5, 6, 7 u. 8 bestimmt. Das nach der Gleichung:

Ĵ beob. =  E0 —  0,03 log ( c r x o 2) /(c rn o « )  («h)2 
(CRNO u. CRNOo Konzz. von Nitrosoguanidin bzw. Nitroguanidin) bercchnete E0 ist 
bei ph =  3, 5 u. 6 gleich 0,882 V; bei pn =  8 ist der Wert um 34 mV niedriger ais im 
sauren Gcbiet, wahrend bei Ph =  7 der 7?,)-Wert zwischen den beiden ersten schwankt. 
Vff. nehmen mit T H IE L E  (L lE B IG s Ann. 273 [1893]. 133) an, daB Nitrosoguanidin 
amphoter ist. — Die Bed. von Nitroguanidin ist reyersibel, u. geht in saurer Lsg. nach: 

/N H a /N B S
C^=NH +  2H‘ +  2e =  C^=NH - f  II20  

\N H N 0 2 \NHNO
vor sieh. Das Oxydationspotential des Nitronitrosoguanidinsystems, 0,88 V, liegt 
zwischen dem des Hg"-Hg - u. dem des Fe ” '-Fe' '-Systems; dies steht in tlberein- 
stimmung mit Erfahrungen iiber die Wrkg. verscliiedener Reduktionsmittel auf Nitro
guanidin. Die freie Energie des Uberganges von Nitro- in Nitrosoguanidin betriigt 
40,7 kcal, die freie Energie der Ionisation zum mindesten 1,6 kcal (Ubergang von saurem 
in alkal. Medium). — Die Gleichgewichtskonstante K  =  (crn 0 )/(crN02) (ch)2 ist 
bei ph =  1 gleich 10-20'4, bei ph =  14 gleich 101'4; im Einklang damit ist es nieht móg- 
licli, Nitroguanidin mit Zn u. konz. NaOH zu reduzieren. — Es erscheint móglich, daB 
die Nitronitrosoguanidinelektrode ais Ersatz fiir die Chinhydronelektrode im alkal. 
Gebict dienen kann. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 1034—39. Miirz 1932. Brooklyn, 
N. Y., Polyteehnie Inst. Dept. of Chem.) L o r e n z .

Erie Sidney Bacon und Donald Henry Richardson, Die Reduktion von Nitro- 
verbindungen durch Aldehyde in athylalkoholiscKer Kaliumhydroxydldsung. Ausgehend 
von einer friiheren Bcobachtung (C. 1926. I. 3139) untersuchten Vff. die Einw. von 
Ya-n. iithylalkoh. ICOH-Lsg. bei 60° auf verschiedene aromat. Nitroverbb. Der ver- 
wandte A. war durch je 8-std. Kochen iiber 1—2% NaOH u. 1% m-Phenylendiamin- 
hydrochlorid von Acetaldehyd befreit worden. Nach 96 Stdn. gaben von den unter
suchten Verbb. nur m-Chlomilrobenzol 50%, o-Chlomitróbcnzol 9,5%, m-Nilrotoluol 3%, 
u. a.-Nitronaphlhalin 3% Azoxyverb. Ein Zusatz von Acetaldehyd in V2-n. Konz. 
erhohte die Ausbeute nur bei den Chlornitrobenzolen (74% m-» 28% o-, 31% p-). — 
Ein Teil der untersuchten Verbb. lieferte schon in CH3CHO-freier Lsg. komplexe, in 
Lg. u. Aceton unl. Prodd.; nach Zusatz von Acetaldehyd gaben alle Nitroverbb. be- 
trachtliche Mengen dayon. Das Prod. aus p-Chlomitrobenzol besitzt die Zus. C„cIT,,,0.^01. 
Vff. vermuten, daB Kondensation von Nitroso- bzw. Hydroxylaminderivv. mit den 
Azoxyverbb. eingetreten ist. SchlieBlich wird noch der EinfluB anderer Aldehyde auf 
die Red. von p-Chlornitrobenzol beschrieben. (Journ. chem. Soc., London 1932. 884 bis 
888. Marz. London, Northern Polyteehnie.) B e r s i n .

E. C. Wagner, Reduktion.n-ersv.che an Schiffschen Basen. I. Mitt. Reduktion und 
icahrscheinliche Struktur des Methylen-p-aminophenols. Fiir die Polymerisations- 
prodd. von SCHIFFschen Basen, wie Methylen-p-toluidin sind wiederholt schon cycl. 
Formulierungen vorgeschlagen worden (B is c h o f f , Ber. Dtsch. chem. Ges. 31 [1898]. 
324S), INGOLD, C. 1925. I I .  809 u. friihcr). Vff. versuchen eine Konstitutionsaufklarung 
auf rcduktivem Wcge. Dabei muB zuerst der Polymerisationsgrad in Abhiingigkeit 
vom Losungsm. (s. unten) u. y o n  der Temp. (vgl. fiir Methylen-p-toluidin BlSCHOFF 
(1. c.) u. I n g o l d  u . P ig g o t t , C. 1924. I- 1039 u. friiher) bestimmt werden. Um 
Hydrolyse bei der Bed. zu yerhindern, ist es zweekmfifiig, in Abwesenheit von W. zu 
reduzieren, die Red. an der nascierenden SciIIFFschen  Base durclizufiiliren oder sehr
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scłmell zu rcduzioren. Ein cinfaclies Azomethin gibt ein sokundiircs Amin, wahrend aus
CHeiner Verb. der Struktur ArN<^Qj_j2̂ >NAr primares, sekundares u. tertiiircs Amin

entstehen muB. — Vf. untersucht das Methylen-p-aminophenol; es zeigt in Phenol 
(4 verschiedene Praparate) das Mol.-Gew. 147, 179, 127, 124 (monomere Verb. ber. 121), 
in Trimethylcarbinol 408. Alkal. Red. gelang nicht, elektrolyt. Red. in saurer Lsg. 
in einigen Fallen (bis 18°/0 Methyl-p-aminophenol); am bcsten reduziert Zinkstaub 
u. verd. H2S04. p-Aminophenol wurde auf Grund seiner Unlóslichkeit in A. abgetrennt 
(Identifizierung ais Benzalverb., F. 185°), das Methyl-p-aminophenol ais Nitrosamin 
(F. 135°, Identifizierung ais Dibenzoylvorb., F. 174°). Das Dimethyl-p-aminophenol 
laBt sich ais Pikrat (F. 170°) oder Benzoylverb. (F. 157—158°) identifizieren. 84% 
des Materials konnten im Mittel identifizicrt werden, Methyl- u. Dimethyl-p-amino- 
phenol wurden in gleichen Mengen erhalten, vom angewandten p-Aminophenol 25% 
wriedergewonnen. In Sonderverss. wird gezeigt, daB davon hóclistens 10% durch 
Hydrolyse statt durch Red. entstanden sind (30%ig. H2S04 hydrolysiert bei 20° 9% 
in 30, bei 30° 27% in 15 Min.). Dicse Ergebnisse sprechen fiir die Formol HO-CoH.,- 

OFTN<Cqjj2]>N-C0II4-OH oder ein ahnlich gebautes Polymercs. (Journ. Amer. chem.
Soc. 54. 660—69. Febr. 1932. Philadelphia, Pennsylvania, JOHN H a r r is o n  Lab.) B e r g .

Herbert Henry Hodgson, Die Nitrosierung von Plienolen. Teil 13. o-Chlorpihenol. 
(12. vgl. C. 19 3 1 . II. 3100.) Dic friiher (K e h u m a n n , Ber. Dtsch. chem. Ges. 2 1  [1888]. 
3316) durch Oximiorung von 2-Chlor-p-benzochinon u. jetzt auch durch Nitrosierung 
von o-Chlorphenol erhaltene Substanz ist auf Grund des niedrigen F. (F. 145°, Zers.) 
eher ais 2-Chlor-4-nilrosophenol (I) wie ais 2-Chlorbenzocliinon-l,4-oxim-4 anzusprechen, 
wofiir auch die leichte Bldg. eines Pikrats, C12H70 9N4C1, griinlichgelb, F. 156—158°, 
Zers., u. von gelben Mol.-Verbb. mit 2,4,6-Trinitro-m-kresol, C13H9OaŃ4Cl, F. 147,5°, 
Zers., sowio mit 3-Fluor-(C12H0O9N4ClF, F. 151°, Zers.), mit 3-Chlor-(C12H0O9N4Cl2, 
F. 164°, Zers.), mit 3-Brom-(C12H0O9N4ClBr, F. 163°, Zers.) u. mit 3-Jod-2,4,6-trinitro- 
plienol (C12H0O9N4ClJ, F. 169°, Zers.) spricht. I kuppelt mit alkal. /?-Naphthol u. 
mit /?-Naphthylamin zu Azoverbb. Zur Chinonoximmodifikation gehórt sein Silbersalz, 
C0H3O2NClAg, das mit CH3J  den 2-Chlorbenzochinon-l,4-oxim-4-mathylathcr, Nadeln, 
F. 118—120°, liefert. Kochen der methylalkoh. Lsg. von I  mit p-Nitrophenylhydrazin- 
hydrochlorid in Ggw. yon Na-Acetat ergibt 2-Chlorbenzochinon-l,4-oxim-4-p-nitrophenyl- 
hydrazon-1, C12H90 3N4C1, aus Eg., F. 184—185°, Zers. — 2-Chlorbenzochinon-l,4-oxim- 
4-semicarbazon-l, C7H70 2N4C1, Nadeln, Zers. ab 150°. (Journ. chem. Soc., London 19 3 2 . 
866—69. Marz.) " B e h r l e .

Herbert Henry Hodgson und Hubert Clay, Die. Nitrosierung von Plienolen. 
Teil 14. Rcsorcinisopropyldllier. (13. vgl. vorst. Ref.) Nitrosierung von aus Resorcin 
mit Isopropylalkohol u. Isopropyljodid (-f- Na) liergestelltem Resorcinisopropyldther, 
C9H120 2, F. 249—250°, mit NaN02 u. alkoh. Eg. lieferte 4-Nilroso-3-isopropyloxy- 
plienol, C0H11O3N (I), gelbo Krystalle aus sd. A., F. 170—172°, Zers., u. 6-Nitroso-
3-isopropyloxyphenal, C9Hu 0 3N (II), griinc Krystalle aus Leichtpotrolcum, die zwischen 
55 u. 60° braun werden u. bei 91° schm. Durch Beruhrung mit A. wird dio griinc in 
dic bestandigero braunlichgelbo Modifikation umgewandolt, Blattchen aus A., F. 91°. 
Beido Formen geben die LlEBERMANNscho Nitrosork. — Oxydation von II  mit alkal. 
K3Fc(CN)6 fiihrt zu 6-Nilro-3-isopropyloxyphenol, C9Hn 0 4N (III), F. 44°. Entsprechend 
aus I 4-Nilro-3-isO'propyloxyj)henol (IV), F. 91°. — III  u. IV entstehen auch durch 
Nitrierung von Resorcinisopropylather mit HN03, III durch Nitrierung von Resorcin- 
diisopropylalher (C12H180 2, Kp. 237—238°, aus Resorcin mit Isopropylbromid u. K2C03 
in Aceton). — 3-Chlor-4-nitrophenylisopropyldłher, C0H100 3NC1, aus dem Ag-Salz 
des 3-Chlor-4-nitrophenols mit i-C3H7J, 01. Liefert mit alkoh. NH3 im Rohr 4-Nitro-
3-aminophenylisopropylalhcr, C„H]20jN 2, F. 102—103°, der sich iiber die Diazoverb. 
in III ubcrfiihren laBt. — m-Nitroplienylisopropylalher, C9Hu 0 3N, Kp.744 258—259°, 
aus m-Nitrophenol, liefert mit Fc-Pulver u. wss. Eg. m-Aminopkenylisopropyliitlier 
(in-Isopropyloxyanilin), C9H13ON (V), Kp.T50 2 44—245°; Hydrochlorid, C9H13ON-HC1, 
F. 175—180°; Monoacetylderiy., CuH150 2N, F. 100—101°. — m-Isopropyloxydiviethyl- 
anilin, CnH17ON, aus V mit Methylsulfat, Kp.750 253—254°. Daraus mit konz. HC1 
u. NaN02 das Hydrochlorid des 4-Nitroso-3-isopropyloxydimethylanilins, Cn H10O2N2 • HOl, 
goldgelbe Nadeln. Freie Base, C11H1G0 2N2, blaulichgriine Krystalle aus Bzl., F. 65®. 
Kochen des Hydrochlorids mit wss. NaOH fiihrt zu I. (Journ. chem. Soc., London
1 9 3 2 . 869—73. Marz. Huddersfield, Techn. Coli.) B e h r l e .
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James Cooper Duff und Edwin John Bills, Die Loslichkeit von Pikrinsdure in 
gemischten Losungsmilteln. II. Benzol-Allcoholgemische. (I. vgl. C. 1931 . II. 955.) 
Vff. bestimmen die Loslichkeit von Pikrinsaure in Gemischen yon Bzl. mit Methanol, 
A., n- u. Isopropylalkohol u. Butylalkohol bei 0, 12,5 u. 25°. Der Alkoholgeh. der Ge- 
mische mit gróCtem Losungsyermogen nimmt mit steigender Temp. ab, er ist ani gróflten 
bei Methanol, am geringsten bei n-Propyl- u. Butylalkohol, entsprechend der Reihen- 
folge der Zus. der konstant sd. Gemische dieser Alkohole mit Bzl. Bzl. assoziiert sich 
wahrscheinlich leichter mit der gelben Modifikation der Pikrinsaure, wodurch eine 
erhohte Loslichkeit der Saurc ermóglicht wird, bis die Alkoholkonz. gcniigt, die asso
ziierten Moll. yon Bzl. u. Pikrinsaure zu dissoziieren. Diese dissoziicrendo Wrkg. nimmt 
mit der Temp. zu. Oberhalb einer Konz. von 20% (bei 0° 10%) Alkohol lafit sich die 
erhohte Loslichkeit aus der Loslichkeit S0 in 100 g Bzl. u. der Loslichkeit Sc in einem 
Gemisch von 100 g Bzl. mit G g Alkohol dureh die Formel S c — S0 =  KGV ausdriicken. 
Vff. geben tabellar. die Konstanten K  u. p fiir die verschiedenen Alkoholgemische 
u. Tempp. Die von A n g e l e s c u  u . D u m i t r e s c u  (C. 1928. 1. 2343) gefundenen Werte 
werden nicht alle bestatigt. (Journ. chem. Soc., London 1932 . 881—84. Marz. Birming
ham, Techn. Coli.) R. K. M u l l e r .

N&ndor Mauthner, Die Synthese des Athylpyrogallols. Trimethylgallacetophenon 
liefert bei Red. mit amalgamiertem Zink das Trimethylathylpyrogallol. Aus diesem 
wurden dicCH3-Gruppen m itH J abgespalten u. das Athylpyrogallol (C8H j0O3) dargcstellt. 
F. 86—87° aus Ligroin umkrystallisicrt. FeCl, farbt alkoh. Lsg. des Athylpyrogallols 
yiolett. (Magyar Chem. Folyóirat 38. 8—11. Jan. 1932.) M a u t n e r .

Vinayak Madhab Dixit, Kondensation von Phenolen und Phenólathern mit Aceton- 
dicarbonsdure. I. Teil. fl-substiluierte Glutaconsaurcii. Die Bldg. von /?-4-Mcthoxy- 
phenylglutaeonsaure zoigten LlMAYE u. B h a v e  (C. 1931. II. 990), indem sio Anisol 
mit Acetondicarbonsaurc kondensierten. Vf. dehnt diese Rk. aueh auf Plienol u.
o-Kresolmethyldlher aus; die Konst. der erhaltenen Prodd. wird dureh dirckte Synthcse 
bestatigt; uber neue Rkk. derselben wird berichtet. — Die 1. c. wiedergegebene Formel 
fur die /3-substituierten Glutaconsauren wird bestatigt dureh Synthese: a) aus den 
entsprechenden Glutarsaureestern (a-Bromierung, HBr-Abspaltung), b) aus den ent- 
sprechenden Benzoylessigestern (Kondensation mit Cyanessigester usw.). -— Bei Red. 
mit Na-Amalgam in alkal. Lsg. gelicn die Glutaconsauren in die entsprechenden 
Glutarsauren iiber, dereń Synthese a) dureh Kondensation von p-Oxybenzaldehyd 
mit Acetessigester in Ggw. von p-Oxybenzylidendipiperidyl u. Hydrolyse des Kon- 
densationsprod., b) dureh Kondensation von p-Oxyzimtsaureathylester mit Cyancssig- 
ester u. Hydrolyse des Rk.-Prod. gelang. — Alle Glutarsauren lassen sich dureh Al>- 
spaltung von 2 C02 in Cumcnolderiw. iiberfuhren. Bei den Glutaconsauren entstehen 
analog i-Propenylbenzolc, docli ist hier unter bestimniten Bcdingungen aueh die 
Abspaltung von nur 1 C02 moglich, es entstehen /?-substituicrtc Crotonsaurcn. Bcim 
Schmelzen geben sie unter H20-Abspaltung einbas. Kctonsaurcn, die aueh bei der 
cingangs beschricbcncn Kondeńsatipnsrk. auftreten; ihre Beschreibung erfolgt in 
einer spiiteren Bfitt. — Die mit Anilin cntstchenden Semianilide yerlieren beim F. 
1 Mol H20 ; die gebildeten Anhydride geben Verbb. mit Semicarbazid. — Die Glutacon- 
sauren nehmen nach der Methode von V e u k a d e  u . COOPS jun. (Rec. Trav. chim. 
Pays-Bas 39 [1920]. 586) 2 Atome Br auf; die Racenwerb. der Dibromide konnte 
dureh Brucinsalz zerlegt werden. — Mit Cyanessigester geben Glutaconsaurcester 
p-substituierto Phcnylmethantricssigsauren R-CsH,,-C(CH2-C00H)3. — Die sauren 
Ammoniumsalze der Sauren lassen sich dureh Dest. in Pyridinderiyy. uberfiihren. — 
/?-4-MethoxyphenyIglutaconsauro gibt beim Schmelzen mit KOH (200°) p-Oxyaccto- 
])henon u. p-Oxyphcnylessigsaure; letztere aucli bei Oxydation mittels 30%ig. H20 2 in 
Essigsauro.

V e r s u c h e .  p-4-Oxyphenylglutaconsdure, CuHJ0O5 (I). Darst.: a) Gepulrerte 
Citronensaure wird mit konz. ILSO,, kurze Zeit auf etwa 70° erhitzt, die gebildete 
Acetondicarbonsaurc wird bei etwa 10° mit Phenol kondensiert. Aus W. farbloso, 
prismat. Krystalle, F. 184 (Zers.), Ba-Salz. b) /?-4-Oxyphenylglutarsaurediathylester 
wird uberfiihrt in oL-Brom-fl--l-oxyphenylglutarsaurcdiatkyle,sler, C15Hj„05Br, braune FI., 
Kp.2l 230°, dic dureh HBr-Abspaltung I ergibt. c) p-Oxybcnzoylessigestcr wird mit 
Cyanessigester zu x-Cyan-fi-4-oxyphenylgliilaconsaurediathylesier, C10H 17O5N, gelbe FI., 
Kp.,s 269°, kondensiert, der sich zu I hydrolysieren laBt. — f)-4-Acetoxyphenijlglutacon- 
sdure, C13H12O0. Aus I u. Essigsaurcanhydrid. Aus Essigcster reehteckige Erismen,
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F. 193° (Zers.), Ba-Salz. — fi-4-OxyphenylgluiacoTtsduredidthylester, C16H lsOE, Kp.25 268°.
— fi-4-Oxyphenylglutarsaure, Cu H120 5 (II). Darst.: a) durch Red. yon I  mit Na-
Amalgam in alkal. Lsg. Aus W. Prismen, F. 172°. Mit FeCl3 griinliohblauo Farbung; 
b) aus p-Oxybenzaldehyd (ygl. oben). p-Óxybenzylidendipipendyl, aus Lg.
Prismen, F. 112°. p-Oxybenzylidenbisacetessigester, C19H210 7, au3 A. Krystalle, F. 136°, 
gibt bei Hydrolyso II; c) aus p-Oxyzimtsiiureathylestor (vgl. obon). v.-Gyan-fi-4-oxy- 
phenylglutarsaurediathylester, C10H 19O5N, gelbliohe Fl., Kp.10 184°, liefert hydrolysiert II.
— Diathylester von II, C15H2()05 , Kp.ls 268°. — p-Cumenol (p-Isopropylphenol), C9H120. 
Darst.: a) Aus II  durch Erhitzen mit Natronkalk. Aus PAo. Nadeln, F. 61°. Wss. 
Lsg. gibt mit FeCl3 blaue Farbrk; b) aus I  durch Red. mit rotem P u. H J  in Eg. — 
fi-4-Oxyphe\iylerotonsdure, C10H10Ó3. Aus I  durch Erliitzen mit W. im Bombenrohr 
8 Stdn. lang. Das Rk.-Gemisch wird sodaalkal. gemacht u. mit W.-Dampf dest. 
Aus dem Riickstand fallt die Siiuro beim Ansauern. Aus A. prismat. Platten, F. 163°. 
Der fliichtige Teil war p-lsopropenylphenol, F. 59°; Benzoylderiv., F. 127°. — Semi- 
anilid yon I, C17H150 4N. Darst. aus den Komponenten. Aus Eg. gelbe Prismen, 
F. 197° (Zers.). — a,8-Dibrom-(l-4-7mlhozyphe7iylgliUarsaurc, Ci2H120 5Br2. Darst. vgl. 
oben u. durch Durchsaugen von Br-Gas durch eine Lsg. yon /)-4-Methoxypheny 1 - 
glutaconsaure in Eg. Aus A. farblose Platten, F. 121°. — Die rac. Form, in A. gel., 
liefcrto mit Brucin in der Kitlte das Brwinsalz der laevo-Sdure, C58H0.,Ol3N’,1Br2; 
aus h. A. krystailin. Pulver, F. 211°, das mit HC1 die freie Saure selbst, aus A. Krystalle, 
F. 123—25°, ergab. Opt. Rofcation. — 4-p-Oxyphenyl-2fi-dioxypyridiń, CnH ,03N. 
Das Halbammoniumsalz von I, CuH130 5N, erhalten durch Lósen von I  in NH3 u. 
Wogkochen des iibersohussigen NH3, aus A. gelbo Krystallc, ergibt, bei 40 mm dest., 
das Pyridinderiv., aus A. gelbo Nadeln, F. 257°. Die Verb. fiirbt sich am Licht u. 
beim Schmelzen blau. Tribenzoylderiv., C32H2lOf>N; aus Aceton, glitzernde Nadeln, 
F. 177°. Isonitrosoderiv., Cu H80 4N2; aus A. Krystallc, F. 194°. Sulfai (CnH„03N)2- 
1I2S04; aus A. Krystallc, F. 320—330°. — p-Oxyacetoplicnon, CsHfl0 2. Darst. wio 
oben angegeben. Aus A. prismat. Krystalle, F. 105,5°. Scmicarbazon, F. 189°. — 
j)-Ozyphenylessigsaure, CsHs0 3. Aus verd. A. Bliittchcn, F. 147,5°. — Die folgenden 
Vcrbb., dio sich spezicll vom Ani sol u. o-Kresobnelhylałher ableiten u. dio in ganz 
analogcr Weise wio dic vom Phenol sich ableitenden Verbb. dargestellt wurdon, sind im 
Original tabellar. zusammeńgcstellt: (}-4-Mcthoxyphcnijlglulaconsaure, C12H12Os (III) 
(vgl. L im a y e  u . B h a v e  [l. c.]). — u.-Brom-t3-4-methoxyphenylghUarsaurediathylester, 
CI0ir=A B r, gelblicho FL, Kp.21 24G°. — a.-Cyan-[l-4-mellioxyplienylglidaconsaurcdiathyl- 
ester," 017H190 5N, rotlicho Fl., Kp.2t 251°. — Diathylester von III, ClcII20Os, braune, 
viscosc, fluorescierendo Fl., Kp.10 254°. — p-4-Mcihoxyphenylglutarsaure, C12HI10 5 (IV), 
aus W. Prismen, F. 164°. — p-Melhozybenzylirlenbisacclessigester, C20H2(iO7 ausAceton 
Nadeln, F. 116°. — a-Gymi-f}-4-mełhoxijphenylghUarsauredialhylcster, C17H2l0 5N, gelbo 
Fl., Kp.20 177°.— Diathylestervon IV, C1(iH22Ó5, farbloses Ol, Kp.l3 211°. —■ p-Isopropyl- 
phemhnelhyliUher, O10HwO, Fl., Kp. 208°. — ft-4-Methoxyphenylcrotonsdure, Cn H 120 3, 
aus verd. A. rechteckigo Platten, F. 156°. — p-Methoxyis°prqpciiylbenzol, C10HJ2O 
(vgl. L im a y e  u . B i ia v e  [1. c.]), deśgleichen dio Anilidsdure, C ^H ^O ^, F. 184° (Zers.) 
(L im a y e  u . B h a v e  geben F. 190° an). — 4-p-Methoxyphenyl-2,6-dioxypyridin,
C,2Hu 0 3N, aus Essigsiiuro Bliittchcn, F. 248°. Dibenzoylderiv., C2fiH10O5N, aus Mcthyl- 
alkohol leuchtendo Nadeln, F. 163°. Isonilrosoderw., Cj2H100.,N2, aus Aceton gelbo 
Platten, F. 201°. Sulfai, C2łH21O,0N2S, aus A. Nadeln, F. 310—315°. — p-Melhoxy- 
phenylessigsdure, C!,H10O3, aus vcrn. A. Nadeln, F. 88°. — fi-4-Mdhoxy-3-methylphenyl- 
(jhdaeoiisaure,, C^II^O, (V), aus W. Nadeln, F. 173°. Ba-Salz. — Diathylester yon V, 
C17H220 5, braune FL, Kp.,s 265°. — p-4-Methoxy-3-methylphenylghtiarsaurc, C,3H]sOs 
(VI), aus A. kleine Prismen, F. 149°. — Diathylester yon VI, C17H 2,,05, gelbo FL, 
Kp.u  257°. — 4-Melhoxy-3-methylisopropylbenzol, Cu H160, gelbo FL, Kp. 231°. —
4-Melhoxy-3-meihylisopropenylbenzol, Cn H,,,0, braune Fl., Kp.13 219°. — Semianilid 
von V, CltlH]0O4N, Nadeln aus Aceton, F. 201° (Zers.). — a-Cyan-fi-4-m-e.lhoxy-3-me.lhyl- 
phenyhnethantriessigester, C22H20O7N, yiscose, rótliche FL von stechendem Geruch. —•
4-Methoxy-3-methylphenylmethaniriessigsdure, C15H180 7, aus W. Nadeln, F. 191° (Zers.).
— 4-p-Melhoxy-3-methylphenyl-2,6-dioxypyridin, CI1Hi30 3N, aus Essigsaure gelbo 
Prismon, F. 252°. Dibenzoylderiv., C27II2l0 5N, aus Eg. Nadehi, F. 173°. Isonitroso- 
deriv., C13H120 4N2, aus Aceton gelbo Platten, F. 217°. Sidfat, C2aH23O,0N2S, flacho 
Nadeln, F. uber 320°. — 4-Methoxy-3-methylacelophenon, CJ0H12O2, gelblicho Nadeln, 
F. 103°. — 4-Methoxy-3-methylphenylessigsdure, C10H 12O3, aus W. prismat. Nadeln, 
F. 128°. -*• a.,p-Dibrom-fi-4-inethoxy-3-methylphenylglularsdure, C^HnOjB^, aus Chlf.
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Bliittchen, F. 28G°. (Journ. Indian chem. Soc. 8. 787—800. Dez. 1931. Bombay, Royal 
Inst. of Science.) P a n g r it z .

J. Bredt und M. de Souza, Uber slereoisomere Camphernilrilsauren, sotrne iiber 
cis- und cis-trans-Camphersduredinitrile und dereń Iteduktionsprodukte: cis- und cis- 
tfans-Bisaminomethylcamphoceane. (Vgl. B r e d t  u . Iwanow; C. 1925. I. 1184.) 
ds-Camphersauredichlorid gibt mit NH3 cis-Gampher-sek.-nilrilsaure C8H14(CNsek.)- 
(COOHtert.); F. 152°. — Gibt mit PC16 u. NH3 cis-Campher-sek.-nitrilsaureamid 
ClpH16ON2 +  HoO; Nadeln oder Bliittchen, aus h. W., F. 89—90°; verliert das W. 
bei 100°; wasserfrei, aus Xylol, F. 130°. — Gibt mit PCI5 cis-Camphcrsduredinilril, 
F. 160°. — trans-Camphersdurediamid, F. 132°, gibt mit PC15 unter Eiskuhlung trans- 
Camphersimredinitril C10H14N2; aus W. +  A., F. 144—145°; ist mit W.-Dampf fluchtig.
— cis-Camphcrsauredinitril gibt in li. absol. A. +  Na cis-Bisaminomethylcamphocean 
C10Hj,aN2 =  C8H14<  (CH2-NH,,)2; mit A.- u. W.-Diimpfen sehwer fluchtig; Kp.14 135 
bis 136°; riecht ciiarakterist.; [a]ir2 = —6,5°, D.18,54 0,9635.—HCl-Salz, sehm. nicht 
bei 260°. — G10H2iN.,Gl2 +  PlCl4; Nadeln. — trans-Camphersaurcdinitril, F. 144—145°, 
gibt in li. A. +  Na trans-Bisaminomcihylcampliocean C10H22N2; Kp.l4 135—136°; riecht 
charakterist.; [a] u22 =  —20,8°, D.16<54 0,9606. — HCl-Salz sclim. nicht bis 260°. — 
ClaH2iN 2Cl2 +  PlCl,,; eis-Campliersauredinitril gibt mit konz. H2S04 cis-Camphar- 
terl.-nitrilsaure.amid CI0Hi„ON2; Nadeln, aus li. W., F. 197—198°. — Gibt in konz. 
ILSO., +  W. +  NaN02 bei Wasserbadtemp. cis-Camphersaure; aus W., F. 186,5—187°. 
(Journ. prakt. Chem. [2] 133. 84—87. Febr. 1932.) Buscii.

J. Bredt, Uber den Mechanisimis der Umlagerung von Garboxylderivalen der Campher- 
siiure. Die Umformung von cis-Campher-sek.-nitrilsaurearnid (I) vom F. 130° durch 
konz. II2S04 (5—7 Tage lang bei Zimmertcmp.) u. Weiterbehandlung, wie bei der 
partiellen Verseifung des Dinitrils angegeben, in cis-Campliersaurc-tert.-nitrilsaiireamid 
CloHj0ON2 (IV) (vgl. vorst. Mitt.), aus W., F. 198—199,5°, kann durch eine Atom- 
verschiebung mit Hilfe einer intramolekularcn Ringbldg. iiber I I  u. III  erklart werden. —

Wahrend Muhammad Q u d ra t-I-K h u d a  (C. 1930. I. 2731) aus der Gleichartigkeit 
der Rkk. der beiden Estcrchloride IX, die aus den beiden sauren Estern der Caniplier- 
siiure (V u. VI) mit SOCl2 entstelicn, auf Strukturgleichhcit der beiden sauren Ester 
schlicBt u. glaubt, daB sic nur stereochem. yoneinander verschieden seien, liegt auch 
hier die Annahme nahe, dafi ahnlich wie beim Canlphernitrilsaureamid eine Atom- 
verschiebung zwischen der ortho- u. allo-Stellung stattfindet: Umformung des sauren 
Camphersaure-sek.-methyleslers (ortho-Camphersaurcmethyleslers) (V) in sauren Campher- 
sdure-tert.-mdhylester (allo-Camphersauremclkylester) (VI). — Das sekundare Carboxyl 
ist starker sauer ais das tertiare. Infolgcdessen entsteht beim partiellen Verseifen des 
Camphersauredimethylesters das Salz des sauren Caniphersiiure-tert.-methylesters (VI).
— LaBt man andererseits auf V SOCl2 einwirken, so entsteht vielleieht zuniichst das n. 
Clilorid VII, das iiber das labilc Lactoniitherchlorid VIII in das Chlorid des starker 
sauren Campliersaure-tert.-mcthylesters IX iibergelit. — Dem aus der Ketoncarbon- 
siiure X crhaltcnen Lacton ist nicht die von K hu d a  (1. c.) angegebene, sondern 
FormelXI zu geben. (Journ. prakt. Chem. [2] 133. 87—91. Febr. 1932.) Buscii.

J. Bredt, Zur Gescliichte der Konslitution der Camphcrsaure und dereń Ester. Die 
heute allgemeih anerkannte Formel der Camphcrsaure wurde im Jahre 1893 von 
B r e d t  aufgestellt. Ebenso sind die richtigen Formeln fur die sogenannten allo- u. 
ortlio-Ester der Camphcrsaure u. die Formeln der Apocamphersaure. u. Homocampher- 
saure, so wie ihre Benennung von Vf. angegeben worden. — B r u h l  bezeichnet das 
Carboxyl der Camphersiiure, das sich am leichtesten esterifizieren liiCt, ais ortho u. 
das andere ais allo. — In der chem. Literatur wird ziemlich allgemein angegeben, 
daB B r u h l  seinen Bctrachtungen die Camphersaureformcl mit tertiar u. sekundar
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gebundenem Carboxyl zugrunde gelegt habe, obgleich Vf. auf diese Verwechslung 
bcreits friiher (Journ. prakt. Chem. [2] 95 [1917]. 73) hingewiesen hat. (Journ. prakt. 
Chem. [2] 1 3 3 . 92—94. Febr. 1932. Aachen, Techn. Hochsch.) B u s c h .

Florenee Ruth Shaw und Eustace Ebenezer Turner, Orientierungseffekte in 
ller Diphenylreihe. XI. Eine Untersuchung der quanłilativen Mono- und Dinitrierung 
von 4,4'-Difluordiphenyl. (X. vg], C. 1 9 3 2 . I. 1660.) Die bei der Nitrierung von 4,4'- 
Difluordiphenyl (I) entstehenden Prodd. wurden von L e  F e v r e  u . T u r n e r  (C. 19 3 0 .
II. 729) aus Analogiegriinden ais nahezu reines 2-Nitro- u. 2,3'-Dinitrodiphenyl an- 
gesehen. Da C. 1 9 3 2 . I. 1660 gezeigt worden ist, daB 4,4'-Dichlor- u. Dibromdiphenyl 
Gemische der 2,3'- u. 2,2'-Dinitroderivv. liefern, wurdc das Vcrh. von I  ąuantitatiy 
untersucht. Die Piperidinmetkode ist hierfiir nieht Ycrwendbar, doch gelingt es, 
durch Kochen mit uberschiissiger alkoh. KOH u. Rucktitration, das labile Halogen zu 
bestimmen. Es wurde auf diese Weise festgestellt, daB I bei der Dinitrierung neben ca. 65 
bis 75% 2,3'- das bisher unbekannte 2,2'-Dcriv. liefert. Das reine 2,3'-Deriv. unter- 
scheidet sich nieht wesentlich von dem Priiparat von L e  F e v r e  u . T u r n e r , das zu 90°/o 
aus 2,3' besteht. Das Dinitrierungsprod. von ScniEM ANN u. R o s e l iu s  (C. 19 3 1 .
II. 431) sclieint- infolge zu langer Rk.-Dauer Phenole u. Trinitroderiw. enthalten zu 
haben. — Bei der Mononitrierung von I entsteht nieht mehr ais 2—3°/0 3-Nitroverb. 
Die woitere Nitrierung von reinem 4,4'-Difluor-2-nitrodiphenyl liefert 64—65% 
2,3'-Deriv., wahrend die entsprechcnden Cl- u. Br-Verbb. je 81% 2,3'-Deriv. geben. 
Bei der direkten Dinitrierung wird crheblich mehr (bis 78%) 2,3' gefunden; dies laBt 
sich nur erklaren, wenn man annimmt, daB die R k . unter den Bcdingungen der Di
nitrierung in einem groBeren Umfang iiber dio 3-Nitroverb. verlauft, so daB auBcrdcm 
das 3,3'-Deriv. auftritt, in welchem doppelt so viel labiles Fluor anwesend ist ais im 2,3'.— 
4,4'-Difluordiphenyl, durch Umsetzung von diazotiertem Benzidin mit NaBF,, u. 
Erhitzen des Diazoborfluorids auf 150°; F . 90—91° (aus A.). — 4,4'-Difluor-2,2' - 
dinitrodiphenyl, C12H30 4N.,F;,, durch Erhitzen von 4-Brom-3-nitrofluorbenzol mit 
Cu-Pulver auf 240—250° oder durch Zers. des Diazoborfluorids aus 2,2'-Dinitrobenzidin 
bei 200°, auBerdem bei der Nitrierung vonI. Tafeln aus Butylalkohol, F. 165—166°. —
4-Brom-3-nilrofluorbenzol, durch Erhitzen des Diazoborfluorids aus 4-Brom-3-nitroanilin 
auf 200—220°; F . 38—39°, Kp.50 148—150°. — Bei der Darst. von 2,2'-Dinitrobenzidin 
krystallisiert man das nach T a u b e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 23  [1890]. 794) erhaltene 
Rohprod. aus Phenol +  etwas A. um. — Das bei der Dinitrierung von I  u. bei der 
Mononitrierung von 4,4'-Difluor-2-nitrodiphenyl ais Hauptprod. auftrctcnde 4,4'-Di- 
fluor-2,3'-dinitrodiphenyl schm. bei 108—112°; die Schmelze ist infolge Anwcsenheit 
der 2,2'-Dinitroverb. triibe u. klart sich erst bei Tcmpp. zwischen 120 u. 155°. Beim 
Kochen mit alkoh. KOH entsteht 4-Fluor-2,3'-dinilro-4'-aihoxydiphtnyl C14H110 5N2F, 
gelbe Nadeln aus A., F . 142—143°. (Journ. chem. Soc., London 19 3 2 . 509—13. Febr. 
London, Bedford Coli.) OSTERTAG.

L. Mascarelli, D. Gatti und M. Pirona, Beilrag zur Kennlnis des Diphenyls und 
seiner Deriv<ite. X. Eiitflu/3 einiger Subslituenlcn in 2'- auf die Beaklioncn des N H i in
2-Slellung. (VIII. vgl. C. 1 9 3 1 . II. 2605.) Die in A. u. den gewóhnlichen organ. Losungs- 
mni. unl. pulverigcn Prodd., die neben anderen Verbb. bei Anwendung der Sa n d m e y e r - 
schen Rk. auf 2'-substituierte 2-Aminodiphcnylo erhalten wurden, sind immer Di- 
phenylenjodoniumjodid gewesen. Wenn also ein 2-Diazodiphenyl, das gleichzeitig in

2'-Stellung substituiert ist (Verbb. des Typus 1), 
mit K J  zers. wird, so wird der Substituent in 2' 
durch 3-wertiges Jod ersctzt unter Bldg. eines dritten 
Ringes zwischen 2 u. 2' (vgl. auch ANGELETTI, 

A =  NO Cl Br J  OH CN C. 1 9 3 1 .1. 2197). Wenn ein 2-Diazoderiv. des Typus I
mit H20, CuCl, CuBr, auch CuCN zers. wird, aus- 

genommen, wo A =  N 02, so wird ebenfalls der Substituent in 2' ersctzt, u. zwar durch
3-wertigen Stickstoff unter Bldg. des Carbazolringes. AuBerdem wurde bei der Unters. 
der 2,2'-disubstituierten Diphenylderiw. haufig ais sek. Prod. Diphenylenoxyd isoliert, 
u. zwar, wenn A =  NO». Es ergab sich also, daB der Substituent in 2 die Rk. in 2' stórt. 
Deshalb untersuchen Vff. den Verlauf der Rk. bei 2-Aminodiphenyl, um die eventuelle 
Bldg. sek. Prodd. zu kontrollieren. — 2-Aminodiphenyl, aus Diazoaminobenzol nach der 
Methode von H ir s c h  (vgl. Ber. Dtsch. chem. Ges. 25  [1892], 1973), modifiziert nach 
A e s c h l t m a n n  (C. 19 2 5 . I. 2303). 2-Chlordiphenyl, durch Einw. von NaN02 in HC1 auf 
2-Aminodiphenyl u. Zers. der Diazoniumverb. mit CuCl. F. 34°; Kp.2!,_30 165—170°, 
wie in der Literatur angegeben. Es wurde keine Bldg. von Carbazol oder Diphenylenoxyd

JN: NX
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beobachtet. — 2-Bromdiphenyl, durch Zers. des Diazoniumprod. mit CuBr. Kp. 297 bis 
298°. Nebenprodd. entstanden nieht. — 2-Joddiphenyl entstand ais einziges Prod. bei 
der Zers. der Diazoniumyerb. mit K J. Kp.22 170—171°. — 2-Oxydiphenyl entsteht ais 
einziges Prod. bei der Zers. der Diazoniumyerb. mit H20. Ebenfalls ais einziges Prod. 
entsteht bei der Zers. der Diazoniumyerb. mit KCN 2-Cyandiphenyl; Kp.20 183—185°. 
Wird zum Teil fest u. scheidet sieh aus A. in Krystallen, F . 38°, ab. (Atti R. Aoead. 
Lincei [Roma], Rend. [6] 14 . 506—11. 6/12. 1931. Turin, Univ.) F i e d l e r .

Ramanlal Chhaganlal Shah und Jagannath Sakharam Chaubal, Eine neue 
und direkie Synthese von p-Dialkylaminobenzophcnoncn. Dimethylanilin gibt mit Ben- 
zoylehlorid in CS2 +  A1C1S am RiickfluB nur wenig p-Dimeihylaminobenzophenon,
F. 89—90°, wohl infolge wciterer Kondensation des Ketons mit Dimethylanilin unter 
Bldg. von Malachitgriin. — Mit Benzanilidimidehlorid an Stelle von CGH5C0C1 yerliiuft 
dio Rk. mit guter Ausbeuto nach der Gleichung:

C8HS-CC1:NC6H5 .C,n,y<- n0l- >  CGH5-C(:N-C0H5)-C6H4-N(CH3)2 +
CGH5 • CO • C8H4 • N(CH3)2 +  NIL. • CGH5 

Auf diese Weiso wurden Dimetliylamino-, Diatliylamino-, 4'-Nilro-4-dimelhylamino-, 
4'-Nitro-4-diathylamino- u. 4'-Brom-4-dimcthylaminobenzophenon hcrgestellt. — p-Nitro- 
bcnzanilidimidchlorid Ci3H0O2N2Cl, aus p-Nitrobenzanilid +  PC15; gelbe Platten, aus 
Petroleum, F. 120—121°. — p-Brombcnzanilidimidchlorid C13H0NClBr, aus p-Brom- 
benzanilid +  PC15; blaBgelbe Nadcln, aus Potrolather, F. 85—86°. — 4'-Brom-4- 
difithylaininobcnzopJicnon C17H18ONBr; aus A., F. 99—100°. — o-Clilorbenzanilidimid- 
chlorid C13H9NC12, aus o-Chlorbenzanilid +  PC15, Kp.10 182—183°, gibt das 2'-Chlor-4- 
dimclhylaminobenzophcnon C15Hh ONC1; aus A., F. 6S°. (Journ. chem. Soc., London
1 9 3 2 . 650—52. Febr. Bombay, Roy. Inst. of Science.) B u s c h .

Edward de Barry Barnett und Colin Leslie Hewett, Die Konslilulionsbestimmunij 
der u.-Chloranthrone. Dio heutigen Konst.-Formeln fiir 1- u. 2-Chlor- u. fiir 1,8- u. 4,5-Di- 
chloranthron beruhen auf Vcrss. von E c k e r t  u. ToMASCHEK (Monatsh. Chem. 39 
[1918]. 839), bei denen tcilweiso unreines Materiał verwendet worden ist. Nach dem
E. P. 261422 kann man Chloranthrachinon durch Erhitzen mit CuCN in Phenyl- 
acotonitril in Nitrilc iibcrfuhren. Im Patent ist angegeben, daG die Rk. fiir alle Chlor
an thrachinonc gilt; trotzdem war anzunehmen, daB nur dem CO benachbarto Cl-Atome 
zu dieser Rk. fahig sind; tatsachlich wurdo 2-Chloranthrachinon bcim Erhitzen mit 
CuCN auf 235—240° unverandert wiedergewonnen. Nach Verss. von J. W. Co o k  
reagieren auch 6-Clilor-l,2-benzanthrachinon u. das Chlor-l,2-bcnzanthraehinon aus
2-ChIornaphthalin u. Phthalsiiureanhydrid (H e l l e r , Ber. Dtsch. chem. Ges. 45  
[1912]. 671) nieht mit CuCN. Dio Rk. ist indessen fiir dio Ortsbest. der Halogen- 
anthrono nieht yerwendbar, wcil diese infolge ihrer loichtcn Enolisierbarkeit beim 
Erhitzen mit CuCN yerharzen. Dagegen liiBt sieh das beim Erhitzen von 1-Clilor- 
anthron mit Benzylchlorid u. KOH entstehende, nieht mehr enolisierbaro Chlordi- 
benzylanthron durch Einw. von CuCN in ein Nitril iibcrfuhren; die bisherige Konst.- 
Auffassung bestelit also zu Recht. Das isomere 4-ChIoranthron verharzt boi der Einw. 
von Benzylchlorid u. Alkali u. laBt sieh deshalb nieht auf diese Weiso untersuchen. 
Das Monobenzylderiy. aus 4,5-Dichlorantliron bleibt unvorandert; das Isomere aus
1.8-Dichloranthron yerharzt; dagegen liefert das Bis-o-chlorbenzylderiv. ein Dinitril.
1.8-DichIor-10-methoxy-10-plienylanthron liefert neben viel Harz anscheinend ebenfalls 
ein Dinitril. Demnach besitzt auch das 1,8-Dichloranthron tatsachlich diese Konst.
1,4- u. 1,5-Diehlor-lO-benzylanthron tauschen ein Cl gegen CN aus u. liefern 4- u.
5-Chlor-l-cyan-10-bcnzylanthron. Dieso beiden Verbb. unterscheiden sieh durch ilire 
leichto Enolisierbarkeit scharf von den Diehlorbenzylanthronen. — Verss., die be- 
schriebenen Cyananthrono zu liydrolysieren, waren erfolglos; bei der Einw. von H2S04 
entstehen keine in Alkali 1. Prodd., wohl aber betraehtliche Mengen Harzc. — 1-Cyan- 
10,10-dibcnzylanthron C2SH2ION, aus l-Ch!or-10,10-dibenzylanthron in Phenylacetonitril 
bei 230—235°. Krystalle aus Xylol, F. 276°. — l,8-Dicyan-10,10-bis-o-chlorbenzyl- 
anthron C30H J8ON2CI2, aus l,8,2',2"-Tetrachlor-10,10-dibenzylanthron u. CuCN; Kry
stalle, F. 264°. — 4-GMor-l-cyan-lO-benzylanthron C2.,H14ÓNC1, aus l,4-Dichlor-10- 
bcnzylanthron u. CuCN. Krystalle aus Toluol, F. 208°. Gibt mit alkoh. Alkali eine 
rote Farbung. — 5-Chlor-l-cyan-10-benzylanlhron C22H140NC1, aus 1,5-Diehlor-lO- 
benzylanthron u. CuCN, F. 234° (aus Toluol). Gibt mit alkoh. Alkali eine weinrote 
Farbung, laBt sieh aber nur toilweise acetylieren. — 1,S-Dichlor-10-brom-10-plicnyl- 
aiUliron C^HjjOCljjBr, aus l,8-Dichlor-10-phenylanthron u. Br in CS2. Fast farbloso
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Krystalle aus B zl., F. 224°. Liefert beim Kochen mit Methanol u. CaC03 l,8-Dichlor-10- 
methoxy-10-phenylanłhron C21H140 2C12 (Krystalle aus Bzl. +  Cyclohexan, F. 237°), 
mit Bzl. +  A1C1, bei gewohnlicher Temp. l,8-Dichlor-10,10-diphcnylanlhron C26H ł6OCl2 
(Krystalle aus Xylol; schm. nicht bis 310°), mit Dimethylanilin auf dem Wasserbad
l,8-Dichlor-4'-dimclhylaniino-10,10-dlphcnylantkron C28H210NC12 (gelbliche Krystalle 
aus Xylol, F. 308°). (Journ. chem. Soc., London 1932. 506—09. Febr. London E. C. 3, 
S ir  J o h n  Ca s s  Technical Inst.) O s t e r t a g .

P. C. Mitter und Nripendra Nath Chatterji, Untersuchungen in der Antlirachinon- 
reihe. Synlhesen von 1,6- und l,7-Dioxy-3-methylanthrachinon. (Vgl. C. 1932. I. 524.) 
Die Synthesę des l,6-Dioxy-3-methylanthrachinons, das neben der bekannten 1,8-Verb. 
(Chrysophansaure) u. dem 6,8-Dioxy-3-motliyIanthrachinon das letzte unbekannto der 
drei Dioxyanthrachinone vom Emodintypus (ygl. M i t t e r  u. B is w a s , C. 1929. I. 1G91) 
ist, gelingt iiber die Kondensation von 4-Nitrophthalsaureifnhydrid mit m-Kresol 
(+  A1C13). Bei letzterer entsteht cin Gemisch zwcier durch fraktionierte Krystalli- 
sation trennbarer Benzoylbenzoesiiuren (A, B) mit den FF. 196 u. 202,3°. Da die 
Kondensation in o- oder p-Stellung zum Hydroxyl stattfinden kann, sind 4 verschiedcno 
Vcrbb. moglich: 4-Nitro- (I) bzw. 5-Nitro-(2-oxy-4-methylbenzoyl)-2-benzoesaure (II) 
u. 4-Nitro- (III) bzw. 5-Nitro-(2-mcthyl-4-oxybcnzoyl)-2-benzoesaure (IV). Da aber 
beim Schmelzen von Saure A  bzw. B  mit KOH sich neben p- bzw. m-Nitrobenzoesiiuro 
eine Salicylsaurc bildet, dic mit FeCl3 eine violctte Fiirbung ergibt, kommen nur I u. II 
in Frage. Dieso ergeben durch Red. dic entsprcchenden Aminosiiuren, letztere mittels 
Diazotierung die Oxysauren u. diese durch Ringschlufi 1,7- bzw. l,6-Dioxy-3-methyl- 
anthrachinon.

V o r s u c h c. 4-Nilro-{2-oxy-4-mcthylbenzoyl)-2-ł>enzoesa,ure, C]5Hn O0N (I). Zu 
10 g 4-Nitrophthalsaureanhydrid in 100 ccm m-Kresol allmahlieh 20 g A1C1S hinzu- 
fiigen; Temp. stcigt auf 130° u. wird unter Riihren 3—4 Stdn. dort gehaltcn. Sehwach 
salzsauer machen, iiberschiissiges m-Kresol mit W.-Dampf abdest., nach CaC03-Zusatz 
filtrieren, mit HĆ1 ansauern; die erhaltene BI. in h. CH3OH losen, mit Tierkohlo fil- 
trieren. Beim Abkuhlen Nadeln, F. 196°. Gibt nach Alkalischmelze eine mit W.-Dampf 
fliichtige Saure, die mit FeCl3-Lsg. violette Fiirbung liefert, u. p-Nitrobenzoesiiuro 
(F. 238°). — 5-Niiro-(2-oxy-4-mcthylbcnzoyl)-2-benzoe$aure (II). Aus der methylalkoh. 
Mutterlaugc von I  durch Vcrdunsten u. wiederholtes Umkrystallisieren des Riickstandes 
aus Eg. bis zurKonstanz des F. in Nadeln, F. 202—203°. Gibt analog nach Alkalischmelze 
das Salicylsauredcriv. u. m-Nitrobenzoesiluro. — 4-Amino-(2-oxy-4-mdhylbenzoyl)-2- 
benzoemure, C15H130.,N. Aus I  durch Red. mit FcSO., u. NH3. Aus A. Prismen, F. 218° 
(Zers.). — 4-Oxy-(2-oxy-4-mdhylbenzoyl)-2-benzoMdure, CI5H120 5. Aus der voran- 
gelienden Saure durch Diazotierung u. Zers. des gebildeten Diazoniumsalzes durch 
Kochen. Aus einem Eg.-PAe.-Gemisch rechteckigo Platten, F. 214—215°. — l,7-Dioxy-
3-mdhylanthrachinon, CJ5H,0O4. Dic Oxysaure wird mit konz. H2SO, (+  B20 3) erhitzt, 
auf Eis gegossen, B20 3 mit h. W. entfcrnt, mit Na2C03 ausgezogen. Aus Eg. gliinzende 
gelbe Nadeln, F. 255—25G°. — 5-Amino-(2-oxy-4-mdhylbcnzoyl)-2-benzoesaure. Aus II 
durch Red. wio oben. Aus W. Prismen, F. 237—238°. — 5-Oxy-{2-oxy-4-mdhylhenzoyl)-
2-bcnzocsdure. Darst. entsprcchend. Aus dcm Eg.-PAc.-Gemisch rechteckigo Platten,
F. 215—216°. — l,G-Dioxy-3-mdhylanthrachinon. Aus dem vorigen durch RingschluB 
wio oben. Aus Eg. glanzende, gelbe Nadeln, F. 213—214°. (Journ. Indian chem. Soe. 
8. 783— 86. Dcz. 1931. Calcutta, Univ., College of Science and Technology.) P a n g r it z .

Ujagar Singh Cheema und Krishnasarai Venkataraman, Synlhdische Versuclic 
in der Chromongruppc. Teil 5. Vom 2-Plienylacdyl-l-naphłhol und 2-fi-Phenylpropionyl-
1-naphlhnl abgeleitete Chronione. (4. vgl. C. 1931. II. 3608.) 2-Phcnylacetyl-l-naphlhol, 
Ci»H140 2 (I), aus a-Naphthol, Phenylessigsaure, Phenylessigśauieanhydrid u. ZnCl2 
(150°, 1 Stde.), F. 96°. Aeetylderiv., C20H10O3, F. 109°; Benzoylderiv., C25H 180 3,
F. 161°; 2,4-Dinitrophcnylhydrazon, C^H^OjN.,, F. 252°. — 2-fi-Phenylpropionyl-
1-naphłhol, C19l I l0O2 (II), aus /?-Phenylpropionsilurc wie oben, F. 99°. Acetat, C2lH,80 3,
F. 91°; Benzoat, C2GH20O3, F. 88°; 2,4-Dinitrophenylhydrazon, C25II20O5N.,, F. 223 
bis 224°. — Rk. von II mit Ameisensaureathylcster (4- Na) in A. Iieferto neben 3-Benzyl-
l,4-a.-naphthapyron, C20H11O2 (HI), aus A., F. 149°, eine Verb., der auf Grund ihrer 
Rkk. die Struktur des 2-Oxy-3-benzyl-2,3-dihydro-l,4-a-?iapk(hopyrons, C2qHi80 3, zu- 
geschrieben wird; Nadeln aus A., F. 172°, gibt mit FeCl3 keine Farbung, geht beim 
Erhitzen mit alkoh. H2S0.4 oder Acetanhydrid in III, beim Schmelzen mit 50°/oig. KOH 
in II iiber. — 3-Phenyl-2-methyl-l,4-oc-naphthopyron, C20IT,tO2, aus I mit Acetanhydrid 
(+  Na-Acetat), Nadeln aus A., F. 203—204°. — 2,3-Diphenyl-l,4-a-naplithopyron,
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C25H]60 2, aus I mit Benzoesaureanhydrid (+  Na-Benzoat), F. 206—207°. — 3-Benzyl-
2-methyl-l,4-a-naphthopyr<m, C21H 160 2, aus II mit Acetanhydrid (+  Na-Acetat), F. 139l}. 
— 3-Benzyl-a-naphłhoflavon, C26H180 2 (in Formel III der H in Stellung 2 dureh CcHs 
ersetzt), aus II mit Benzoesaureanhydrid (+  Na-Benzoat), Nadeln aus Eg., F. 187°. —
3-Phenyl-2-styryl-l,4-a.-naphtlwpyron, C27H180 2, aus I  mit Zimtsiiureanhydrid (+  Na- 
Cinnamat), F. 262—263°. — 3-Benzyl-2-styryl-l,4-a-napJithópyrom, C28H20O2, ent- 
sprecłiend aus II, F. 223°.

Die von J a c o b s o n  u . G h o s h  (Journ. ehem. Soc., London 1 0 7  [1915]. 1055. 
432. 964) ais 3-Benzyl-2-methyl-l,4-a-naphthopyron, 3-Benzyl-a-naplithoflavon u. 
3-Phenyl-2-methyl-l,4-a-naphthopyron bezeiehneten Verbb. sind entsprechend den 
Ausfiihrungen von B a k e r  u . R o b i n s o n  (C. 1 9 2 6 . I. 390) bzw. B a k e r  (C. 1 9 2 6 . I. 
1186) die isomeren 1,2-Pyrone. Nochmals dargestellt wurde zur Identifizierung das 
3-Phcnyl-4-methyl-l,2-a-napMhopyron, C20H14O2 (IV), aus a-Naphthol, a-Acetylplienyl- 
acetonitril mit ZnCl2 u. HC1, Nadeln aus Eg., F. 212°; B a r g e l l i n i  (C. 1 9 2 6 . I. 1185) 
gibt F. 215—216°; J a c o b s o n  u. G h o s h  (1.c.) F. 209°.-— 3-Acetyl-2-methyl-l,4-oi.-naplilho- 
pyron, C1(,H j20 3, aus 2-Acetyl-l-naphthol, Acetanhydrid u. Na-/?-Plienylpropionat, 
F. 147°. — Einw. von Acetanhydrid (+  Na-Acetat) auf 2-Benzoyl-l-naphthol lieferte 
nur das Acetylderiv. des 2-Benzoyl-l-napMhóls, C10H14O3, F. 118°. — 3,4-Diplienyl- 
1,2-cc-naphlhopyron, C25H10O2, aus 2-Benzoyl-l-naphthol, Acetanhydrid u. Na-Phcnyl- 
acctat, F. 237°. (Journ. chem. Soc., London 1932- 918—25. Marz.) B e h r l e .

Ujagar Singh Cheema, Khushhal Chand Gulati und Krishnasami Venkatara- 
man, Synihciische Vermclie in der Ghromongruppe. Teil 6. 2-Styrylćhromone. (5. vgl. 
vorst. Ref.) 5,7-Dicinnavwyloxy-2-styrylchromon, C35H 2.jO0, aus Phloracetophenon, 
Zimtsiiureanhydrid u. Na-Cinnamat (180—-185°, 8 Stdn.), F. 235°. — 5,7-Bis-[p-inetlioxy- 
cinnamoyloxy\-4'-methoxy-2-styrylchromoii ( ?), C3SH30Oj„ aus Phloracetophenon, p-Meth- 
oxyzimtsaurcanhydrid u. Na-p-Methoxycinnamat, F. 240—241°. — 7-Oxy-2-styryl- 
3-methylchromon, C18Hi40 3, aus Resopropiophenon, Zimtsaureanhydrid u. K-Cinnamat, 
F. 307°. Acetylderiv., C20H16O4, F. 159°. — 7-Oxy-4'-methoxy-2-styryl-3-methylchromon, 
C10Hl((O4, entsprcchcnd mit p-Methoxyzimtsaureanhydrid, F. 271—272°. Acetylderiy., 
C21H180 5, F. 181°. — 2-Styryl-3-7n£thyl-l,4-a.-naphthopyron, C22H10O2, aus 2-Propionyl-
1-naphthol mit Zimtsiiureanhydrid (+  Na-Cinnamat), F. 166°. — 4'-Meihoxy-2-slyryl- 
3-methyl-l,4-a.-naphthopijr°n, C23H180 3, entsprechend mit p-Methóxyzimtsaureanhydrid, 
F. 169". — 2-Cinnamylidenacetyl-l-naphthol, C2lH160 2, aus 2-Acetyl-l-naphthol u. 
Zimtaldchyd mit alkoh. NaOH, F. 154°. — 2-Oxycinnamylidenacetoplienon, C17HJ40 2, 
aus o-Oxyacetophenon u. Zimtaldehyd, F. 156—157°. — 2-Oxy-3,4-dimethoxycinn- 
amylidcnacclophenon, C19Hi80 4, aus Gallacetophcnondimcthyliither u. Zimtaldchyd, 
F. 141—142°. — 3-Phenyl-2-styryl-l,4-a-naphlhopyron, C27Hls0 2, aus 3-Phenyl-2-methyl-
1.4-a-naphthopyron (vorst. Ref.) u. Benzaldehyd, F. 262—263°. Gibt mit Br in CS2 
das Dibromid, C27HI80 2Br2, F. 198°. — 3-Phcnyl-2-[o-mMoxystyryl]-lt4-a-naphtho- 
pyron, C28H20O3, entsprechend mit o-Mcthoxybenzaldehyd, F. 231°. — 3-Plienyl-
2-[p-melkoxystyryl]-l,4-oc-naphlhopyron, mit Anisaldehyd, F. 224—225°. — 3-Plienyl-
2-\3',4'-dimeihoxystyryl\-l,4-oL-naphlhopyron, C29H220 4, mit Veratrumaldehyd, F. 215 
bis 216°. — 3-Benzyl-2-styryl-l,4-a.-naphthopyron, C2SH20O2, aus 3-Benzyl-2-mcthyl-
1.4-a-naphthopyron (vorst. Ref.) u. Benzaldehyd, F. 223°. Dibromid, C2SH20O2Br2, 
F. 167°. — 3-Benzyl-2-[o-7iiethoxyslyryl]-l,4-a.-naplU7iopyron, C23H220 3, F. 200°. —
3-Beri0yl-2-[p-methoxystyryl\-l,4-cc-napkthopyron, F. 216—217°. — 3-Benzyl-2-[3',4'-di-
■me(hoxystyryl\-l,4-a.-naphlhopyro)i, C30H2.1O4, F. 215°. — 2,3-Dimclhyl-l,4-a.-naplUho- 
pyron, C15H120 2, aus 2-Propionyl-l-naphtłiol mit Acetanhydrid (+  Na-Acetat), F. 142°. 
Daraus mit Benzaldehyd usw. 2-Styryl-3-mclhyl-l,4-u.-naphthopyron, C22H 10O2, F. 162°; 
2-[])-Methoxystyryl]-3-mełhyl-l,4-x.-naphlhopyro7i, C23Hi80 3,‘ F. 169°; 2-[3',4'-Dimelh- 
oxystyryl]-3-methyl-l,4-oi-naphthopyron, C24H20O4, F. 204°. — 2-Styryl-l,4-c/.-naphtIi°- 
pyron, C21H140 2, aus 2-MethyI-l,4-a-naphthopyron u. Benzaldehyd, F. 177°. Ent
sprechend 2-[o-Methoxystyryl']-J.,4-u.-naphthopyron, C22H160 3, F. 169°; 2-\p-Metkoxy- 
styryl]-l,4-a.-naphthopyron, F. 207°; 2-[3',4'-DimcthoxystyryV\-l,4-a.-naphthopyron,

H O

III : O
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C23H 1S0 „  F. 211—212°. — 7,8-Dimetlioxy-2-meiliylćhrcmon, aus Gallacetoplienon- 
dimethylather u. Essigsiiureiithylester, aus li. W. F. 85—86°; bei 115° getrocknet,
F. 102°. Daraus mit den betreffenden Aldchyden 7,8-Dimethoxy-2-styrylchromo7i, 
C19H160 4, F. 171° u. 7,8,4'-Trimethozy-2-slyrylchromon, C20HlsO6, F. 178°. — 2-Methyl- 
chromon, aus o-Oxyacetophenon u. Essigester, F. 68—69°. Daraus mit den ent- 
sprechenden Aldehyden 2-Styrylchromon, C17H120 2, F. 131°; 4'-Methoxy-2-slyrylchromon, 
C1RH140 3, F. 140° u. 3',4'-Dimelhoxy-2-styrylchromon, C10H10O.„ F. 165°. (Journ. chem. 
Soc., London 1932. 925—33. Marz. Laliore, Forman Christian Coli.) B e h r l e .

Biman Bihari Dey und Yegnarama Sankaranarayanan, Cumakn-3-essigstiuren. 
Die Arbeit schlieflt sich an die Unterss. der Cnmarin-4-essigsauren an (ygl. D e y  u. 
SESH A D RI, C. 1931. II. 2612 u. friiher); sie sollte im besonderen zur Aufklarung der 
von D e y  u . Row (C. 1925. II. 1763) bei der Einw. von Alkali auf Kondcnsationsprodd. 
dieser Siiuren mit aromat. Aldehyden gemachten Beobaclitungen (Farbrkk.) beitragen.
— D y s o n  (Journ. Chem. Soc. 51 [1887]. 63) erhielt bei dem Vers., Cumarin-3-essig- 
sdure (I) durch Kondensation yon Salicylaldehyd (im UberschuB) mit bernsteinsaurem 
Na in Ggw. von Essigsaureanhydrid darzustellen, lediglieh 3,3'-Dicumarin (II). Eine 
Nachpriifung dieser Rk. durch Vff. ergab, daB bei Anwendung yon nur 1 Mol Salicyl
aldehyd neben II auch I, wenn auch nur in geringer Menge, entsteht; II bildet sich durch 
Kondensation eines zweitcn Mol Salicylaldehyd mit primar entstandenem I. Das 
Ausbeuteverhaltnis konnte umgekehrt werden, wenn Essigsaureanhydrid durch frisch- 
bereitetes Bernsteinsaureanhydrid ersetzt wurde. Neben I u. II wurde ais drittes 
Rk.-Prod. 3-Cuviaryl-2‘-oxyphenylathylen (III) erhalten, dessen Bldg. durch Konden
sation von 1 Mol Salicylaldehyd mit 1 Mol des durch C02-Abspaltung aus I  ent- 
standenen 3-Methylcumarins erklart werden kann. Eine zweite Methode zur Herst. 
von I u. Dcriw. fanden Vff. in der Kondensation von Plienolen mit Formyl- bzw. mit 
Acetobernsteinsaurediathylester:

O
s^ N o h  .COOll __ ^ ^ Y ^ i C O  + R0H

L J  Jc-CHj.COOR ~  y L^i^Jc-CH.-COOR +  ILO
HO-C C

R (R =  II oder CH3) R
Zu dieser Rk. eigneten sich bcsonders Phenole mit Substituenten in m-Stellung, 

Resorcin u. a- u. /?-Naphthole. — Im Gegensatz zu den Cumarin-4-essigsauren (vgl. 
Dey, Journ. Chem. Soc. 107 [1915]. 1606) sind die yorliegenden freien Siiuren sehr 
stabil, sie lassen sich bei hohcn Tempp. unzers. dest. Die Reaktionsfaliigkeit der C1I2- 
Gruppe ist ebenso groB, wie in den 4-Sauren.

V e r  s u c h e. Cum ar in-3-ess igsdure, CuHa0 4 (I). (6 g) Salicylaldehyd, ( l ig )  gut 
getrocknetes bernsteinsaures Na u. (14 g) frischbereitetes Bernsteinsaureanhydrid
4 Stdn. auf 170—180° erhitzen, gelbe krystallin. M. mit wenig W. in einem Mórser 
mit k. NaHC03-Lsg. yerreiben, bis Hauptteil unter COa-Entw. in Lsg. gegangen ist, 
filtrieren (Riiekstand, F. zwischen 240—260°, Weitervcrarbeitung siehe unten), Filtrat 
mit HC1 ansauern, iiber Naeht Krystalle, aus A. (Tierkohlc) farblose Pliittchen, F. 150°. 
Die Saure dest. unzers. uber 300“. Methylester, C,2H10O4. Aus A. farblose Plattehen,
F. 77°. Anilid, C^H^OjN. Aus der f r e i e n  Saure (Methylester setzt sich nicht um) 
u. Anilin. Farblose Prismen, F. 200°. — Obigen gelben Riiekstand (F. zwischen 240 bis 
260°) k. mit n. NaOH yerreiben, filtrieren; zuriick bleibt 3,3'-Dicumarin, C18HkiO,1 (II), 
Krystalle, F. 315°. Aus dem Filtrat fiillt nach Ansiiuern, Reinigen des Nd. usw. 3-Cuma- 
ryl-2'-oxyphenylathylen, C17H120 3 (III), aus Methylalkohol gelbe, kub. Krystalle,
F. 207°. LI. in k. verd. Alkali, entfiirbt Br-W. u. KMn04 in der Kalte. — 3-CumaryI- 
2'-aceloxyphenylalliyle7i; aus A. farblose Nadelgruppen, F. 177°. — 7-Oxy-4-melhyl- 
cumarin-3-essigsduredlhylester, (IV). (8 g) Acetobernsteinsaurediatliylester u.
(4 g) Resorcin, yermischt, zu (12 g) konz. H2S04 bei Eiskiihlung unter kriiftigem 
Sehiitteln geben, iiber Naeht stehen lassen, in Eiswasser gieBen. Aus h. A. farblose 
Nadeln, F. 163°. Eine Lsg. in venl. Alkali zeigt die fiir Umbelliferon charakterist. blaue 
Fluorescenz. Diefreie Saure yon IV krystallisiert aus h. A. in farblosen Nadeln, F. 265°. 
Ag-, Ba-, Ca-Salz. — 7-Methoxy-4-methyIcumarin-3-essigsdurealhyIester (V) aus alkal. 
Lsg. von 7-Oxycumarin-3-essigsaureathylester u. Methylsulfat; farblose Nadeln, F. 80°. 
Freie Saure, CnHi„05, aus A. farblose Platten. F. 198°. Destilliert unzers. bei hoher 
Temp. Melhylesler", farblose Nadeln, F. 122°. — 7-Acetoxy-4-melhylcumnrin-3-essigsaure-
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i"dliylesler, farblose Platten, F. 9S°. — 7-Oxy-4-methylcumarin-3-acetamid, c 12h u o 4n .  
Aus der freicn Siiure nach der Methode yon BUCK u. P e r k i n  (C. 1924. II. 2161). Aus 
Eg. farblose Nadeln, F. 300° (Zers.). Entsprechendes Acetanilid, C18H 150 4N, aus der 
Saure u. Anilin, aus A. lange, federartige Nadeln, P. 242°. — 7-Acetoxy-4-methyl-3- 
cuniaryl-3'-cumarin, C21H14O0. (2,6g) trockenes Na-Salz der Saure IV, (4g) Salicyl- 
aldehyd u. (10 eem) Essigsaureanhydrid 8 Stdn. am RuckfluB auf 160—170° erhitzen, 
in Eiswasser giefien, rotes Ol uber absol. A. bis zur Krystallisation stehen lassen, waschen; 
aus h. Eg. (Tierkohle) gelbliche Prismen, F. 268°. — 4-Methyl-u.-naphthopyron-3-essig- 
sduredthylester, C18H160 4. Aus cc-Naphthol u. Acetobernsteinsaurediathylester (+  konz. 
H2S04). Aus Methylalkohol farblose Nadeln, F. 139°. Freie Saure, C10H12O,„ aus h. Eg. 
farblose, glanzende Plattchen, F. 251°. Ag-, Ba-, Ca-Salz. — Anilid, C22H170 3N. Aus 
der f r e i e n  Saure (Athylester reagiert nieht!) u. Anilin. — 4-Hethyl-p-naphthopyron-
3-essigsaure (VI). Aus /J-Naphthol u. Acetobernsteinsaurediathylester (es entsteht gleieh 
die f r e i e  Saure). Aus A. gelbe Nadeln, F. 199°. — ethyl-fi-[2-oxynaphthyl]-iiacon- 
saure, C16H140 6 (VII). Aus VI durch Ringaufspaltung mittels 2-n. NaOH. Farblose, 
stark lichtbrechende Krystalle, F. 154°. Kochen mit A. oder Essigsaure fiihrt wieder 
in VI iiber, ebenso Stehenlassen der alkoh. Lsg. im Dunkeln in der Kalte; sonderbarer- 
weise zeigte 4-std. Bestrahlung durch direktes Sonnenlicht keine derartige Wrkg. — 
Athylester yon VI, C18H10O4, farblose Prismen, F. 101°. Gibt bei Hydrolyse VII, die 
beim Erhitzen in die stabilere Siiure VI iibergeht. — Methylesler von VI, farbloso 
Prismen, F. 137°. — f}-Naphthopyron-3-assigsaure, Cu Hi0O.,. Aus ^-Naphthol u. Formyl- 
bernsteinsaurediathylester (+  konz. H2S04). Aus h. Methylalkohol farblose, recht- 
eekige Platten, F. 265°. Methylester, C16H120 1; aus Methylalkohol prismat. Nadeln,
F. 149°. (Journ. Indian chem. Soc. 8. 817—27. Dez. 1931. Madras, Presidency 
Coli.) P a n g r i t z .

Otto Rothe, jDie Reaklion zwischen Ammoniak und Acetonozalsaure. Mtjmm u . 
B e r g e l l  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 45 [1912]. 3040) haben bei der Einw. vonNH, 
auf Acetonoxalsaure eine Verb. erhalten, die sie ais 4-Methyl-3-acetylpyridin-2,6-di- 
carbonsaure ansprechen u. einen Mechanismus fiir diese Rk. angegeben. Vf. zeigt, 
daB die Verb. in Wirklichkeit 2-Methyl-5-acetylpyridin-4,6-dicarbcmsdure (I) ist (nur 
eine COOH-Gruppe ist leicht abspaltbar, steht also in a-Stellung; bei der Dest. mit 
Baryt geht die Monocarbonsaure gróBtenteils in cn-Picolin iiber, yielleicht entsteht 
auch etwas 2-Methyl-5-acetylpyridin). I  entsteht dureh Rk. von 1 Mol. Acetonosal- 
saureenol mit 1 Mol. Ammoniumverb. des Enols (beide ais Ammoniumsalze).

COONH, COONH,
Ó—OH Ó

11C ^  ,|CH-CO-CHs ----- ->- HC.-^NC-CO-CH:, +  311,0
CHs-COi ^ J c -COONII4 CH3 • C .^^U c • COONH,

H4NO I  N
V e r s u e h e .  2-Methyl-5-acetylpyridin-4,6-dicarbonsdure, C10H9O5N (ais NH4-Salz 

I). Durch Einw. von 3 Moll. trockenem NH3-Gas auf 2 Moll. Acetonoxalsiiure in 
absol. atli. Lsg. Die Verb. zeigt den von Mumm u. B e r g e l l  (1. c.) angegebenen 
charakterist. 3-fachenF. bei 133, 175 u. 260°. — 2-Methyl-5-acetylpyridin-4-carbonsiiure, 
C9H90 3N (im Original irrtumlich C9H n03N). B e im  Kochen von I in Eg. F. 263°. 
(Rev. Soc. Brasileira Chimica 2 . 426—32. 1931.) W i l l s t a e d t .

Frederick Maurice Rowe und Francis Joseph Siddle, Eine neue Reaklion einiger 
von ft-Naphthol-1-sulfonsaure abgeleiłeter Diazosulfcmate. IX. Darstellung von Phthal- 
azin-, Phthalazon- wid Phthalimidinderiraten aus 5-Nitro-o-toluidin. (VIII. vgl. C. 1932.
I. 1533.) Die untersuchten Rkk. yerlaufen im allgemeinen ahnlieh wie bei den friiher 
bescliriebenen niederen Homologen; in einigen Fiillen bewirkt die o-standige CH3- 
Gruppe Annaherung an das Verh. von Verbb. mit o-standigem Cl. — l-[4-Nitro-2- 
methylbenzolazol-fi-naphthochinon-l-sulfonsaure (I), durch Umsetzung von diazotiertem
5-Nitro-2-aminotoluol mit /?-naphthol-l-sulfonsaurem Na u. Behandlung des Diazo- 
sulfonats mit k. Sodalsg. Na-Salz, orange Nadeln. Das Na-Salz liefert mit k. NaOH 
das Mono-Na-Salz der 3-[4-Nilro-2-methylphenyl]-l,3-dihydrophlhalazin-l-sulfonsdure-4- 
essigsdure (II), C17H140 7N3SNa, orangefarbene Prismen aus A. Ist ein gelber, nieht 
lichtechter Egalisierungsfarbstoff. — l-Oxy-3-\4-nitro-2-methylphemyl]-l,3-dihydro- 
phthalazin-4-essigsdure C17H350 6N3. Man yersetzt eine sd. wss. Lsg. des Na-Salzes 
von II allmiihlich mit konz. HC1. Gelbliche Tafeln aus Essigester, F. 238°. L. in
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Alkali rot, in H2S04 orange. Mełhylesler C18H170 5N3, gelblichc Prismen aus Methanol, 
F. 186°. Aihylester C19H190 6N3, gelblicke Prismen aus A., F. 165°. Die Ester sind 1. in 
NaOH (rot). Acetylderivat, gelbliche Nadeln aus A., F. 228°. L. in Soda orangebraun, in 
NaOH blutrot. Anilid C23H20O4N4, gelbe Prismen aus Athylacetat, F. 211—212°, 1. in w. 
NaOH braunrot. — l-Oxy-3-[4-amino-2-methylphmyl\-tetrahydroplithalazin-4-essigsaure 
C17H190 3N3, aus der Nitroverb. mit Na2S20 4, weniger gut mit SnCl2 -f- HC1. Prismen 
aus W., F. 217°. Gibt mit FeCl3 yorubergeliende Rotfarbung. Na-Salz, gelbliche 
Prismen. Acelylferb. C19H2104N3, Nadeln aus Eg., F. 265°. — 3-\4-Amino-2-methyl- 

HO,S N :N -X  “ CH-SOJl C-OCH, C-OCIL

COJI ^  C(OH) ■ OR
c-o-

v n l
CH

■ CO
•C0-C1L

X c6i i 4< c h > nt ■ c 6H8(CH8)-n h 2

,CH-NH-NH.X

X =  —;

phenyl]-phthaIazon-(l) aus l-Oxy-3-[4-amino-2-methylphenyl]-tetrahydro- 
phthalazin-4-essigsaure durch Kochen mit H2S04 (5: 6) oder konz. HC1. Gelbe Prismen 
aus A., F. 255°, oder gelbe Nadeln mit 1H20, F. 130°. HCl-Salz, farblose Nadeln. 
Acelylrerb. C17H150 2N3, farblose Tafeln aus A., F. 300—302°, wird im Licht oberflachlich 
blau. — l-Keto-3-[4-amino-2-viethylphenyl\-tetrahydrophthalazin C15H15ON3 (IX), durch 
Red. von fein suspendiertem 3-[4-Amino-2-methylphenyl]-phthalazon-(l) mit alkal. 
Na2S20 4, gelbe Nadeln aus Toluol, F. 203—205°. Geht bei langem Kochen mit Mineral- 
siluren oder Nitrobenzol wieder in das Phthalazon iiber. Acetylverb. C17Hj70 2N3, 
gelbliche Prismen aus Toluol, F. 212—214°. — N-[4-Amino-2-methylphenyl]-phihal- 
imidin, ClsH14ON2 (X), durch Red. von 3-[4-Amino-2-methylphenyl]-phthalazon-(l) 
mit Zn-Staub u. HC1, neben etwas Toluylendiamin. Prismen aus A., F. 176—177°. 
HCl-Salz, Tafeln. Acelylverb. C,7HI0O2N2, Nadeln aus A., F. 185°. — N-[4-Oxy-2- 
mdliylphe.nyl\-pldlmlimidin C15HI30 2N, aus der Aminoverb. Prismen aus A., F. 227°. 
Methylałher C10H,rlO2N, Prismen aus Methanol, F. 161°. — 3-[4-NUro-2-methylphenyl\- 
pliłhalazon-(l) C15Hu 0 3N3 (VII), aus l-Oxy-3-[4-nitro-2-methylphenyl]-l,3-dihydro- 
phthalazin-4-cssigsaure beim Kochen mit H2S04 (Kp. 140°). Gelbliche Nadeln aus 
Pyridin, F. 279°. L. in NaOH tief orangerot. HCl-Salz, gelbliche Nadeln aus A., 
F. 195—199°, erstarrt wieder u. schm. bei 279°. Sulfat, farblose Nadeln, F. 244—246°, 
erstarrt wieder u. schm. bei 279°. Pikrat Ci5Hn 0 3N3 -j- C„H30,Na, gelbe Nadeln, 
F. 208—210°, zers. sich beim Umkrystallisieren aus A. Gibt bei der Red. mit Na2S 
die Aminoyerb., mit Zn-Staub u. HC1 X. — 4-Keto-l-methoxy-3-[4-nitro-2-metliyl- 
phenyl\-3,4-dihydrophthalazin ClcH]30 4N3 (IV). Durch Einw. von (CH3)2S04 auf VII 
entsteht ein orangegelbes Prod. (HCl-Salz, farblose Nadeln), das beim Kochen mit A. 
bzw. Methanol orange Blattchen (HI; R =  C2II5 bzw. CH3, F. 93 bzw. 149—150°) 
liefert; diese gehen beim Erhitzen auf 100—140° langsam in IV iiber. Gelbliche bzw. 
farblose Nadeln aus A. bzw. Eg., F. 184—185°. Ais Nebenprod. entsteht namcntlich 
bei zu raschem Erhitzen der Verbb. III, eine Verb. (rote Prismen, F. 255°). [In Formel III 
des Originals steht irrtiimlich H statt (OH); d. Ref.] — l,4-Diketo-3-[4-nilro-2-melhyl- 
phe.7iyl\-telrahydrophihalazin C15H110 4N3 (V), durch Einw. von HBr auf IV. Fast 
farblose Nadeln aus Eg., F. 267°, 1. in Sodalsg. gelb. — l-Oxy-4-acetonyl-3-[4-niłro-2- 
methylphenyl]-3,4-dihydrophthalazin C18H170 4N3 (VIII), aus VII u. Aceton in verd. 
H2S04. Nadeln aus Aceton, F. 186—187°, 1. in NaOII orangerot. — 4-Methyl-3-[4-nilro-
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2-melhylpkcnyl]-phthalazon-(l) C16Hi30 3N3, aus l-Oxy-3-[4-nitro-2-methylphenyl]-l,3- 
dihydrophthalazin-4-essigsaure u. Na2Cr20 7 in konz. H2S04. Gelbliclio Nadeln aus 
Athylacetat, F. 209—210°. L. in NaOH orangerot. HCl-Salz, Nadeln. Pilcrat C16H13- 
0 3N3 +  C0H3O7N3, gelblicke Nadeln, P. 229—230°. — l-Męilioxy-3-[4-nitro-2-mełhyl- 
phenyl]-4-methylen-3,4-dihydroplUhalazin C17H150 3N3 (VI), aus der vorigen Verb. u. 
(CH3)2S04 in Nitrobenzol bei 95°. Rote Prismen aus Athylacetat, F. 118°, 1. in Mineral- 
siiuren farblos. — 4-Methyl-3-[4-amino-2-methylphenyl]-phlhalazon-(l) C18H15ON3, aus
l-Oxy-3-[4-amino-2-methylphenyl]-tetrahydrophthalazin-4-essigsaure durch Einw. von 
Na2Cr20 7, durch Erwarmen mit Sodalsg. oder NaOH oder besser durch Kochen mit 
alkoh. KOH, ferner durch Red. der Nitroverb. mit Na2S. Gelbliche Nadeln aus A., 
F. 287—288°. HCl-Salz, Nadeln. Acelyherb. ClsH170 2N3, Nadeln aus A., F. 304—305°, 
wird im Licht oberflachlich blau. — l-Kcto-3-[4-amino-2-mdhylphenyl]-4-methyUelra- 
hydrophthalazin C10H17ON3, durch Red. von 4-Methyl-3-[4-amino-2-methylphenyl]- 
phthalazon-(l) mit alkal. Ńa2S204. Gelbliche Nadeln aus Toluol, F. 204—205°. —
3-Methyl-N-[4-amino-2-methylphe7iyl]-phthalimidm C^H^ON,, aus der gleicken Verb.
mit Zn-Staub u. konz. HC1, Prismen aus A., F. 183°. Acetyherb. C18H130 2N2, Prismen 
aus A., F. 231°. — Lactonform des o-Carboxybenzaldehyd-4-nitro-2-methylphenylhydr- 
azons C1sH130.jN3 (XI), aus o-Phthalaldehydsaure u. 5-Nitro-2-hydrazinotoluol. Órange- 
gelbe Nadeln, F. 225—226°, 1. in Sodalsg. orangerot. Liefert beim Erwarmen mit 
konz. HjSO.j oder amylalkoh. HC1 3-\4-Nitro-2-metliylphenyl]-phthalazon-(4) C15Hn 0 3N3 
(XII), Nadeln aus A., F. 187—188°. Unl. in Alkalien, bildet mit Sauren keine Salze, 
reagiert nieht mit (CH3)2S04. (Journ. chem. Soc., London 1932. 473—83. Febr. 
Leeds, Univ.) O s t e r t a g .

Robert Fischer, Uber den Polymorphismus der Allylisopropylbarbilursdure. (Vgl. 
C. 1 9 3 2 .1. 2746.) Vf. hat festgestellt, daJ3 Allylisopropylbarbitursaure in 2 Modifikationen 
krystallisiert, welche sowohl durch Sublimation ais auch aus Lsg. erhalten u. mittels 
des Mikro-F.-App. von K o f l e r  u. H i l b c k  (C. 1931. I. 1482) leicht unterschieden 
werden kónnen. Die metastabile Form sclim. boi 133,5—134,5°, dio stabile Form bei 
138,5—140,5°. Die beiden Formen gehóren sehr wahrscheinlich verschicdenen Krystall- 
systemen an, eine dem rhomb. Mikrophotographien im Original. (Arch. Pharmaz. 
u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 270. 149—52. Marz 1932. Innsbruck, Univ.) Lii.

L. Kofler und w. Dernbach, Uber den Dimorphismus der 2-Phenylcliiiwlin-
4-carbonsiiure. (Vgl. C. 1931. I. 2902.) 2-Phenylchinolin-4-carbonsaure (Atophan, 
Artamin) liefert bei der Mikrosublimation im Yakuum 2 Krystallarten, welche sieh 
durch don Habitus, die krystallograph. Konstanten u. die Mikro-F.-Best. (vgl. yorst. 
Ref.) unterscheiden lassen. Die stabile Form, F. 211—213°, bildet rechteckige Blattchen 
des rhomb. Systems, die metastabile Form, F. 196—197°, schicfwinkelige Krystalle 
des triklinen Systems. Mikrophotographien im Original. (Areh. Pharmaz. u. Ber. 
Dtsch. pharmaz. Ges. 270. 153—55. Marz 1932. Innsbruck, Univ.) LiN D EN B A U M .

P. W. Neber und A. Burgard, t/ber den Iteaktionsi-erlauf einer neuen Arl von 
Umlagerung bei Ketoximen. III. (II. vgl. C. 1929. I. 647.) Fiir die von N e b e r  u. 
v. F r i e d o l s h e i m  (C. 1926. II. 281S) beobachtete Umlagerung von Arylsulfoestern 
bestimmter Kctoxime mit Alkalien in Aminoketono wird folgender Rk.-Verlauf be- 
wiesen:

•Entgegen friiherer Annahme findet keine BECKMANNsche Umlagerung statt, 
was durch dic Unmoglichkeit, analoge Acetylbenzylamine in  Athylenimine zu ver- 
wandeln oder 2 ,4 -D in itro b o n zy lm eth y lk e to x im  (I) n ach  BECKMANN um zulagern , 
bewiesen is t.

V e r s u c h e .  Cyclische Base (II); Salze (enthalten 1 Mol Pyridin): Chlorhydrat -f 
/ /20, C14HI50 5N4C1, aus I  in Pyridin mit p-Toluolsulfochlorid oder Benzylsulfochlorid, 
F. 161°; Sulfat, C14H140 8N4S, F. 141,5° (Zers.); Pikrat, C20HI5O„N7, F. 142,5° (unter 
Zers.); freie Base, C0H7O4N3, aus den Salzcn, F. 79°; gibt bei Oxydation mit K.Mn04

OSOjCoH, 
N

R

N
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2,4-Dinilrobenzoesaure; mit konz. HC1 eine gelbo Verl>. C^H\tÓiN2Cl, F. 136° (unter 
Zers.); mit NaOH in A. farbloso Krystalle, F. 205° (unter Zers.), von unbekannter 
Zus. u. Konst. — a.-Acclyla7iiino-f}-Icclo-a.-(2,4-di7iilrophenyl)-propan, Cu Hu OcN3, aus 
II u. Essigs&ureanhydrid, F. 164,5°; Oxim, F. 1G8°. -— a.-Amino-j}-didthoxy-a.{(2,4-di- 
nitroplienyl)-propa7i-, aus II in absol. A. mit p-Toluolsulfosaure zuniiclist das p-Toluól- 
sulfoiuit des Acetals, C20H27O9N,S, F. 158°, daraus mit Na2C03-Lsg. das Acetal, 
C ^H jA N ,, F. 90°. — a.-Ami'tw-fi-kelo-v.-(2,4-dinilrophenijl)-propanchlorhydral, C9HI0- 
0 5N3C1 (III), aus vorigem mit konz. HC1, F. 168° (Zers.). — 2,5-DimelhyI-3,6-dihydro- 
3,6-di-(2,4-dinitrophenyl)-l,4-diazin, C18H14OsN0 (IV), aus vorigem mit Na-Acetatlsg. 
oder aus II mit H2S04, F. 213° (Zers.). — a- (und y-)Bro7n-p-kelo-a-(2,4-dinilrophe7iyl)- 
propan, C9H70 5N2Br, aus 2,4-Dinitroplienylaceton in Eg. u. Br; Bromid I, Nadeln, 
F. 117,5°, Bro7)iid I I , Krystalle aus dem Filtrat, F. 98°. — a,y-Dibrom-ji-keto-<x-(2,4- 
di7iilrophmyl)-propan, C9H0O5N2Br2, aus dem Bromid I, F. 108°. — 2,4-Dinilróbenz7jl- 
jodid, C7H50 4N2J, aus dem Chlorid mit K J, F. 78°. — Benzoylderiy. uon 2,4-Dinilro- 
be7izyl7nethylketoxi77i, C]cH,3O0N3, aus I  u. Benzoylchlorid, F. 140°. (Liebigs Ann. 493. 
281—94. 25/2. 1932. Tubingen, Univ.) Schw albacii.

Tetsutaro Tadokoro, Makoto Abe und Katsuji Yoshimura, Ober die physi- 
kalisch-chemischen Untersćhiede zwische7i a-, [}- und y-Hdmoglobin. In der Reihenfolge 
a-, fl-, y-Hamoglobin s t e i g t  der pn-Wert des isoelektr. Punktes, der Scliwefelgeli., 
die spezif. Drehung der Hb-HCl-Lsg., der Pt-Geh. des PtCl4-Doppelsalzes, der Geli. an 
Arginin-, Histidin- u. Cystin-N, f a l l t  der Geb. an Amino- u. Melanin-N; der N-Geh. 
des PtCl4-DoppeIsalzes zeigt keine eindeutige Veranderung. (Literatur vgl. BARCROFT, 
Die Atmungsfunktion des Blutes II, Berlin 1929.) (Journ. Bioehemistry 14. 145—61. 
Sept. 1931.) Neumann.

F. Pirrone, Uber die clie7iiische Konstituliori. des Choleslerins. VI. M itt. Reaktion 
voii Cholesterin mit Phosphorpenlachlorid. (V. vgl. DE F a z i , Mo n f o r t e , C. 1932- I.
1541.) Im Gegensatz zu B e r g m a n n  u . B o n d i  (vgl. C. 1930. I. 3656) u. S c h l e n k  u .
BERGSIANN (vgl. C. 1928. II. 888) weist Vf. nach, daC die Oktetttheorie fiir PC16 bei 
dessen Einw. auf Verbb. mit Indenring keine experimentelle Stiitze findet. Bei der 
Einw. von PC15 auf Cholesteri7i entsteht nicht das nach der Oktetttheorie zu erwartende I 
oder II, sondern es wird Choleslerylchlorid (vgl. P l a n e r ,  L ie b ig s  Ann. 18 [1861]. 26) 
erhalten, fiir das von verschiedenen Autoren (Literatur im Original) F . 96° festgestellt 
wurde. Um dem Einwand zu begegnen, daC die experimentellen Bedingungen nicht 
dieselben waren, wie die von BERGMANN u . B o n d i  u. von P l a n e r  angewandten, u. 
daB dio Ggw. der sek. OH-Gruppe in 4-Stellung den Rk.-Verlauf versehiebt, laflt Vf. 
unter den von den genaimten Autoren angewandten Bedingungen PC15 auf Cholesleri7i 
einwirken.

CH., CH,

11,0
Cnl^B irA 6 h  C" Hj3

CP03IL2

IICOH
Bei 24-std. Einw. von PCI5 in wasserfreiem Bzl. auf Cholesterin in Bzl. entsteht 

unter langsamer HCl-Entw. Trichlorcholcstan oder Dichlorcholestenjlchlorid, F. 106°. 
Bei der ohne Losungsm. stattfindenden Rk. wird bei 15 Min. langer Einw. Cholesleryl
chlorid, F. 96°, u. 4,4-DichlorcJiolesten, F. 92°, erhalten, bei 60 Min. langer Einw. 4,4-l)i- 
chlorchohsten, F. 92°. — Choleslerylchlorid, C2;H4-C1, liefert bei der Bromierung eine 
Dibromverb., C27H45ClBr2, F. 126—127°, die bei 2-std. Kochen mit C2HsONa in absol. 
A., oder bei der Red. mit Zn oder mit metali. Na in Amylalkohol Cholesterylehlorid 
zuriickliefert. Cholesterylehlorid liefert bei Einw. von Na in Amylalkohol Choleste7i, 
C27II4e, F. 90—91°. Addiert zwei Atome Brom unter Bldg. der Verb. C27H46Br2, F. 105 
bis 106°. Bei der Red. der Verb. vom F. 92° mit NaOC2H5 in absol. A. entsteht Chole- 
sterylen, F. 79—80°, das bei der Bromierung ein Tetrabromderiv. vom F. 162—164° 
liefert. Bei der Red. mit Na-Amalgam wird Cholesten, F. 90—91°, erhalten; Dibrom- 
deriv., F. 105—106°. Cholesterylehlorid vom F. 96° ergibt bei Einw. von Anilin Chole- 
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sterylanilin, F. 184—185°. Beim Sieden mit Ammonialc in alkoh, Lsg. konnto Ghole- 
sterylamin (vgl. LOBTSCH, Ber. Dtsch. chem. Ges. 5 [1872]. 513) nicht erhalten werden, 
sondern es entstand Cholesterylen, F .  79—80°. — Das zweite bei der Einw. von PC15 
auf Cholesterin ohnc Losungsm. erhaltene Prod., 4,4-Dichlorcholesten, C27H44CI2, F . 92°, 
addiert Brom unter Bldg. eines Dibromderiy., C27H44Cl2Br2, vom F .  108"—109°. 4,4-Di
chlorcholesten, F . 92°, liefert bei der Red., sowohl mit Na-Amalgam, wie auch mit 
Na in Amylalkohol Cholesten, F . 90—91°. Bei der Einw. von Acetanliydrid auf die Verb. 
vom F .  92° entstelit Cholestenon, F .  79—80°. Semicarbazon, F .  231—234°, Zers. Oxim,
F .  145—148°. (Gazz. chim. Ital. 62. 63—S0. Jan. 1932. Messina, Univ.) F i e d l e r .

F. Pirrone, Uber die chemische Konstilulion des Cholesterins. Bromderiiate des 
Cholesterins. Bromierung yon Cholesterin (I), F. 144°, nach W lN D A U S (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 39 [1906]. 518) bzw. Ci.oez (Compt. rend. Acad. Sciences 124 [1897], 
804) gab: 1. ein DibromcholesLerin C27H4f>OBr2 (II) vom F. 106—107°; 2. ein Dibrotn- 
dihydrodicholesterin (C27H460)2Br2 (III) vom F. 112—114° u. 3. ein Bromłrihydro- 
dicholesterin (C27H4G0)2HBr (IY) vom F. 74—76°. Wie aus der Einw. von liydrieren- 
den, dehalogenierenden u. a. Reagentien liervorgeht, ist II weder 6- nocli 7-Dibrom- 
clioiesterin, sondern ein in zl0'7 dibromiertes Deriv. Acetylicrung von II gab GtlHis02,
F. 114—115°, daraus mit sd. alkoh. KOI! I; Benzoylierung liefortc CtiHm0 2, F. 144 

CH„
CHS| CII,

''CII..

bis 145°; Einw. von HCN ein Cholesterindinilril C29H46ON2 (V), F. 101—103°; yon 
AgN03 Oxycholesterin C27H40O2 (YI) (Aceiylderiv., F. 114°). — III ist sehr wahrschein- 
lich ein 7,7'-Dibrom-6,6'-dihydrodicholesterin. Die Konst. eines 6- oder 7-Dibrom-7,6',7'- 
oder 6)6',7'-trihydrodicholesterins oder 6'- oder 7'-Dibrom-6,7,7'- oder -6,6',7-trihydro- 
dicholesterins kommt nicht in Betracht. Ein Isomeres von III vom F. 98—100° wurde 
aus II durch Einw. von Alkalihalogeniden erhalten. — Bei IV handelt es sich wahr- 
scheinlich um 7-Monobrom-6,6',7'-trihydrodicholesterin oder 7'-Mcmobrom-G,6',7-tri- 
hydrodicholesterin; daraus durch Acetylierung C2dHiS0 2, F. 112—113°. — Die Brom- 
atome in den Bromderiw. des Cholesterins zeigen analog gewissen Halogenderiw. 
der Indone groBe Labilitat. Aus Aceton lassen sich die Bromderiw. krystallisiert u. 
reclit bestandig erhalten, u. ihr Bromgeh. ist direkt nach V0LHA1U) oder jodometr. 
bestimmbar. Die Art ihrer Rk. mit Cu, Zn, KOH etc. beweist das Vorhandensein der 
Indendoppelbindung in 6,7 des Rings II  (vgl. I). Es gelingt aber nicht, aus ihnen durch 
Einw. dehalogcnierender, reduzierender oder hydrierender Mittel ein Isomeres von I 
zu erhalten; es bildet sich immer die n'. Ausgangsverb. zuriick. (Industria cbimica 7. 
131-—45. Febr. 1932. Messina, Univ.) H e l l r i e g k l .

Ada GaliHSky, Der Einflu/i von Licht und Salzen auf Gelatine. Das durch Aceton 
aus Bichromatgelatine gefiillte, zuniichst wasserlosliche Protein wird unter der Einw. 
des Lichts unl. Da dieses unl. Protein aschefrci ist, u. somit keine Cr-Yerb. darstellt, 
wird angenommen, daB seine Entstehung in einer Denaturierung der Gelatine begriindet 
sei. Der nach d e r  Denaturierung noch in Lsg. befindliehe Teil d e r  Gelatine w ird  dann 
nach Ansicht des Vfs. erst in einer zweiten Phase durch eine Bindung mit Cr unl. Die 
e r s te  Rk. wird ais c h e m ., die zweite, die eigentliche Koagulation y e ru rs a c h e n d e , ais 
physikal. bezeichnet. Durch Aschebest. von auf verschiedene W e ise  hergestellten unl. 
Fallungsprodd. der mit Bichromat versetzten Gelatinelsg. wird festgestellt, daB es sich 
bei diesen Prodd. um keine einheitliche Yerb. handelt. Der aschefreie Teil der unl. 
Gelatine konnte von dem aschehaltigen isoliert werden. Ein abweichendes Verh. der 
beiden Formen bzgl. der HATJSM ANN - Zahlen u. der W lL L S T A T T E R schen  Pepsinprobe 
Wurde nicht festgestellt. Zwischen dem unl. u. 1. Bestandteil der Gelatine herrscht bei 
90%ig. Anteil an Unloslichem ein Gleichgewichtszustand. (Biochemical Journ. 24. 
1706—15. 1930. South Kensington, Imperial College of Science and Technology.) B a c h .
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W. v. Moraczewski und St. Grzycki, i) ber die Qudluwj der Gelatine. in Kalk- 
salzlosungen. III. (II. vgl. C. 1931. I. 470.) Die Quellung von Gelatine in CaCI2, 
CaCrOj, Ca-Formiat, Ca-Aeetat, Ca-Butyrat u. Ca-Lactat wird bei versohiedenen 
Tempp. untersucht. Besonders bei starkeren Konzz. ergibt sich eine bessere Quellung 
bei tiefen Tempp. ais bei liOheren, wenu das Cu-Salz bei tiefen Tempp. leichter 1. ist. 
Unters. der Vertcilung der Salze zwischen Gelatine u. AuBenfl. zeigt, daB bei Ca(SCN)a 
dic Gelatine regelmaBig etwas mehr Ca enthalt; bei liOheren Konzz. iiberwiegt bei den 
meisten Ca-Salzen Ca in der AuBenfl., bei groBeren Verdunnungen in der Gelatine. 
Dio Verteilung der Ionen luingt ferner vom pii ab. (Biocliein. Ztschr. 236. 432—43.
1931. Lwów, Tierarztl. Akad.) K r u g e r .

F. B. La Forge und H. L. Haller, Rotenon. 19. Die Natur der alkaliloslichen 
Hydrierungsprodukle des Rotenons und seiner Derivate und ihre Beziehung zur Struktur 
des Rotenons. (18. vgl. O. 1932. I. 1380.) Es ist bisher meist angenommen worden, 
daB Rotenon eine Lactongruppe enthalt. Die bei der Hydrierung entstehenden alkali- 
lóslichen Prodd. wurden demgemaB ais Sauren angesehen (um Verwirrung zu vermeiden, 
werden die auf . . . saure ausgehcnden Namen beibehalten), doch sind die sauren Eigg. 
sehr sehwach; die Verbb. werden aus den allcal. Lsgg. durch C02 ausgcschieden u. 
lassen sich nur schlccht titrieren u. unterschoidcn sich von Phenolen nur durch das 
Fehlen der FeCl3-llk. Naehdem Derritolmethyliither ais I  (R =  Tubasiiurehalfte) 
aufgeklart worden war, ergab sich, daB die friiher angenommene Lactongruppe in der 
Tubasaurchiilfte liegen muBte. Aus theoret. Grundon war es aber nicht móglieh, dio 
von T A K E t (C. 1925. II. 193) aufgestellte Formel II oder andere iihnliche Konst.- 
Bilder mit der Anwesenhcit einer Lactongruppe zu vereinbaren. Yff. haben Tubasaure u. 
Isotubasaure deshalb bisher ais sekundaro Rk.-Prodd. aufgefaBt. Wegen dieser Un- 
stimmigkeiten wurde die Hydrierung der Tubasaure u. der Derrissaure erneut unter
sucht. Tubasiiuro gibt Tetrahydrotubasaure (III) (C. 1932. I. 1380); analog gibt 
Derrissaure bei der Hydrierung unter Druck Di- u. Tetrahydroderrissaure C23H2a0 8 u. 
C23H280 8; Tetrahydroderrissaure ist opt.-inakt., gibt starko FeCl3-Rk. u. gibt mit 
(CH3)2S04 Methyltetrahydroderrissiluremethylester, der ebenso wie die zugehórigo 
Methyltetrahydroderrissiiuro FeCl3-Rk. zeigt u. ein Acetylderiv. liefert. Tetrahydro
derrissaure gibt mit Acetanhydrid ein Monoacetat C25H2aÓ7 ohno Phenoleigg.; dasselbe 
Prodd. entsteht auch beim Acetylieren von Dehydrodihydrorotenonsaure C23H210 6, 
dem alkaliloslichen Hydrierungsprod. des Dehydrorotenons. Beim Yerseifen des 
Acetats C25H20O, erhalt man wieder Dehydrodihydrorotenonsaure. Dieso Riick- 
verwandlung ist die Umkehrung der Bldg. durch alkal. Hydrolyse von Dehydrodihydro
rotenonsaure. Ein ahnlichcs Verh. hat CLARK (C. 1931. I. 1457) bei der Degueliasiiuro 
festgcstellt; dieselben Umwandlungen finden sich auch bei Derrissaure u . Isoderris- 
siiure, die durch Acetanhydrid in Dehydro- u . Isodehydrorotenon umgewandelt werden.
— L a  FORGE u. S m i t h  (C. 1930. II. 2657) erliielten aus Dehydrodihydrorotenonsaure 
mit Zn u. wss.-alkoh. Alkali eine Saure C23H2l)0 7. Es hat sich nun herausgestellt, daB 
diese Verb. mit etwas Ausgangsmaterial verunreinigt war; nach B e h a n d lu n g  mit Chlf., 
in dem diesos 11. ist, bleibt reino Tetrahydroderrissaure zurtick. — Dehydrodihydro
rotenonsaure liiBt sich leicht methylieren; das Methylierungsprod. gibt bei alkal. 
Hydrolyse 4-Methyltetrahydroderrissiiure. — Nimmt man unter Beriicksichtigung der 
neuen Vers.-Ergebnisse an, daB sich im Rotenon keine Lactongruppe befindet u. daB 
die alkaliloslichen Red.-Prodd. keine Carbonsauren, sondern Phenolo sind, so ergibt 
sich fiir Rotenon dio Konst. IV. Dehydrorotenon leitet sich davon d u r c h  Abspaltung 
von 2H ab (V); dio C. 1932. I. 1380 aufgestellte Formel mit —C: C: C— wird dadurch 
hinfallig. Derrissaure entsteht aus Dehydrorotenon durch Hydrolyso u. ist VI; Tetra
hydroderrissaure ist VII. Dio daraus durch W.-Abspaltung entstehende Dehydro- 
•dihydrorotenonsauro hat Formel VIII. Dihydrorotmonsaure, die aus Rotenon durch 
Hydrierung unter Ringoffnung u. Verlust eines Asymmetriezentrums entsteht, wiire 
ais IX aufzufassen. Rotenol enthalt die Gruppierung X, Derritol die G ru p p ie ru n g  XI; 
nach den bisherigen Bcobachtungen sind alle Rotenonderiw. in Alkali unl., wenn sie 
nicht ein OH in der Stollung 4 der Tubasaurehalfte oder in Stellung 2' der Derrsaure- 
liillfte enthalten. Die UnlosUchkeit der Verbb. mit freiem OH in 6 ist wohl durch dio 
Nachbarschaft des CO bedingt. — Rotenonisoxim enthalt die Gruppe XII. — Um 
die Formel VI fiir Derrissaure besser zu begrunden, stellten Vff. auch aus Isoderrissituro 
ein Diketon mit der Gruppe XHI dar.

V e r  s u e li e. Tetrahydroderrissaure C23H280 8 (VII), aus Derrissaure oder Derris- 
siiureathylester mit H„ u. P t in Essigester oder ani besten aus Dehydrodihydrorotenon-
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siiure mit Zn-Staub u. w ss. alkoh. NaOH (das unreine Rk.-Prod. wurde von La F o rg e  u . 
S m i t h  ais f}-Oxyrotenonsaure bezeichnet). Krystalle aus 50%ig. A., F. 206°. Athyl
esterC25H320 8, F. 180° (aus A.). — 4-Methyltetrahydroderrissaure O21H30O8. Der Mełhyl- 
ester C25H.,20 8 (Prismen, F. 111—112°) entsteht aus VII u. (0H3),S0, in KOH; man 
yerseift mit Alkali. Krystalle aus Eg., F. 164°. Der Methylester gibt mit Acetanhydrid, 
■etwas Eg. u. Na-Acetat 6-Acetyl-4-methyUelrahydroderrissduremethylester C27fl340 9, 
Nadeln aus Methanol, F. 111°. — Derrsdure C12HI40 7, aus Methyltetrahydroderrissaure u. 
H ,0 2 in verd. KOH, F. 170°. — 4-Acetyldehydrodihydrorotenonsdure C25H20O-, aus 
Tetrahydroderrissaure oder Dehydrodihydrorotenonsaure mit Acetanhydrid, etwas Eg. 
in Na-Acetat. Krystalle aus A., F. 202°. — 4-Methyldehydrodihydrorotenonsdure 
C21H2CO0, aus Dehydrodihydrorotenonsaure u. (CH3)2SO., in KOH. Prismen aus A., 
F. 169°. Gibt mit Zn-Staub u. wss.-alkoh. KOH 4-Methyltelrahydroderrissdure C21H30O8, 
Krystalle aus Eg., F. 162—163°. — 1,2-Diketon G23Hn Os (XIII), aus Isoderrissaure mit 
Amylnitrit u. konz. HC1 in Eg. Gelbe, Eg.-haltige Prismen aus Eg., F. 195°. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 54. 810—18. Febr. 1932. Washington, D. C., Bur. of Chem. and 
Soils.) OSTERTAG.

M.-M. Janot, Uniersuchungen iiber das aus der sogenannten ,,absoluten“ Essenz 
des Miiskatsalbeis (Salvia sclarea L.) isolierłe Sclareol. Kurze Reff. nach Compt. rond.
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Acad. Sciences u. Helv. chim. Acta vgl. C. 1 9 3 1 .1. 471. 3469. II. 46 (letzteres gcmeirisam 
mit L. RuziCKA). Nachzutragen ist: Dio ICryoskopie des Sclareols in Bzl., Eg. oder 
Campher liefcrt infolgc intramolekularer Dehydratisierung unrichtige Wcrtc. — Sclarcol 
gibt, obwohl zweifcllos ungesatt., mit C(N02)4 in Chlf. eine kaum sichtbare gelbliche 
Farbung, woraus man folgern kann, daB eine der beiden alkoh. Eunktionen der Doppcl- 
bindung benachbart ist. — Die mit Br in CS2 erhaltene Verb. von F. 134—136° besitzt 
die Zus. G20Hu OBr2, gebildet durch Addition von Br2 u. Abspaltung von H20. Tat- 
sachlich ist sie von neuem ungesatt., addiert Br u. wird durch C(N02)4 gefarbt. — 
Dihydrosclareol wird durch Naphthalin-/?-sulfonsaure in derselben Weise dehydratisiert 
wie Sclarcol. Es entsteht ein Gemisch isomorer KW-stoffe C20H3,„ aus welehem sich 
ein reines Dihydrosclaren nicht isolieren liiBt. Bei einem Vers. zeigte das Hauptprod. 
folgende Konstanten: Kp.0l2 122—128°, D.234 0,9274, nD23 =  1,5105, Md =  88,54 (ber. 
87,49 jy, 89,22 |“ ), [a]D =  +47,25°. Daraus durch Erhitzen mit 100%ig. H-C02H ein 
Dihydrocyclosdaren, C20H34, Kp.0jl5 122—128°, D.214 0,9296, nD25 =  1,5075, Md =  87,98 
(ber. 87,49 ff), [a]o =  +33,4°. Ein anderer Dehydratisierungsyers. lieferte einen 
KW-stoff von Kp.0l25 122—126°, D.214 0,9310, n r 1 =  1,5062, Md =  87,58, also an- 
scheinend schon Dihydrocyclosdaren; tatsiichlich ergab die Behandlung mit H • C02H 
ein nur wenig verandertes Prod. — Die Dehydrierung des Cyclosclarens mit Se fiihrtc 
zu einem Gemisch von KW-stoffen, von denen einer die Zus. G10Hie besitzt; Pikrat, 
C22H190 7N3, tief rot, F. 136°. Dadurch wird dio Bldg. eines dritten Ringes beim t)ber- 
gang der Selarene in die Cyclosclarene bestatigt. — Die Ozonisierung des Sclareols in 
CC14 ergab auBer CH20 eine neutralc, ungesatt. Verb. C18H30O von Kp.0,3 136—138°, 
hydrierbar zu einer Verb. ClsH320  von Kp.0l35 125—130°, D.23,54 0,9 7 64, nu23’5 =  1,5041, 
Md =  80,13 (ber. 80,35 fiir 0 < ) .  Der O seheint atherartig gebunden zu sein. — Oxy- 
dation des Sclareols mit KMn04 in Aceton ergab aus dem neutralen Anteil eine un
gesatt. Verb. C'lsH30O, F. 42°, hydrierbar zu C'1SH320, F. 52°, Kp.0l3 121—122°, u. 
einen Aldehyd oder ein Keton CwH3iO,, isolierbar ais Oxim, C1SH350 2N, aus dem sauren 
Anteil die Sclareolsdure. — Verss., das Śclareol im Muskatsalbei zu lokalisiercn, ergaben, 
daB sich dasselbe nur in den Organen des bliitentragenden Stiels u. im Samen vor- 
findet. — Nach Vcrss. an Kaninehen scheint Sclarcol nicht tox. zu wirken. (Ann. Chim. 
[10] 17. 5—127. Jan. 1932.) LlNDENBAUM.

E. Biochemie.
P. Eggleton, Biochemie. Ubersichtsbericht iiber neuere Arbeiten auf dcm Gebiet 

des Proteinstoffwcchsels, der Nieren u. biocliem. Bcst.-Methoden. (Science Progress 
1932. 391—98. Januar. Edinburgh, Univ.) P o e t s c h .

Erno Annau, Das Vcrhalten der Histone im hiologisclien V ersuch. (Vgl. Ann A u u. 
AUGUSTIN , C. 1931. II. 3015.) Die pharmakodynam. Wrkg. der Histone ist durch 
die Guanidingruppe zu erkliiren, von der angenommen wird, daB sie ais eine Seitcn- 
verzweigung in Gestalt des Arginins im Proteinmolekiil eingebaut ist. Die Wrkg. 
des an sich unwirksamen Arginins komme dui'ch dic Besetzung des endstandigen Carb- 
oxyls in der Pcptidvcrkcttung zustandc, die die Mógliclikeit sehaffe, daB die 2. bas. 
Gruppe des Molekiils zur Geltung kommt. Die Wrkg. von Histonen u. Guanidinsalzen 
wird durch Ca-Ionen aufgehoben. Durch Nitrierung yerlieren die Histone ihre wesent- 
lichen biolog. Eigg. Durch Besetzung der freien Guanidingruppen gelangt man also 
zu Prodd., die sich anders vcrhalten ais das native Protein. (Ztschr. physiol. Chem. 205.
154—56. 19/2. 1932. Szeged, Univ., mod.-chcm. Inst.) O p p e n h e i m e r .

Felix Saunders, Julius E. Lackner und Sydney S. Schochet, Adsorptions- 
vcrsuche. I. Die. Adsorption physiologisch wirksamer Substanzen durch aktivierle Kohle. 
Strychnin, Brucin, Adrenalin, Histamin u. Tyramin werden in wss. Lsg. durch Schiitteln 
mit aktivierter Kohle (Carboraffin) yollkommen adsorbiert. Unyollkommen werden 
Ephedrin u. Acetylcholin aufgenommen. 1 ,‘i-Dianiinobutan ist physiolog. unwirksam. 
(Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 42. 169—77. 1931. Chicago, Uniy. of Chicago, 
Dcpp. of physiol. Chem. a. Pharmacol. a Physicol.) O PPENH EIM ER.

E 3. P flan zenp hyslo log ie . B ak terio log ie .
D. C. Neal, R. E. Wester und K. C. Gunn, Die Behandlung der Baumwoll- 

wurzelfdule mit Amnioniak. Die Beseitigung von Phymatotrichum omnivorum gelingt 
mit 6% NH3-Lsg. besser ais mit Formalin oder Hypochloriten. (Science 75. 139—40. 
29/1. 1932. Greenville, Texas, Bureau of Plant Ind.) O p p e n h e i m e r .
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A. Maige, Bemerkttngcn zum physikochemischen Mechanismus der Stiirkckondcn- 
sation. Vcrs., auf Grund spezieller Beobachtungen gewisse morpholog. Zellverandcrungen 
bei Pflanzen mit den chcmisclien Vorgangen der Stiirkebldg. in Einklang zu bringen. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 193. 602—03. 1931.) O p p e n h e i m e r .

T. N. Godnew und S. K. Korshenewski, Uber die gelben Begleitstoffe des Proto- 
chlorophylls. (Arbb. Gory-Goretzkischen Gelehrten Ges. [ukrain.: Pratzy Gory-Goretz- 
kaga Nawukowaga Tawarystwa] 7. 69— 74. 1930. —  C. 1931. I .  1299.) S c h o n f e l d .

T. N. Godnew und S. K. Korshenewski, Zur Dynamik der Chlorophyllbildung 
in wachsenden Blatlem von Tilia Cordata. Die Ckloropkyllbldg. beginnt in den noch 
nicht entfalteten Knospen: Die Chlorophyllmenge nimmt langsam zu nach Mafigabe 
der Entw. der Knospen, schnell bei ihrer Entfaltung. Die Bldg. der gelben Farbstoffe 
yollzielit sich bcinahe parallel mit derjenigen der grunen. Es ist moglich, daB die 
Phytolgruppen der grunen Farbstoffe u. ihre beiden gelben Begleiter miteinander 
vcrkniipft sind. (Arbb. Gory-Goretzkischen Gelehrten Ges. [ukrain.: Pratzy Gory- 
Goretzkaga Nawukowaga Tawarystwa] 7. 29—37. 1930.) S c h o n f e l d .

Fonzes-Diacon, Pliysilcalische und chemische Wirkung von Ullramólellstralilung auf 
sublimierten Schwefel. Wirkung des Schwefels auf Oidium. Inhalt bereits C. 1931. II. 
2425 referiert. (Compt. rend. Acad. Agriculture France 17. 301—06.1931. Paris.) S c i i n i .

Mary Wotherspoon Colley, Nephelomelrisch beslimmte Stimulationsphanomene im 
Bakieri-emmchstum. Vf. untersucht den EinfluB von Cadmiumnitrat, Kobaltnitrat, 
Mangansulfat, Kupfcrsulfat, Nickelnitrat u. Zinksulfat auf das Wachstum von Eschc- 
richia coli, Serratia marcescens, Azotobacter chroococcum u. Pseudomonas tumefaciens. 
Das Wachstum wurde bestimmt 1. dureh Messung der in S M IT H schen  Garungsrohrcn 
entwickelten Gasmenge, 2. durcli Ausmessung der Grófie der Kolonien, u. 3. dureh Best. 
der Triibung mit dem Nephelometer. — Escherichia coli zeigte bei Ggw. yon ZnS04 in 
Konzz. 0,001—0,004-n. anfanglieh Verbesserung des Wachstums gegeniiber den Kon- 
trollen, die aber nach 24 Stdn. yerschwand. Bei Konzz. 0,0001—0,000 25-n. tra t an- 
fiingliche Hemmung des Wachstums auf, danacli yerstarktes Wachstum. In Konzz. 
gróBer ais 0,005-n. war ZnS04 tox. Die Verss. mit den anderen Salzen an den anderen 
Mikroorganismen yerliefen prinzipiell analog. Hervorzuheben ist die bereits bei sehr 
kleinen Konzz. (0,0001—0,000 05-n.) erhebliche Toxizitat von Co(N03)2, CuS0.„ 
Ni(N03)2 u. Cd(N03)2. (Amer. Journ. Botany 18. 266—87. 1931. Columbia Univ., 
Barnard College, Department of Botany.) E n g e l .

Wilder D. Bancroft und G. Holmes Richter, Die Chemie der Desinfektion. 
Vff. beobachten die Wrkg. von Sublimat, Chloroform, Phenol etc. auf Hefe, B. Mega- 
therium, B. Aerogenes unter dem Ultramiskroskop. Narkotica yerursachen rcyersible, 
Gifte irreversible Koagulation der Biokolloide der Bakterien. Vff. lehnen es ab, dio 
Desinfektion ais chem. Vorgang zu erklaren. Das Gleiehgewicht: Bakterien +  Des- 
infektionsmittel tote Bakterien yersehiebt sich zwar nach rechts mit Konz.-Erhohung 
des Desinfektionsmittels. Zusatz von (dureh Hitze) getoteten Bakterien yermindert die 
Wrkg. des Desinfieiens, yersehiebt das Gleiehgewicht nach links. Diese Tatsaehe er
klaren Vff. durcli Adsorption yon Desinfektionsmittel an die toten Zellen, somit Ver- 
minderung der effektiven Konz. des Desinfieiens. Dies stimmt iiberein mit dem 3. Vers.: 
Vermehrung der lebenden Bakterien yermindert merklich die Wrkg. des Desinfieiens. — 
Dureh Liclit, d. h. eine Hg-Bogenlampe kann rcyersible Koagulation hervorgerufen 
werden, desgleichen durcli meclian. Schiitteln, Aqua dest., Hitze. — Der Mechanismus 
der Desinfektion besteht aus zwei Phasen, erstens Adsorption des Desinfieiens, zweitens 
Koagulation der Zellkolloide. (Journ. physical Chem. 35. 511—30. 1931. Cornell 
Univ.) ' E n g e l .

M. L. Isaacs, Eine Theorie der Desinfektion. Der Vorgang der Desinfektion wird 
ais eine Enzymzersiórung der physikal. oder chem. beeinfluBten Mikroorganismen auf- 
gefaBt. Vf. schlieBt das nicht nur aus gewissen Ahnlichkeiten im Verh. von Fermenten 
bzw. Bakterien gegeniiber den angewandten Sehadigungcn, sondern zeigt am Beispicl 
eines saurefesten Baktcriums, das der Hitzedesinfektion unterworfen wurde, daB bc- 
stimmte fermentative, fiir Wachstum u. Ernahrung des Keims wichtige Eigg. geschadigt 
werden. Auf dem Fermentgeh. des Testobjektes beruht es aueh, daB alte Kulturen 
resistenter sind ais jungę, wahrend bei Sporen umgekehrt die jtingeren Elementc wider- 
standsfahiger sind. Verschiedene beim Desinfektionsvers. beobachtete Vorgange, die 
unter der Annahme der EiweiBkoagulation schwer deutbar sind, kónnen dureh die 
EnzjTnhj-pothese befriedigend erklart werden. (Science 75. 46—48. 8/1.1932. New York, 
Columbia Uniy.) ScH N ITZER .
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B. Lloyd und A. Johnston, U ber die Bildung von Mclanin durch Bakterien. 
Dio Unterss. wurden mit einem aus Seewasser isolierten agarschwarzenden Baktcrium 
ausgefiihrt. Dio Bldg. des Farbstoffs wird durch Temp.-Erhóhung beschlcunigt. Sio 
betragt z. B. bei 12° 168 Stdn., bei 28° 72 Stdn., bei 42° 24 Stdn. Freier 0 2 ist unbedingt 
erforderlieh. Nur Tyrosin enthaltende Niihrboden wurden geschwarzt. Das ph- Optimum 
liegt etwa boi 7,8. — Die Melaninbldg. aus Tyrosin ist ein enzymat. Vorgang. Dio 
T y r o s i n a s o ist in Pflanzen- u. Tiergewcben yerbreitet, u. tritt oft mit L a e c a s o  
gemeinsam auf. Beide sind O x y d a s e n .  Tyrosinase lieB sieli durch Farbrkk. nach- 
weisen, wahrend Laecaserk. negativ war. — Vff. konnten 0,025 g Melanin ais amorphes 
Pulver erhaltcn. Es schm. tiber 320°. N war positiv. — Das Filtrat gab positive NH3-Rk. 
Es ist wahrsclieinlich, daB die NH3-Ggw. in den Tyrosinkulturen yon einer Deamidase 
lierriilirt. — Der untersuchte Baeillus groift Proteine an u. hat wohl oin Enzym von 
Enterokinasetypus. Es werden Casein u. Gelatine angegriffen, obgleich das erstere
4—5% Tyrosin enthalt, letztere gewohnlich tyrosinfrei ist; Es wird untersucht, wieweit 
Casein von dem Baeillus hydrolysiert wird, da das freiwerdende Tyrosin die Bldg. von 
Mclanin yerursaeht. (Journ. Roy. Techn. College 2. 346—53. 1930.) E n g e l .

S. Schmidt, Konstitution vmi Tozinen und Anlitozinen und ihr Bindungsmeclianis- 
mus. Vf. bespricht im einzclncn Toxin, Antitoxin u. die gegonscitigen Rkk., fiir dereń 
Deutung der Zeitfaktor, der Elektrolytgeh. u. dic [H‘] wcsentlich sind; ferner die Frago 
der Revorsibilitat. Die Rk. Toxin-Antitoxin ist kein rein chem. Vorgang, sondern steht 
kolloidalen Rkk. nahe. (Ann. Inst. Pasteur 45. 337—72. 1930. Kopenhagen, Serum- 
inst.) SCHNITZER.

Jules Freund, Toxin-Antitoxinreaktion ohne Neulralisierung. Baktericllc Gifto 
(Diplitherie, Telanus, Botulismus) konnen an Kollodiumteilchen adsorbiert werden, u. 
werden auch in diesem Zustande durch die entsprcchenden Anliloxine entgiftet. Wcnn 
man in umgekehrter Reihenfolge zuerst dio Antitoxine, dann die Toxine an Kollodium 
adsorbiert, so erhalt man das paradoxe Ergebnis, daB z. B. Tetanusantitoxin Diphtherie- 
gift unwirksam maeht, aber nicht Tetanusgift. Ebenso yerhalt es sich in Verss. mit 
Diphtherietoxin. Die Deutung dieser Vorgange fiihrt zur Auffassung der Giftneutrali- 
sierung ais spezifischer Adsorption. (Journ. exp. Med. 55. 181—90. 1/2. 1932. Phila- 
dclphia, P h i p p s  Inst.) SCHNITZER.

A. Hansen, Adsorption des Diplitlierieanlitoxins durch Aluminiumliydrat. Aus anti- 
tox. Immunserum laCt sich der wirksame Bestandteil nicht durch Al(OH)s spezif. 
adsorbieren, sondern lediglich gelingt aus verd. Serum eine Adsorption der EiweiB- 
kórper u. damit auch der Antikórper. Eine reine Adsorption des wirksamen Antcils 
gelang auch nicht bei Variierung der [H‘]. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 570—72. 1931. 
Kopenhagen, Seruminst.) SCHNITZER.

S. Schmidt, Einflufl einiger aliphalischer Aminę und Amidę auf Diphtherietoxin. 
Von den gepriiften Aminen, die bei pn =  7,5 einen Monat im Brutsehrank auf Diph- 
theriegift einwirkten, hatto nur das Hexamethylenlelramin eine geringe abschwachende 
Wrkg. Ilydroxylamin, Gholin, Neurin, Putrescin u. Gadaverin sind unwirksam. Von 
Aminosauren zeigte Valin u. Glutaminsaure eine schwache Wrkg., von Amiden sah man 
durch Harnstoff eine Spur Giftabschwiichung. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 536—37.
1931. Kopenhagen, Seruminst.) SCHNITZER.

! S. Schmidt, Einflufl einiger Benzolderimle auf Diphtherietoxin. Eine groBe Reiho 
von Benzolabkómmlingen haben eine stark giftzerstdrende Wrkg. gegeniiber dem 
Diphtherietoxin, besonders Phenol, Resorcin, die Kresole; m- u. p-Kresol sind starker 
wirksam ais o-Kresol. Bei den Aminobenzoesduren ist die p-Verb. schwacher wirksam 
ais die anderen. Sehr wirksam sind Vanillin, Eugenol, Anisaldehyd, Zimialdehyd u. eine 
Reihe anderer Verbb., die z. B. wie Benzaldehyd, Benzoesdure, Acelophenon, Dimdhyl- 
aminobenzaldehyd, die Wrkg. der Toxinc um einen gewissen Teil abschwachen (10 bis 
75%). Unwirksam waren Campher, Nieotin, Salicin. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 
537—39. 1931. Kopenhagen, Seruminst.) S c h n i t z e r .

Leslie Frank Hewitt, Oxydałio7isreduktionspotentiale ton Pneumokokkenkulturm.
II. Wirkung der Kaialase. (I. vgl. C. 1931. II. 2173.) Wird ein Katalasepraparat zu 
einer Pneumokokkenkultur hinzugesetzt, so wird die Elektrodenpotentialkurye der 
Pneumokokken den bei Ka,talase bildenden Bakterien erhaltenen Kurven ahnlich. 
Durch Zusatz yon Katalase zu durchlufteten Kulturcn wird das Potential gesenkt u. 
das Wachstum gesteigert. Die von den Bakterien gebildeten Perosyde yerhalten sich 
chem. wie H ^ .  (Biochemical Journ. 25. 169—76. 1931. Sutton, Surrey, Belmont
Lab.) C h a r g a f f ,
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Teizo Takahashi und Toshinobu Asai, Uber die Glucuroiisćiurcgdmiig. (Vgl. 
.auch C. 1931. II. 74.) Das Bacterium industrium var. Hoshigaki nov. sp. bildet aus 
Glucose nebcn Oxygluconsaure auch l-Glucuronsaure. Das 11. Ca-Salz der Glucuron- 
saure wurde isoliert durch Fiillung des eingędunsteten Filtrates vom oxygluconsauren 
u. gluconsauren Ca mit Methylalkohol. Zur Rcinigung wurde es so langc mit Methyl- 
alkohol umgefallt, bis es in 50%ig. A. klar 1. war. Die Glucuronsaurc wurde identifiziert 
durch typischc Rkk., ihre Drchung (a»23 =  —18,5°), dic Drehung ihres Ca-Salzes 
(an23 =  —24,0°), Analyse des Salzes u. Darst. von Deriw. Die bcschriebene bakterielle 
Bldg. der Gucuronsauro findet auch statt mit Gluconsiiure ais Substrat. (Proceed. 
Imp. Acad., Tokyo 7. 5—8 . 1931.) K o b e l .

David Ellis, Sulphur bactcria; a monograph. New York: Longmans 1932. (270 S.) 8°.
S 7.50,

E 4. T ierchem ie.
Gabriel Bertrand, Darf man das Gold zu den Elementen der lebenden Materie 

rechnenl Der Nachweis, daB Au im pflanzlichen oder tier. Organismus regelmaflig 
yorkommt, ist noch nieht geliefert. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 409—13. 1/2. 
1932.) , O p p e n h e i m e r .

Zuishun Ida, Uber die Bezichungen zwischen Temperatur und oplischem Ver- 
halten der dojrjielbrechcnden Felte im Organismus. Der „Klarungspunkt" (=  Temp., 
bei der die Anisotropic yerlorcn gcht u. beim Abkiihlen wieder auftritt) des anisotropen 
Fettes bei Mensehen u. versehicdenen Tierarten ist je nach Lokalisation ein vcr- 
schiedener. (Beitr. pathol. Anat. allg. Pathol. 88. 443—50. 15/2. 1932. Niigata (Jap.), 
Mcd. Fak. pathol. Inst.) " O p p e n h e i m e r .

Tomiji Furukubo, Uber den Gehall der Geicebe an Fettsauren und unverseifbaren 
Substanzen unter verschiedenen Bcdingungen. Im Hunger Abnahmc der Fettsauren 
u. unverseifbaren Substanz (unv. S.) im Muskel. Yitarnin .d-Injektion fiilirt un- 
abliiingig vom Kórpergcwieht zu Vermehrung der Fettsauren im Muskel. Adrenalin 
steigert Fettsauren u. unv. S. Ahnliche Wrkg. lmt Insulin in kleinen Dosen, wiihrcnd 
groCe Dosen den Fettsauregeh. herabsetzen. Schilddriisenfutterung vermindert die 
Fettsauren, aber nieht die unv. S. (Kaninchcnverss.). (Journ. Bioehemistry 13. 
185—209. 1931. Tokio, Univ. med.-chem. Inst.) O PPEN H EIM ER.

Earl L. Burky und Alan C. Woods, Linsenprotein; Isolierung eines dritten (Gamma) 
KrystaUins. (Vgl. C. 1928. II. 1784.) Ais Verunreinigung des friiher bcschriebencn 
[i-Kórpers wurde durch Fiillung im isoelektr. Punkt desselbcn mit CH3COOH (ph =  6,0) 
im Filtrat eine neue (y) Fraktion aufgcfunden, welche keine antigenen Eigg. im Tier- 
korper besitzt, aber durch die Pracipitinrk. im Reagensglase nachzuweisen ist. Die 
Fraktion ist opt. akt. Wahrend die beiden ersten aus der Linse des Auges isolierten 
Fraktionen a u. f) dem Pseudoglobulin zugehóren, ist die neue Fraktion ein Albumin. 
(Arch. Ophthalmology 57. 464—66. 1928. Baltimore, J. H o p k i n s  Hospital.
S e p .)  S c h n i t z e r .

John Arnold Lovern und Richard Alan Morton, Pigmentierung der Leber des 
Seeteufels (oder Anglers). In der Leber von Lophius piseatorius wird ein rótliches, fett- 
lóslichcs, bisher in Fischlebern nichtgefundenes Pigment festgestellt, das SbCl3 gegen- 
iiber ais Chromogen wirkt. Jedoch kann diese Rk. durch kleinc Mcngen vorhandenen 
Yitamin A bewirkt sein. Es liegt der Gedanke nahe, daC das Pigment zum Carotintyp 
gehort. (Biochemical Journ. 25. 1336—40. 1931. Liverpool, Univ.) O p p e n h e i m e r .

Claude Rimington, Beziehung zwischen Cystingeha.lt und. Gesamlschwefel in Woll- 
haaren mul Grannenlwaren. (Vgl. C. 1929. II. 367.) Es wurde durch fruhere Unterss. 
gezeigt, dafl in Wolle u. menschlichcn Haaren der gesamte Scliwefel prakt. in Form 
von Ćystin vorliegt. Marksubstanz ist in den meisten tier. Haaren, nieht jedoch in 
den eigentlichen Wollhaaren enthalten. Es fragte sieli, ob diese Marksubstanz von Ein- 
fluB auf die Beziehung zwischen Cystingeh. u. Gesamt-S war. Es wurde deslialb echtes 
Wollhaar, Lanugo u. Grannenhaar in dieser Richtung untersucht. Die Gesamt-S-Best. 
erfolgte nach der von R im ington modifizierten ilethode von B ened ic t-D en is 
(C. 1930. I. 3121). Cystin wurde colorimetr. nach F o lin -M arenzi ermittelt (vgl. 
R im ington , C. 1931. II. 1724), welche Mcthode der von S u ll iv a n  (Publ. Health 
Reports 41 [1926]. 1030) angegebenen vorzuzichen ist. Nur beim Kamelhaar ergab 
sieh im Wollhaar ein deutlicher Unterschied zwischen Cystingeh. u. Gesamt-S. Bei 
wallis. Gebirgswolle lagen die Unterschiede innerhalb der Vers.-Fehler. Kamelhaar 
scheint neben Cystin noch andere S-haltige Verbb. zu enthalten. Vielleicht enthiilt
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das in ihm vorhandcne rotliclibraunc Pigment Scliwefel. (Biochcmical Journ. 25. 
71—73. 1931. Biochcmioal Department, Wool Industries Research Association, Torridon, 
Headiiigley, Leeds.) ScHOBERL.

John Barritt und Claude Rimington, Bezicliungen zwischen Gesarnlschwefeł- und 
Oyslingehall einiger Proben ton Kaninchenwolle. Innerhalb klcine Schwankungen geliort 
der gesamte S-Geli. der Kaninehenhaaro dcm Cystin an. (Vgl. auch B a r r i t t , K i n g  u. 
P i c k a r d , C. 1931. I. 3021.) (Biochcmical Journ. 25. 1072—74. 1931. Torridon, 
Ileadingloy, Leeds Wool Industr. rcs. ass., Chem. Labor.) O p p e n h e i m e r .

John Barritt und Albert Theodore King, Bemerkung iiber die scliwejelfreie 
Zusammenselzung der Marksubstanz dunkler Wolle. (Vgl. vorst. Ref.) Der S-Geh. 
der Marksubstanz ist, wenn nicht gleich Nuli, jedenfalls auBcrordcntlich klein im 
Vergleich zu den ubrigen Haarteilen. (Biochemical Journ. 25. 1075—76. 1931.) O P P .

Johan Godfried Berker und Albert Theodore King, Schu-efeherteilwig in den 
Slruklurkomponenle der Wolle und der Slachel des Slachelschiceins. (Vgl. vorst. Rof.) 
Mit histochem. Rk. wird festgestellt, daB bei der Wollfaser die Scliuppen Cystin, aber 
kcin Tyrosin (vielleicht auch kein Histidin) enthalten, daB in der Rinde alle 3 Amino- 
sauren nachweisbar sind u. die Marksubstanzen cystinfrei, aber tyrosinhaltig sind u. 
auBerdem Stoffe enthalten, die sich durch P a u l y s  Rcagens zu erkennen geben u. in 
den anderen Haarteilen felilen. Der Staehelschweinstachel verhalt sich ebenso, nur 
dic Histidinrk. der Rinde fiillt schwachcr aus. Der sogenannte „KeratinisierungsprozcB“ 
kann einer Cystinisicrung gleich gesetzt werden. (Biochcmical Journ. 25. 1077—80.
1931.) __________O p p e n h e i m e r .

Gerhard Venzmer, Giftige Ticre und ticrische Giftc. Stuttgart: Franckh 1932. (79 S.) 8°.
=  Kosmos-Bandchen. Lw. M. 1.80.

E 5. T ie r p l i y s i o l o g i e .
W. W. Sakussow jr., Uber die kombinierle Wirkung des Adrenalina und des 

Cocains auf den Darni. (Arcli. exp. Pathol. Pharmacol. 160. 393—96. 1931. Leningrad, 
Milit.-med. Akad. pharmakol. Labor.) O p p e n h e i m e r .

G. Heteny, Beilrage zur Physiologie und Puthologic der sogcnannten Niercnschwello 
(Zuckerscliiuelle) des Mensclien. Parathornion, Adrenalin, Pituitrin erhohen sicher, 
Insulin wahrscheinlicli die Zuckerschwelle, Schilddriisenezlrakl erniedrigt sic. (Ztschr. 
ges. exp. Medizin 80. 523—30. 1932. Budapcst, III. med. Klin.) O p p e n h e i m e r .

A. S. Minot, Der Meclianismus der durch Guanidin und Tetrachlorkohlensloff be- 
dingten Hypoglykumie und dereń Beseitigung durch Calciummedikalion. Bei der Guanidin- 
u. CCl4-Vergiftung tritt eine Erhóhung des Milehsauregch. im Blut auf u. hierbei eine 
vermehrte Milchsaureausseheidung mit dem Urin. Gleichzeitig wird die Glykogen- 
abgabe der Leber gestort, so daB in toto die Kohlehydratreserven des Organismus 
gefahrdct werden. Ca-Zufuhr beschlcunigt — vermutlich iiber die verstarkte Adrenalin- 
sekretion — die Glykogenolyse u. hemmt — auf welchem Wege ist noch nicht klar- 
gestellt — die Milchsaurcausscheidung. Dic Wrkg. des CCl.j geht moglicherweise iiber 
eine Hyperguanidinamie, die bei CCl4-Vergiftung in Erschcinung tritt. (Journ. Pharma
col. exp. Therapeutics 43. 295—313. 1931. Vanderbilt Univ., School of Mcd. Dep. of 
Pharmacol.) O PPEN H EIM ER.

M. Yamaguchi t> Vergleichcnde Sludien iiber das Vorkornmc.n von Felten in der
Płacenia des Mensclien und der Nager. Bei der Schwangerschaftshypercholesterinamio 
kommt es zu einer hochgradigen Cholesterinrctcntion in der Placcnta u. dort zu einer 
Umwandlung in Cliolcsterinester, die eine foetale Hypercholesterinamic verhindern. 
(Arch. Gynakol. 148. 475—93. 18/2. 1932.) ‘ O p p e n h e i m e r .

Ferenc Faludi, Uber die Kolie des Fibrinogens bei der Blutgerinnung. Die Refraktion 
des Serums zeigt in Ggw. der Placenta eine nachtragliche Steigerung. Bei Vor- 
handensein von Formelementen bei der Gerinnung ist die sich ausschcidende Serum- 
eiweiBmenge geringer ais die aus dcm Paraffinplasma gewonnene. Dic Ursache dieser 
Erschcinung scheint bei dem sich mit dem Fibrinogen ausscheidendcn, aber spater 
in das Serum wieder zurucklósenden Fibrinoglobulin zu liegen. (Magyar Orvosi 
Archivum 33. 76—82. 1932. Budapcst, Univ.) S a i l e r .

J. Howard Mueller, Verhiitung der Blutgerinnung durch Cystein. 0,05 g Cystein 
Yerhindert die Gerinnung von 2 ccm Blut. (Science 75. 140. 29/1. 1932. Boston, Harvard 
Univ. Med. School. Dep. of Bact.) O p p e n h e i m e r .
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Roman Mogilnicki, Ionenwirhung auf die Bauer der Hdmolyse durcli UrełKan 
oder Saponin. Hamolyseverss. an llindcrbhitkorperohen gegeniiber einer 20°/oig. 
Urethanlsg. oder einer 0,65%ig. Saponinlsg. mit abgestuften Konzz. der versehiedenen 
Salzlsgg. ph =  5,2—5,4. In den Salzlsgg. wurden gleiche Mengen Kationen u. Anionen 
kombiniert. Bei allen ICombinationen der Kationen wurde die Urcthanhiimolysc ge- 
hemmt, wahrend dio Saponinhamolyse gesteigert wird, aber nur wenn Na- oder 
K-Salzc mit Ca-Salzen kombiniert werden. Mg wirkt in dieser Hinsieht schwacher. 
(Compt. rend. Soe. Biol. 108. 597—98. 1931. Posen, Physiolog. Inst.) S c h n i t z e r .

Aladar Beznak, Der Zustand des Ca im Blutserum von normalen und parathyreo- 
priven Hunden. (Vgl. C. 1932.1 .1546.) Es wurde gefunden, daB die Konz. des Gesamt- 
Ca, sowio die Menge des durch Knochenpulyer adsorbierbaren Ca in den Seren von 
parathyreopriven Hunden abnimmt. Es seheint ein Zusammenhang zwischen GroBe 
der Abnahme des adsorbierbaren Ca u. Starkę der tetan. Symptome zu bestehen. 
(Magyar Orvosi Archivum 33. 21—29.1932. Debrccen, Ungarn, Physiolog. Inst.) S ail.

Elisabeth Fischer und F. Yerzar, Uber die 1 Yirkung von Aminosduren, andmischem 
Serum und Lebereztrakt auf role BliUkorperchenzaJil, verglichen mit der Wirkung von 
Bilirubin. (Vgl. C. 1928. II. 457.) Tryplophan, Histidin, sowie dereń Gemisch (Handels- 
name „ Haemostra“), Glutaminsaure, Pyrrolidincarbonsaure, Ozyprolin, Serum von 
anam. Tieren („Haemostix‘l) waren ohne EinfluB auf die Erythrocytenzahl bei n. oder 
anam. Batten; wahrend Bilirubin an diesen Tieren dio friiher bcschriebene Wrkg. ent- 
faltete. Lebereztrakt nach G a NSSLEN besitzt hamatopoiet. Wrkg., ist aber auch auf 
die Anilinie nach Milzexstirpation ohno EinfluB. (Ztschr. ges. exp. Medizin 80. 385—94. 
1932. Basel, Univ. physiol. Inst.) O PPEN H EIM ER.

John A. Murphy und Herbert M. Cobe, Histamin ais aklive Substanz mensch- 
licher Hautschuppen. Bei der Hydrolyse von Hautsehuppen u. -sekret entstehen 
Aminosiiurcn, unter denen Gyslin, Histamin u. Histidin vorwiegen. Allerg. Pcrsonen 
reagieren bei intracutaner Injektion von Histamin genau wic nach intraeutaner In- 
jcktion von Schuppenextrakt. (Journ. Allergie 3. 161—65. Jan. 1932. Philadelphia, 
Gcrmantown Hosp.) O p p e n h e i m e r .

H. Vincent, Neue Untersuchungen iiber Kryptótozine. Das Phanomen der Uber- 
saUigung mit Salicyl-Ion. (Vgl. C. 1931. II. 461; vgl. auch C. 1932. I. 2338.) DieNcu- 
tralisierung von Telanustoxin durch salieylsaures Na, die bei 38° in ungefahr 5 Tagen 
komplett ist, ist auBerst stabil. Nur mit HC1 kann bei pn =  4,7 ein Teil des Giftes 
wieder freigemacht werden. Auch nach langerer Dialyse durch Kollodiummembran, 
woboi fast 75% salieylsaures Na wcgdiffundiercn, wird die Giftneutralisierung nicht 
aufgehoben. Man kann aucli zu einem neutralisierten Gemisch unter Wegriahme der 
ungiftigen Lsg. neues Tetanusgift hinzufugon, die immer noch neutralisiert werden, 
bis die Konz. des salieylsauren Na 16—24 mg pro ccm betragt. In der urspriinglichen 
Form mit 40—50 mg salicylsaurom Na ist das Gift iibersattigt. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 193. 620—23. 19/10. 1931.) S c h n i t z e r .

Felix Hanrowitz und Friedrich Breinl, Quantitative Untersuchung der Verteilung 
eines arsenhaltigen Antigens im Organistnus. Vff. untersuchten den Yerbleib eines 
Antigens im Organismus immunisierter Tiere, indem sie zur Immunisierung ein chemo- 
spezif. Antigen aus diazotiertem Atoxyl +  Serum nach L a n d s t e i n e r  u . L a m p l  
anwandten u. die Yerteilung des Antigens dureh As-Best. ermittelten. As-Best. nach 
B lL L E T E R  u . M A EHLING u . F l i n n . Colorimetr. Messung im Stufenphotometer. Bei 
weniger ais 15 y As-Best. nach F e l l e n b e r g . Die Hauptmenge des Antigens wird 
in Leber u. markhaltigen Knochen wiedergefunden u. zwar 6 Stdn. nach der Injektion. 
Hohcr As-Geh. fand sich in der Niere, wo kurz nach der Injektion bereits die Aus- 
scheidung beginnt. 1/3 des injizierten As wird nach 24 Stdn., ein weiteres Drittel im 
Laufe von 8 Tagen ausgeschicdcn. Es ist nicht sicher, ob das nach 10 Tagen in den 
Organen gefundene As noch an das Antigen gebunden ist. (Ztschr. physiol. Chem. 
205. 259—270. 4/3. 1932. Prag, Deutsche Univ.) S c h n i t z e r .

J. R. Marrack und F. Campbell Smith, Untersuchung der spezifischen Bindung 
bei Immunitiilsreaktionen. Um wirklich quantitativ genau den Verlauf von Immunrkk. 
kennenzulcrnen, haben Vff. den primaren Reaktionsvorgang, die Antigen-Antikórper- 
bindung naher untersucht. Sie benutzen dazu eine nicht naher beschriebene Anordnung, 
u. zwar einen kleinen Diatysierapparat, in dem die Antigenkonz. photometr. festgestcllt 
werden kann. Ais Modeli vcrwenden sio die Prdzipitinrk. eines chemospezif. Antigens 
u. zwar diazotiertes u. mit Pferdeserumpseudoglobulin gekuppeltes Atozyl ais Antigen 
u. diazotiertes u. mit Tyrosin gekuppeltes Atoxyl ais Hapten. Ais Antikorper dient
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das mit dom Anligcn erzeugto Kaninchenantiserum. Bei einer Konz. des Haptons 
mol./25000 wird bei der Prazipitinrk. das Hapten durch das Globulin des Immun- 
serums im Yorhaltnis 2: 1 gebunden, wahrend bei Verwendung von n. Globulin das 
Yerh&ltnis gebundenes: festem Hapten 1: 6 ist. Ulispezif. Adsorption liegt nicht ais 
Fehlerąuelle vor, violmehr muB eine spezif. Bindung zwischen Hapten u. Antikórper 
angonommen werden. (Naturę 128 . 1077. 1931. London, Halo clin. Lab.) ScHNITZ.

A. Tschermak-Seysenegg, Uber Kryslallanalogien zu den Begriffen der Immunildt, 
Infeklion und Erregungsleitung. Die Erfahrungcn mit stabilen fl. Schmelzen, z. B. 
Natriumacelal-Trihydrat, oder heifigesiitt. Lsgg. gegeniiber der Bcimpfung mit Kry- 
stallen u. iibcrliaupt der ganze Prozcfl des Wiederauskrystallisierens werden nicht nur 
formal mit den Begriffen u. Tatsaclicn der Bakteriologie verglichen u. die Krystall- 
sterilitat bzw. Immunitat gegen Auskrystallisieren zu den biologischen Prozessen in 
Parallele gesetzt. Der Spezifitatsbegriff wird durch die Form- oder Strukturspezifitiit 
des Impfkrystalls ersetzt. In  einem 2. Abschnitt werden die elektr. Vorgiinge bei der 
Ausbreitung des Erstarrungsvorganges mit der Erregungsleitung im Nerven verglichen 
unter Beriicksichtigung dor Tatsache, daB es sich im 1. Fali um Produklion elektr. 
Energie, im 2. um einen Entladungsvorgang handelt. (Med. Klinik 28 . 287—89. 26/2.
1932. Prag.) S c h n i t z e r .

Knud C. Berthelsen und Philip P. Murdick, Verleilung der EleklroUjle im 
Serum wahrend der Immunisierung. Wiihrend der Immunisierung von Pfcrden mit 
Diplitherietoxin wurde laufend der Gch. des Serum an Ga (Gesaint-Ca, diffusibles und 
niehtdiffusibles Ca), P  (diffusibcl und nichtdiffusibel), sowie die Gesamibasen (nach 
F i s k e , V a n  S l y k e , H i l l e r  u .  B e r t h e l s e n ) und Cldoride nach W i l s o n  u .  B a l l  
bestimmt. Zur Trennung der diffusiblen und niclitdiffusiblen Anteile wurde Ultra- 
filtration angewandt. Diffusibles Ca (bestimmt nach CLARK u. C o l l i p ), ebenso 
Gesamt-Ca u. Gesamtbasen nehmen ab nach groBen Toxininjektionen u. stehen vielleicht 
zu dem Rcizvorgang bei der Immunisierung in Beziehung. Der P-Geh. zeigt wiihrend 
der Immunisierung groBe Schwankungen u. eine Abnahmc mit steigendcm Immuntiter 
ist nur angedeutet. (Journ. Immunology 21 . 69—84. 1931. Albany, State Dept. of 
health.) ' SCHNITZER.

A. T. Glenny und Mollie Barr, Die Fallung von Diphtherietoxoid durch Alaun. 
(Journ. Pathol. Bactoriol. 3 4 .131—38. 1931. Beckcnham, Wellcome res. lab.) ScHNITZ.

W. P. Lemesch, Ersalz des Filamins A der cnlralimien Milch durch das Vitamin 
von Lebertran im Fuller heranwachsender Ferkel. Eine Aufzucht von Ferkeln in milch- 
armen Wirtschaften ist bei Fiitterung mit Leinsamenkuchen ais EiweiBzclle mog- 
lich. Optimale Lcbertrangabe 8— 9 ccm pro Kopf. (Ann. Weissruss. Staatl. Akad. 
Landwirtsch. Gory-Gorki [ukrain: Sapiski Belaruskai Dsjarshaunai Akad. Sselskae 
Gaspadarki] 11. 49—61. 1930.) ScH O N FELI).

Otto Fiirtli und Harald Minibeck, Uber das Mengenverhallnis von Gallensaurcn 
und Fetten im Darminhalle und dessen Beziehung zur Fettresorption. (Vgl. F u r th  u. 
S c h o l l , C. 19 3 0 . II. 1095.) (Biochem. Ztschr. 2 3 7 . 139—58. 1931. Wien, Univ., 
Inst. fiir medizin. Chemio.) K O B EL.

Dora Potick, Die Leber und die Ausscheidung von Bilirubin oder von Farbstoffen 
der Phlhaleingruppe nach dereń Injektion in die Blulbalm. Bilirubin, Telrabromphihalein 
u. Tetrachlorlelrajodfluorescein (Rose de bengale) werden fast ausschliefllich durch die 
Leber ausgeschieden, nur Phenoltelrachlorplithalein yerlaBt den Organismus auch auf 
anderen Wegen. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 9 . 324—26. 5/2. 1932. Buenos Aires, Med. 
Fak., physiol. Inst.) „ O p p e n h e i m e r .

A. Leulier, B. Pominę und R. Delaye, Uber die Verteilung des Kaliums im 
gesunden und pathologisclien Muskel. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 202—04.
1931.) O p p e n h e i m e r .

L. Tixier, Der Relativildlsbegriff in Anwendung auf biologische Probleme. Urobilin. 
(Vgl. C. 19 2 9 . II. 198.) Das Yerlialtnis von Urobilin (Best. nach T i x i e p ., C. 19 3 0 . I. 
1190) zur Phosphorsaure im Urin gestattet SehluBfolgerungen fiir die Leberfunktion. 
(Buli. Sciences pharmacol. 38 . 165—68. 1931.) O p p e n h e i m e r .

Wilder D. Bancroft und G. Holmes Richter, Uniersuchungen uber Chronaxie. 
Es wurde der EinfluB verschiedener Reagenzien auf dio Chronaxie eines Nervenmuskcl- 
praparates vom Frosch untersucht. Die Reizung geschah durch eine Kondensator- 
entladung. Die Vers.-Anordnung wurde so getroffen, daB die variable Kapazitat des 
Kondensators der Chronaxie direkt proportional war. Wurde das Prśiparat mit wss. 
Lsgg. von HgCl2, PbCl2 oder Athylalkohol umspiilt, so zeigte die Chronaxie einen
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oliarakterist. Verlauf: sie nahm jedcsmal erst ab u. dann zu. Der Endzustand war nieht 
ident. mit dem Anfangszustand, donn derselbe Verlauf erschien noch einmal riickwarts, 
wenn das Priiparat mit W. ausgewasclien wurde. Der Befund wird so gedeutct, daB die 
Reagcnzien durch Koagulation der Nervenkolloide die Reizbarkeit des Nerven herab- 
sotzen. — Um zu untersuchen, ob bei den kolloidalen Veranderungen melir die Lipoide 
oder die Proteino ausschlaggebend sind, wurde der EinfluB des ph auf die Chronaxio 
untersucht. Traf das Ictztere zu, so sollte die Chronaxie zufolge der Kolloidthcorie im 
isoelektr. Punkte der Nervenproteine ein Maximum zeigen. Es zeigte sich tatsachlich 
ein Maximum bei etwa ph =  4,8. — Es wurde noch untersucht, ob peptisierende 
Reagcnzien die Erholungszeit eines narkotisiertcn Nervcn herabzusetzen vermógen. 
Es zeigte sich aber, daB ein mit Alkohol behandeltes Ner renmuskelpraparat sich in 
einer Lsg. von Jodid, Bromid oder Rhodanid nieht schneller erholto ais in reinem W. 
Ais Grund hierfiir wurde vermutet, daB die Myelinschcidc fiir diese Ionen nieht durch- 
liissig soi. (Journ. physical Chem. 36. 215—28. Jan. 1932. Cornell Univ.) G. V. S c h u l z .

A. D. Ritełlie, Theorien der Muskelkonlraklion. Vf. entwickclt dio Vorstellung, 
daB der Muskel im Ruhestadium elektr. geladen ist, u. daB dio Kontraktion durch den 
Zusammenbruch dieses Potentials liervorgerufen wird. Diese Auffassung erlaubt es, 
folgende Tatsachen zu vorstehen: 1. Dor Energie liefernde Vorgang der Milehsiiurebldg. 
fallt in dio Erliolungsphasc, 2. ein mit Jodessigsaure yergifteter Muskel kann sich auch 
nach Erschópfung des Phosphagenvorrates zwar auf einen Reiz hin kontrahieren, kann 
aber nieht mehr erschlaffen, 3. in der Ruhe findet im Muskel auch ein Stoffweehsel statt, 
der nach Ansicht des Vfs. zur Aufrechterlialtung des Potentials dient. (Naturę 129. 
165. 30/1. 1932. Manchester, Viktoria Univ.) G. V. S c h u l z .

Chauncey D. Leake, Chemotherapie der Amóbenrulir. Nach kurzer Schilderung 
der therapeut. Eigg. der bisher bokannten Heilmittel fiir Amobenruhr bospricht Vf. 
eino Reiho von Arsenikalien, die expcrimentell u. klin. gepriift wurden. Die Labora- 
toriumsprufung erstrecktc sich auf Toxizitatsbest., Wii‘kung in vitro auf Ruhramóben, 
Tierverss. an der Balantidiuminfcktion des Mećrschweinchens u. bei der naturlichen 
Amóbeninfektion des Affen. Von den untersuchten Arsinsauren bowiihrte sich am 
besten dio 4-Carbamino‘phenylarsinsaure (AsO3HNa-C0H4-NHCONH2), ais „Car- 
barsonc“ bezeichnet. Die direktc Wrkg. in vitro ist nur miiBig, auch am Affen iiberwiegt 
dio symptomatische Wrkg., doch sind die Verss. am kranken Menschen befriedigend 
ausgcfallen. (Journ. Amer. med. Assoc. 98. 195—98. 16/1. 1932. San Eran-

H. Kroó und N. v. Jancsó, Die Bedeuiung des Rcticuloendothcls fur die Immunilat 
und Chemotherapie. (Der chemolherapeutische Abheilmgscorgang.) Das method. Prinzip 
der Arbeit ist die Zerstórung des Rcticuloendothels (R-E) durch Injcktion von elektro- 
kolloidalem Cu. Der Zerstórungsgrad wird durch den Vcrlust der Speicherung kolloi
dalen Goldes histolog. nachgewiesen. Mause mit zerstortem R-E u. Entmilzung bilden 
kcino Antikorper mehr (Agglutinine, Hamolysine, akt. Immunitat gegen Pneumo- 
kokken). Dagegen ist das R-E fiir den chemotherapeut. HeiIungsvorgang nieht un- 
bedingt erfordcrlich. Atoxyl, Arsenoplienylglycin, Brechweinstein u. Antimosan wirken 
auch bei Zerstórung des R-E auf Trypanosomen. Arsacetin, Neosalrarsan, m-Amino- 
p-oxyphenylarsinoxyd, Stibenyl u. Stibosan wirken unter den Vers.-Bedingungen sogar 
besser (Aktivierung durch Cu). Altsalvarsan, Sulfoxylsalvarsan, Bayer 205 u. das 
Goldpriiparat Soeganal wirken bei Schadigmig des R-E etwas schlechter. Besondere 
Vers.-Anordnungen ergaben, daB bei dieser Methode die beiden Komponenten der 
chemotherapeut. Heilung getrennt werden. UnbeeinfluBt von der Zerstórung des 
R-E ist die direkte parasitozide Wrkg., gesehiidigt werden die begleitenden Immunitats- 
vorgiinge. (Ztschr. Hyg., Infekt.-Krankh. 112. 544—58. 1931. Berlin, Institut

John A. Kolmer und Malcolm J. Harkins, Stannoxyl bei der Chemotherapie 
experirmnleller Staphylokokkeninfektionen. Stannoxyl ist eine Mischung von metali. 
Sn u. Sn02. Das Praparat wird yon Ratten u. Kaninchen bei Fiittcrung u. Injektion 
óliger Suspension gut yertragen. Es hat keine bakterizide Wrkg. im Reagenzglas auf 
Staphylokokken u. war auch in Tieryerss. bei experimentellen Haut- oder Organ- 
abszessen vóllig unwirksam. (Journ. Chemothorapy 8, 6—9. 1931. Philadclphia, 
Res. Inst. of eut. med.) ScH N ITZ EE .

Pol. N. Coryllos und George L. Birnbaum, Unlersuchungen uber die Oasresorption 
in den Lungen bei Bronchialverschlufi. II. Das Verhalten und die Resorptionsgeschwindig- 
keit von Sauerstoff, Kohlensaure, Stickstoff, Wasserstoff, Helium, Athylcn, Stickoxydul,

cisco.) SCHNITZER.

R .  K o c h .) SCHNITZEE.
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Atliylchlorid und Ather in den Lungen. Dic Gase, einsclilieBlich der Aniisthctica, werden 
in der Lunge —• der BronchialyerschluB ist ais method. HilfsmaBnahme anzusehen — 
proportional ihren Lósliclikeitskoeff., ihrem Diffusionsyermogen u. entsprechend den 
chem. Affinitaten zu dem im Blut gel. Substanzen (Hamoglobin fiir den Fali Sauerstoff, 
Alkali fiir den Fali C02 etc.) resorbiert. Die gleichen physikal.-chem. Gesetze beherrschen 
aueh dio Eesorption von der Pleuraseite aus. (Amer. Journ. med. Sciences 183. 326—47. 
Marz 1932. New York, Cornell Univ. Med. Coli. Dep. of Surg. Res.) O p p e n h e i m e r .

Piero Testoni, Das Thallium. II. Tlialliumacetat und Hiimatoporphyrin. (I. vgl. 
C. 1930. II. 757.) Tlialliumacetat, das Kaninchen u. Hunden entweder in einmaliger 
groBer Dosis oder chroń, in kleiner Dosis zugefiihrt wird, rief niemals eine Hiimato- 
porphyrinurie hervor. (Arch. Int. Pharmacodynamie Thórapie 40. 45—53. 1931. 
Rom, Univ.) SCHNITZER.

Jeanne Levy, Fernand Kayser und Jean Sfiras, Chemische und pharmako- 
dynamisclie Untersuchung einiger neuer Quecksilberverbmdungen. Toxizitiitsbest. u. 
Priifung des Einflusscs auf die Diurese, die einen prinzipiellen Unterschied bei den 
einzelnen Kórpern nicht erkennen licB. Die im folgenden genannten Kórper sind 
Nierengifte, wenn aueh die Intensitat der Giftigkeit wechselt. Untersucht wurden: 
Isobutylallylbarbiturat von Hg-Allyl u. von Hg-3-phenyl-2-propanol, Alhylbutylbarbitural 
von Hg-2-lieptanol, Chlorid des Hg-3-phenyl-2-propanol, Glykokollat von Hg-2-heptanol, 
Lacton des Propan-Hg-malonats u. ein Hg-Deriv. des Isobutylallylmalonylharnstoffs, 
dessen Struktur noch nieht geklart ist. (Buli. Sciences pharmacol. 38- 573—89. 1931. 
Paris, Fac. de med. Labor. de pharmacol.) O PPEN H EIM ER.

Harold H. Greene und Willy Schaal, Beitrag zur Pragę des Toluylendiamin- 
ikterus. Toluylendiamin bewirkt Hamolyse u. Schiidigung der Gallengange. Je nach 
Zufuhrmethode u. vorhandener funktionstiiclitiger Milz oder nach Milzentnahme wird 
die Hamolyse u. das Auftreten des Ikterus beeinfluBt. (Beitr. pathol. Anat. allg. Pathol. 
89. 61—75. 22/3. 1932. Freiburg, Br., Univ., pathol. Inst.) O PPEN H EIM ER .

Victor John Harding und T. F. Nicholson, Die Wirkung der Dicarbonsduren auf 
die Nieren von Kaninchen■ Vergleicliende Unterss. mit Na-Succinat, -Glutaral, -Adipinat 
u. -Suberinat. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 42. 373—81. 1931. Toronto, Canada, 
Univ. Dep. of pathol. Chem.) O PPEN H EIM ER.

Frank P. Underhill, F. I. Peterman und A. G. Krause, Der Stoffwechsel der 
Tartrate. I. Eine colorimetrische Meihode zur Bestimmung der Weinsdnre. Die Methode, 
die fiir die yerschiedensten organ. Materialicn sich modifizieren liiBt u. kleinste Mengen 
zu erfassen gestattet, beruht auf der Entw. einer roten Farbę durcli dic Rk. von Tartrat 
u. Na-Metavanadat in essigsaurer Lsg. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 43. 
351—58. 1931.) O p p e n h e i m e r .

Frank P. Underhill, C. S. Leonard, E. G. Gross und T. C. Jaleski, Der Stoff- 
wechsel der Tartrate. H. Das Yerhalten der Tartrate im Organismus der Kaninchen, 
Hunde, Eatten und Meerschweinchen. (I. vgl. yorst. Ref.) Das Schicksal der Tartrate 
bei yerschiedenen Tierarten ist yerschieden. Kaninchen, Hund u. Ratte gehoren zu 
einer Klasse. Sie sclieiden die Tartrate fast quantitativ unverandert aus. Aber aueh 
unter diesen Tieren ergeben sich Unterschiede; die Nierenempfindliehkeit des Hundes 
gegen Tartrate ist geringer ais bei Kaninchen. Das Meerschweinchen dagegen yerhiilt 
sich ganz anders, denn bei peroraler Zufuhr konnen nur ganz kleine Mengen im Urin 
u. gar keine in den Faces gefunden werden. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 43. 
359—80. 1931.) O p p e n h e i m e r .

Frank P. Underhill, F. I. Peterman, T. C. Jaleski und C. S. Leonard, Der 
Stofficechsel der Tartrate. III. Das Verhalten der Tartrate im rmnschlichen Organismus. 
(II. vgl. yorst. Ref.) Aueh nach purgativen Dosen per os werden die Tartrate in denFiices 
des Menschen nicht wieder gefunden. Im Urin werden weniger ais 20% der zugefiihrlen 
Mengen ausgeschieden, die offenbar im Diinndarm zur Resorption gelangen. Die Zer- 
storung des Hauptanteils erfolgt dureh Bakterien im Dickdarm. (Journ. Pharmacol. 
exp. Therapeutics 43 . 381— 98. 1931.) Op p e n h e i m e r .

R. Ciusa und L. Musaio, Uber den Einflu/3 einiger Pyridinderiiate auf dieHam- 
sdureausscheidung. Vff. untersuchen pharmakolog. die fruher von ihnen dargestellte
2-Phenyl-p-anthrachinolincarbonsdure-(4) (Anthrophan) (vgl. C. 1929. I. 1943). Sie 
vermehrt, per os gegeben, die Harnsaureausscheidung im Harn. Ferner wird 2-Phenyl- 
pyridincarbonsaure-{4), Ci2H90 2N, hergestellt (vgl. C. 1931. II. 719). Die pharmakolog. 
Unters. der Verb. zeigt, daB sie analog dem Atophan wirkt, somit die einfachste Verb. 
ist mit der fundamentalen Gruppierung, an welche die Wrkg. auf dieHarnsaureausschei-
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dung gebundcn ist. (Annali Chim. appl. 21. 553—58. Dcz. 1931. B a r i ,  U n iv . B e n i t o  
M u s s o l i n i .) F i e d l e r .

E. G. Holmes, Beilrag tum Studium des Salicylsauresloffwechsels. Nach Sali-
cylatgaben bei gemischter Kost liiCt sich im Harn Salicylursaure identifizieren u. 
isolieren. Das Verhaltnis Salicylsaure: Salicylursaure betriigt bei Gaben von 2—5g 
ziemlich konstant 40: 60, nach Verabreieliung von 1,5 g aynthet. Salicylursaure 8: 92. 
Dio von H A N Z LIK  (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 1917. 461) angegebene 
Methode zur Best. des Gesamtsalieyls gibt bei reinen Lsgg. von Salicylursaure im Harn 
koino befriedigenden Ergebnisse. Abbau der Salicylsaure im Kórper oder Bldg. von 
Salieylglueuronsaure war nicht nachzuweisen. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 26. 
297—314. Cambridge.) H e l l r i e g e l .

G. Baltaceanu, Uber die, Wirkung des Atropins und einiger Bromide auf die Magen- 
sekretion. Atropin yermindert, besonders bei Hyperchlorhydrie, die Sekretion vor allem 
der freien HC1. C'aBr„ u. NaBr ycrstiirkt diese Atropinwrkg. (Arch. Verdauungs- 
Krankh. 51. 175—83. Marz 1932. Bukarest, Tlierap. Klin.) O p p e n h e i m e r .

G. P. Grabfield und J. H. Pratt, Die Wirkung von Cinchophen (Atophan). 
Phenylcinclioninsaure wirkt auf die Nieren, hier die Harnsiiurekonz. yermehrend. In 
den anderen Organen kommt es zu einer Ausschwemmung der Harnsiiure in das Blut. 
Bei diesen Vorgiingen muB es nicht unbedingt zu einer yermelirten Harnsaureaus- 
scheidung kommen, selbst nicht nach besonders starken Gaben. Welcher Vorgang zu 
den Yeranderungen im Harnsiiurestoffwechsel den AnlaB gibt, ist nicht festgestellt. 
Es wird yermutet, daB die Phenylcinclioninsaure ihren primaren Angriffspunkt in Teilen 
des Neryensystems hat. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 42. 407—39. 1931. 
Boston, Massacli. New Engl. Baptist. Hosp.) O p p e n h e i m e r .

F. F. Yonkman, Ergotoxinmiosis. Analyse des Angriffspunktcs der durch Ergo- 
toxin u. Ergotamin hervorgerufenen Miose. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 43. 
251—64. 1931. Boston, Massacli., Univ. Sehool of Med. Dep. of Pliarm.) O p p e n h .

Maxim Bing, Zur Wirkungsweise der Saponinę. Die Oberflachenspannung von 
Saponinlsgg. (gemessen mit der Dralitbugelmethode) sńikt mit steigender Konz. bis 
zu einem Minimum, um dann wieder zuzunehmen. Das Minimum von 34,03 Dyn/cm 
liegt bei Quillajasaponin zwischen 0,01 u. 0,025%, bei Guajacsaponin mit 47,18 Dyn/cm 
bei 0,01%. Kohlesuspension u. ein Kohle-W.-Xylolsystem wird durch Saponin stabili- 
siert. Durch Saponinlsg., dereń Konz. erheblieh unter der Kontraktursclrwellc liegt, 
werden isolierte Froschherzen fiir Digitalis sensibilisiert, u. zwar wesentlich mehr ais 
einem einfachen Additionseffelct entspricht. Die Milieutiitigkeit der Froschrachen- 
schleimhaut wird durch Saponin stark angeregt. (Juillajasaponin fordert die Exosmose 
von Farbstoffen aus Pflanzenzellen. Theoret. Erórterung des Mechanismus der Saponin- 
wrkg. ais eines physikal.-chem. Phanomens s. Original. (Ztschr. ges. exp. Medizin 80. 
511—22. 1932. Berlin, Tierarztl. Hochschule, physiol. Inst.) O p p e n h e i m e r .

Raymond-Hamet, Wirkung der YoJiimbinisomeren auf das sympathische Nerven- 
system. Yolrimben, Alloyohimbin u. Isoyohimbin becinflussen die Adrenalinwrkg. wio 
Yoliimbin. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 1046—48. 1931. Paris, Fac. de mód. Labor.
Tlierap.) O PPEN H EIM ER.

J.-E. Lobstein und P. Hesse, Botanische, chemische und pharmakodynamisdie 
Studie iiber „Toddalia aculeata.“ In der Wurzel von Toddalia aeuleata oder angusti- 
folia wurde krystallin. ein Oleo-Kesin gefunden, das ais wirksames Prinzip bei der 
therapeut. Anwendung gogen Amenorrhoe anzusprechen ist. Der Bitterstoffcharakter 
erklart seine Brauehbarkeit ais Tonikum. In den Blattern fand sich ein isolierbares 
Alkaloid ,,Toddaline“ genannt, das pharmakolog. in die Rcilie der neuro-muskularen 
Gifte geliórt. (Buli. Sciences pharmacol. 38. 157—64. 1931. StraBburg, Pharmac. Fak. 
Inst. f. mat. med.) O PPEN H EIM ER.

G. Joachimoglu und N. Klissiunis, Experimentelle Beitrdge zur Frage der er-
regenden Wirkung von Kaffee und seiner Inliallsstoffe auf dus Zenlralnertensyslem. Ent- 
coffeinisierter Kaffee (,,Hag“) hat lceme anregende Wrkg. auf das Zentralneryensystem 
(gemessen an der antagonist. Wrkg. auf die Paraldehydnarkosc, die sich mit Coffein 
oder gewohnliehem Kaffee aufheben liiBt). Die Wrkg. von Coffein, das in einem Infus 
von coffeinfreiem Kaffee gegeben wird, ist starker ais Coffein in wss. Lsg. Chlorogen- 
saures Kalicoffein wirkt etwas schwacher ais remes Coffein. Chlorogensaure ist auf das 
Zentralneryensystem ohne Wrkg. Zwischen „Idee-Kaffee“ (chlorogensiiurefrei) u. ge- 
wohnlichem Kaffee liefl sich kein Unterschied feststellen. (Arch. Hygienc 107. 177—85. 
Dez./Jan. 1932. Athen, Univ., pharmakolog. Inst.) O PPEN H EIM ER.
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Jose£ Z. Schneider, Jan Kotrba und Kareł Willert, Der Wasserschierling 
(Cicuta mrosa L.). III. Studie iiber die pliysiologische Wirkung bei Frdschen. (II. vgl. 
C. 1932. I. 689.) Die Erschcinungen an Fróschen entspreclien den yoń Boiim (Arcli. 
f. exper. Pathol. 1875. 76) bescliriebenon. Die Beobachtungen von SyA G R (Chemicke 
Listy 1923) konnen nieht bestatigt werden. (Chemicky Obzor 7. 11—15. 1932. Prag, 
Handelshochschule.) _ M a u t n e r .

C. A. Jacobson, Bernerkuiujen zu der Veróffentlichung von Dr. E. Svagr: „Studie 
iiber die Toxine ans dem^Wasserschierling (cicuta virosa)“. Polemik gegen Tnhalt u. 
Prioritat der Arbeit von S v a g r  (Chemicke Listy 1923). (Chemicky Obzor 7. 15—16. 
31/11. 1932. West Virginia, Univ.) M a u t n e r .

E. H. Volwiler, Neuere Barbilursdurcn zur Vornarkosc. Das Pentoba rb i ta hiatr ium 
(Nembutal). Das Pentobarbitalnatrium ist gekennzeiehnet durch Dauer u. Tiefe seiner 
beruhigenden u. die Kiirze seiner sehlafmachenden Wrkg. Die intravenose Anwendung 
bewiihrte sieh zur Herbeifiihrung der Basisnarkose mit anschlieBender Gabe von N20  
eder A. (Journ. Chemotherapy 8. 1—5. 1931. Chicago, Abbott Lab.) SCHNITZER.

Edward Tolstoi und Doreen R. Corke, Behandlung rheumalischen Fiebers mit 
einer Zubereilung von Magnesiumcincliophen und Magnesiumoxyd (Magneplien). Das 
Praparat enthiilt 0,27 g phenylchinolincarbonsaures Mg u. 0,2 MgO pro Dosis. Be- 
spreehung der Vorziige. (Journ. Lab. clin. Med. 17. 450—55. Febr. 1932. New York, 
Beekmann Street Corp.) O p p e n h e i m e r .

Harold B. Henderson, Eine vergleichende Untersuchung iiber die Brauchbarkeit 
von Mercuroclirom und Hexylresorcin zur Desinfektion wahrend der Gebditdtigkeit. Amer. 
Journ. Obstetrics Gynecology 23. 430—31. Marz 1932. Denver, Univ. of Colorado, 
School of Med. Dep. of Obstetr.) O p p e n h e i m e r .

H. H. Marks, H. M. PowellundW. A. Jamieson, Merlhiolat ais Hauidesinfiziens. 
Natriumathylmercurithiosalicylat (1:1000) ist zur chirurg. Handdesinfektion geeignet. 
(Journ. Lab. clin. Med. 17. 443—49. Febr. 1932. Indianopolis, Lilly Res. Lab.) O p p .

P. D. Lamson, E. L. Caldwell, H. W. Brown -und C. B. Ward, Vergleichende 
Untersuchung uber die anthelminlischen Eigenschaften von Hexyl- und Heptylresorcin. 
(Vgl. auch L a m s o n  u . Mitarbeiter, C. 1931. I. 481 u. 1932. I. 971.) Bei den Iu-vitro- 
Verss., sowie bei der Spul- u. Hakenwurminfektion des Hundes wirkte Heptylresorcin 
genau so prompt wie Hexylresorcin. Bei Reihenyerss. an infizierten Mensehen war 
bei statist. Betrachtung dieses Ergebnisses die Heptylverb. etwas unterlegen, so daB 
jedenfalls kein AnlaB ist, diese ais ein besseres Anthelmintieum beim Mensehen an- 
zusprechen. (Amer. Journ. Hygiene 15. 306—14. Jan. 1932. Vanderbilt Univ. School 
of Med. Dep. of Pharmacol.) O PPEN H EIM ER.

G. Giemsa und O. Jirovec, Saharsan und ultraviolełte Strahlen. Auch bei ent- 
haarten Miiusen lieB sieh eine Steigerung der Wrkg. von Neosalvarsan auf die Infektion 
der Maus mit Trypanosoma eąuiperdum durch Ultraviolettbestrahlung nieht nach- 
weisen. Die Verss. von R o S K IN  u. ROMANOWA waren demnach nieht zu bestiitigen. 
(Vgl. C. 1929. II. 3032 u. G ie m s a  u . E l l e n b o g e n , C. 1930. II. 1571.) (Ztschi-. Immu- 
nitiltsforsch exp. Therapie 70. 466—71. 1931. Hamburg, Tropeninst.) S c h n i t z e r .

George W. Raiziss und M. Severac, Chemotherapeutische Studien uber das 
Eindringen organischer Arsenverbindungen ins Zentralnervensystem. Vff. bracliten 
Trypanosomen u. Spirochdten in dio Hirn-Ruckenmarksfl. von Kaninclien, behandelten 
dann mit As u. untersuchten im Trypanosomenvers. bereits nach 2 Stdn., ob die Er- 
reger beeinfluBt waren. Die wirlcsamste Verb. war die Arsanilsdure. Gleichfalls wirksam 
war Tryparsamid, „Arsonodthanol“ u. ,,Am inoarsonoathanolN-Phenyl-4-arsinsdure- 
glycin-S-aminosalicylsdure (Prap. 917) war weniger wirksam. In den Spirochiitenverss. 
wurde das spiitere Auftreten syphilit. Erscheinungen ais Test benutzt. Auch hier 
bewiihrte sieh Tryparsamid, wenn auch die Wrkg. nieht ganz zuverlassig war. 8tovarsol 
war sehr gut wirksam, Prap. 917 unwirksam. (Journ. Chemotherapy 8. 26—29. 1931. 
Philadelpliia.) SCHNITZER.

Franklin A. Ireland, Nebenwirkungen bei Applikation von Saliarsanen und die 
Hilfsmittel fiir ihre Verhiitung. Besprechung der bekannten Nebenwrkgg. nach Injektion 
von Salvarsan u. des Einflusses der Vorbehandlung mit Adrenalin, Ephedrin, Atropin 
u. Ca-Oluconat. (Amer. Journ. Syphilis 16. 22—38. Jan. 1932. Toronto, Univ. of Penn- 
sylvania, Dep. of Dermat.) O p p e n h e i m e r .

George B. Roth, Phenolsulfonphthaleinausscheidung mit dem Urin nach Saharsan- 
zufuhr. Nach intravenóser Injektion hoher, gerade noch fiir das Kaninchen ertraglieher 
Salvarsańdosęn tritt nach 48 Stdn, bis zu 7 Tagen dauernd eine Yerzogerung der Phcnol-
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sulfońphthaleińausselicidung auf, dic von Albuminurie u. Cylindrurio bcglcitet ist. 
(Amer. Journ. Syphilis 16. 39—52. Jan. 1932. G. W a s h i n g t o n  Univ., School of Med. 
Dep. of Pharmacol.) OPPEN H EIM ER.

John A. Kolmer und Anna M. Rule, Storarsol in der Prophylaxe mul Thcrapie 
von Trypanosomiasis und Syj>hilis. Eingehcndc toxikolog. Priifung bei yersehicdencn 
Tierarten u. bei Kaninchcn mit expcrimcnteller Syphilisinfcktion fiihrt zu dem Er- 
gebnis, daB Stovarsol zur Abortivbehandlung (Prophylaxe) in oraler Zufuhr nicht emp- 
fohlen werden kann, daB es aber zur Sicherung des Erfolges der Luestherapie mit drei- 
wertigen Arsenikalien oder Bi-Priiparaten bei vorsichtigcr Handhabung dienen kann. 
(Amer. Journ. Syphilis 16. 53—67. Jan. 1932. Philadelphia, Res. Inst. of Cutaneous 
Diseases.) O p p e n h e i m e r .

John A. Kolmer und Anna M. Rule, Die trypanociden und spirochdliciden Eigen- 
schuflen von Treparsol. (Vgl. vorst. Ref.) Das Treparsol (3-Formylamino-4-oxyplienyl- 
arsinsaure) ist etwas giftiger ais dic entsprcchende Acetylverb. Stovarsol. Die Einw. 
auf Trypanosomen ist etwas starker, die auf Spirochaten die gleiche wie die des Stovarsols. 
(Amer. Journ. Syphilis 16. 68. Jan. 1932.) O PPEN H EIM ER.

John A. Kolmer und Anna M. Rule, Uber die trypanociden und spirochaliciden 
Eigenschaflen von Acetylarsan. (Vgl. vorst. Ref.) Acetylarsan (Diathylester der 3-Acetyl- 
amino-4-oxyphenylarsins(iure oder Ozyacetylaminophenylarsinat des Didthylamins) ist fiir 
Rattcn bei intramuskularer Injektion giftiger ais Stovarsol, u. bei oraler Zufuhr bei 
Kaninchcn giftiger ais Treparsol. Trypanosomen u. Spirochaten werden von Acetyl
arsan weniger gut angegriffen, ais von den beiden anderen Stoffen. Aueh bei der Be- 
handlung der Kaninchcnsyphilis ist es dem Sulfosalvarsan unterlegen. (Amer. Journ. 
Syphilis 16. 73—77. Jan. 1932.) O p p e n h e i m e r .

S. M. Salley, Ein ungewóhnlicher Atropineffekl auf eine Kammertachycardie. 
Kasuistik. (Amer. Journ. med. Sciences 183. 456—57. April 1932. Boston, Peter Blut 
Brigham Hosp.) O PPEN H EIM ER.

Franz Petermann, Wirksame Grenzkonzentration einiger Konlraklurgifle an Frosch- 
muskeln verschiedenen Reaktionstyps. Acelylcholin, Nicotin, Coniin, Coffein, Nilblau- 
sulfat, Nilranilin werden an rein ton., an nichtton. u. gemisehte Fasern enthaltenden 
Muskeln gepriift, u. die verschiedenen Empfindlichkeiten festgestellt. (Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 160. 543—50. 1931. Munster, Westf., Pharmakol. Inst.) O p p .

W. C. Aalsmeer und C. S. Richter, Einflufi des Adrenalins auf den diastolischen 
Bluldruck bei Beri-Beri und dessen klinische Bedeutung. Ist der diastol. Blutdruck bei 
Beri-Beri-Kranken erniedrigt, so kann er nach Einspritzung von 1 mg Adrenalin 
allmahlich bis auf 0 absinken. Dic Bedeutung dieser Erscheinung bei der Differential- 
diagnose ahnlicher, aber nicht avitaminoser Krankheitsformen wird besprochen. 
(Nedcrl. Tijdschr. Geneeskunde 75. 3539—46. 1931. Sorabaia, Inn. Klin. d. 
N. J. A. S.) SCHNITZER.

Rene Hazard, Der Einflufi des Sjxirteins auf die inverse Adrenalingefu{livirkung 
nach Yohimbinrorbehandlung. (Vgl. C. 1932. I. 1390.) Spartein liebt nicht nur die 
inverse, durch Yohimbin bedingte Adrcnalinwrkg. auf, sondern laBt durch Beseitigung 
der Yohimbinlahmung an den Vasokonstriktoren einen schwachen vasokonstriktor. 
Adrenalinoffekt in Erscheinung treten. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 486—88. 
1/2. 1932.) O p p e n h e i m e r .

N. Onodera, Y. Nishina, K. Yukawa, S. Kato und S. Emura, Uber eine die 
Perisłaltik anregende Substanz in der Magenschleimhaut. In VerfoIgung der Beobachtung 
von N i s h i n a  (vgl. 0. 1926. II. 1759) wird gefunden, daB unter den Anionen das SOśl 
unter den Kationen Mg, daher unter den Salzen M g S O am starksten Peristaltik an- 
regend wirkt. Unter den aliphat. Aminosauren wirkten am starksten Asparagin- 
saure, Glulaminsaure u. Alanin. Am starksten erwiesen sich die Doppelsalze dieser 
Aminosauren mit MgSO.,, z. B. das MgSOi - d-Alanin-d-glutaminsdureAo^'ę<i\s,a.\z. 
(Arch. Verdauungs-Krankh. 51. 197—207. Marz 1932. Fukuoka, Kyushu Univ.,
III. Bied. Klin.) O p p e n h e i m e r .

Gr. Roskin und K. Romanowa, Arzneimitiel und ultrąmolelte Strahlen. X. Mitt. 
Beslrahltes Chinin bei Vogelmalaria. (IX. ygl. C. 1931. I. 2899.) Cliininlsg., die der 
Strahlenwrkg. einer Hohensonne ausgesetzt ist, nimmt an Toxizitiit zu, wirkt starker 
ais unbestrahltes Chinin auf Paramiizien im Reagensglasvers. u. hat auch bei der experi- 
mentellen Vogelmalaria der Sperlingsvogel eine stiirkere Wrkg. ais Chinin. (Ztschr. 
Immunitatsforsch. exp. Thcrapie 72. 445—49. 10/11. 1931. Moskau, Mikrobiol. 
Inst.) ' SCHNITZER.
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Rezso Fridli, Ober uńchtigere Vergiflungsfalle im Jahre 1031. (Vgl. C. 1931. I. 
3259.) Bcschreibung der Vergiftungsfalle an Hond der im Jahre 1931 im ungar. gerichtl.- 
chem. Institut untersuehten 295 Bewcisstiicke. (Magyar GyógyszereszŁudom&nyi 
Tarsasag Ertesitóje 8. 122—41. 15/3. 1932. Budapest, Chem. Inst. d. ungar. Landes- 
gerichts.) S a i l e r .

Wilmer Souder und William T. Sweeney, Ist Quecksilber bei Verwendung von 
Amalgam zu Zahnwiederherstellungsarbeiten giflig ? Die Abgabe von Hg-Dampf aus 
Amalgamsorten wird mit einem besonderen App., dem der Hg-Nachweis mit SeS (vgl. 
N oR D LA N D ER, C. 1927. II. 1872) zugrunde liegt, gepriift. Ferner werden Amalgam- 
stiicke den yerschiedensten Bedingungen, unter anderem auch nach langerem Aufenthalt 
in Ziihnen, unterworfen, u. auf chem. Veranderung gepriift. Die Bedenken, daB durch 
Amalgamfullungen bei sackgemaBer Anfertigung durch Hg-Dampfabgabe oder gel. Hg 
Hg-Vergiftungen entstehen konnten, werden ais unberechtigt abgelehnt. (Dental Cosmos 
73. 1145— 52. Doz. 1931. Washington, U . S. A., Nat. Bureau of Standards.) O p p e n h .

L. Van Itallie, Ldhmung durch Triorthokresylphosphorsdureester. Bericht iiber die 
in Holland yorgekommenen Vergiftungen mit yerunreinigten Apiolpraparaten. (Buli. 
Acad. Med. [3] 107. 278—80. 23/2.1932.) O p p e n h e i m e r .

A. v. Beznak, Ober die Erhohung des Całciumgehaltes des Blutserums bei Slryćhnin- 
vergiflung. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 160. 397—400. 1931. Debrecen, Univ., 
Physiol. Inst.) O PPEN H EIM ER.

Ada Bolaffi, Ober eine Lipoidfraktion im Adenocarcinom der Maus. Aus dem 
bekannten Mausecarcinom von Ehrlich, ferner aus Organen von krebskranken u. n. 
Mausen wurde durch Acetonextraktion der Lipoidanteil entfernt u. aus diesem eine 
Base, ein Phosphatid u. ein Sulfophosphorlipoid isoliert, von denen aber nur der letzt- 
genannte Kórper fiir die Geschwulst charakterist. ist. Im gleichen Sinne vermindern 
auch die beiden ersten Substanzen das Tumorwachstum der Maus, wahrend die letzte 
es yerstarkt. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 13. 298—300. 1931. Mailand, 
Ist. Vitt. Em. III.) S c h n i t z e r .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Ole Bartsch, Beitrag zur Haltbarkeit von Ergotamin. Vf. bestimmt die Haltbarkeit 

yon Ergotamintartrat in Pufferlsgg. (ph =  2—9) wahrend 4 Monate. Am haltbarsten 
zeigte sich eine Lsg. mit pa =  9 u. Ergotamin ais krystallin. Bodensatz. Asept. be- 
reitete Lsgg. zersetzten sich schnell. Das Originalpraparat Gynergen erwies sich ais 
haltbar (ph =  3,8). Vf. vermutet, daB es einen O-yerbrauchenden Stabilisator enthalt. 
(Dansk Tidsskr. Farmaei 5. 172—75. Okt. 1931.) E. M a y e r .

C. A. Rojahn und W. Merkelbach, Maurers Krduterauszug, Starkę I. Maurers 
Kraułerauszug, Starkę I  (H e i n r i c h  M a u r e r , Kassel), erwies sich ais diinner, alkoh. 
Drogenauszug. Naehweisbar eine Emodindroge (Rhabarber ?) u. Barentraubenblatter, 
Alkaloide fehlen. Zus. ist nicht angegeben. (Apoth.-Ztg. 46. 1645. 23/12. 1931. Halle. 
Uniy.) H a r m s .

Chr. Schousen, Etims iiber Extractum fluidum Secalis cornuti. Vf. bespricht 
Darst., Eigg. u. Best. Er empfiehlt auf Grund eigener Nachpriifung, zur Herst. ent- 
fettete span. Drogę mit absol. A. zu estrahieren, die Eindampfung bei hoherer Temp. 
des Nachperkolats sowie eine langere Aufbewahrung des Ertraktes zu yermeiden. 
(Dansk Tidsskr. Farmaei 5. 161—72. Okt. 1931.) E. M a y e r .

F. de Myttenaere, Mitleilung iiber das Glyphenarsin. Das auch unter den Namen 
Tryparsamid, Trypcmarsyl u. Novatoxyl im Handel befindliche Glyphenarsin, H2N- 
CO ■ CH2 • NH • CaH4 • AsO(OH)ONa, nimmt an der Luft sehr schnell W. auf, bis zu einem 
Geh. yon 12,5—15%, entspreehend 2,5—3 Moll. Zur Best. des As eignet sich gut das 
im D. A.-B. V bei Natrium acetylarsanilieum angegebene Verf. (Journ. pharmae. Belg. 
13. 903—05. 29/11. 1931.) H e r t e r .

George W. Collins, Procainborat. Unters. yon Procain- (Novocain-)borat, 
Cl3H20O2N„- 5 HB02, u .  Angabe einer Priifungsvorschrift. (Amer. Journ. Pharmae. 103. 
555—59. Okt. 1931. Chicago, 111., Amer. Med. Assoc. Chem. Lab.) H e r t e r .

Aufrecht, Untersuchung neuerer Arzneimittel, Desinfektionsmittel und Mittel zur 
Krankenpflege. Inhalotherm-Inhalierpaste (INHALOTHERM G. m . B. H., Furth): im 
wesentlichen Gemenge von Campher, Menthol, Latschenkiefernól u. Yaseline mit 
geringen Mengen NaCl u. Alkali(bi)carbonaten. — Vingdkersgubbens Tjarkram (T e k - 
n I s k a  A r t i k Ł a r , Stoekholm): Gemenge von Holzteer u. Wollfett. — Transpulmin
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(CHEM.-PHARM. A .-G ., B a d  H o rab u rg ): Lsg. von  C h in inbase u . C am plier in  a th . Olon.
— Solrochin (H erst. d e rs .): liau p tsach lio h  konz. Chininlgg. — Schauma (A. P a l is  
N a CHI''., B erlin  W  35): p a rfiim ie rtes  Gom enge v o n  S eifenpulyer, B o rax  u . N a H C 0 3.
— Brunswickcr's Gurgdsalz (L a b o r . B i iu n s w ic k e r , B ad  Reichenhall): Menthol,,
Eucalyptol, NaHC03 u. NaCl. — Eslon-Otale (D r . K r i p k e , D r . S p e y e r  u . Co ., 
Berlin SO 36): bas. Al-Acetat in Cacaobutter. — Dr. Schaefer’s Hautcreme: 4,82% Hg- 
Pracipitat, S u. parfiimierte Paraffinsalbc. -— Eujecor {,,Ph a r m a “ Ma x  LOEBINGER, 
Berlin): unterscheidet sieli nur durch seinen Geli. an Pflanzenextraktivstoffen (inel. 
Chlorophyll 0,50%) von D . A.-B. VI-Lebertran. (Pharmaz. Ztg. 77. 81. 20/1. 1932 . 
Berlin NW 6.) H a r m s .

F. Zernik, Neue Arzneimiltel und pharmazeutische Spezialitaten im vierten Viertel- 
jahr 1931. (Vgl. aucli 1932. I. 2203.) Phosmchin (Ch e m . p h a r m . A.-G., Bad Hom- 
burg, Frankfurt a. M.): Lsg. von 0,2 g Chinin, bas. u. 0,4 g Lecitliin in ath. Olen u. 
Terpenen. Ampullen zu 2 ccm. ' Intramuskular bei Sepsis. — Jod-Mitshekten (Mit- 
SHEKTA Ch e m .-PHARH. G. M. B. H., Berlin W  15): schokoladeiiberzogene linsengrofie 
Dragees mit je 0,75 mg reinen Jods u. 0,5 mg Menthol. — Uroseleclan B  (S c h e r in g - 
K a h l b a u m  A.-G., Berlin): Ampullen von 20 ccm, enthaltend je 15 g 3,5-Dijod-4- 
pyridoxyl-N-methyl-2,6-dicarbonsaures N a, gel. in 10%ig. Invertzuckerlsg. — Alpecin 
(D r . Aug. W o l f f , Bielefeld): Chinin, Thymol, Menthol, Teer, Schwefel u. Salicylsiiure 
in saurer Lsg. Gegen Haarausfall. — Sedatif Nordinark (N o r d m a r k  G. M. B. H., 
Hamburg): 4-Oxy-3-acetylaminophenylarsinsaures K 0,5 Teile, KBr 3,5 Teile, CaBr2
з,5 Teile, MgBr2 2,7 Teile, Extr. Crataeg. fluid. 1 Teil, Sir. Passiflor, incarnat. ad 
100 Teile. Bei Nervositat u. Schlaflosigkeit. — Veralgit (K re w e l-L eu ffe n  G. M. B. H., 
Eitorf, Sieg): Tabletten mit 0,002 g Codein. phosphor., 0,006 g Dipropylbarbitur- 
siiure, 0,0135 g Dibrompropylallylbarbitursaure; 0,08 g Dimethylaminophenyldi- 
methylpyrazolon. Analgetioum u. Sedativum. — Ophinal (T roponw erke  A.-G., 
Koln): (vgl. C. 1929. II. 912) besteht jetzt aus 0,075 g Phenaeetin, 0,05 g 
Dimethylaminophenazon, 0,025 g Coffein, je 0,05 g Acetylsalieylsaure u. Phenyl- 
cinchoninsaure. — Mucidansirup (K alichem ie A.-G., Berlin NW): 4 g „Calc.- 
Ammon. lactorhodanat.“, 9 g Fluidextrakte aus Thymian, Primula, Grindelia, 
Pulmonaria, Polygala, Pimpinella, 5 g Glycerin u. 82 g Sirup. simplex. Expec- 
torans. — Aerugin ( I f a h , I n s t . f . angew . H yg iene  m. B. H., Hamburg): Tabletten 
mit ca. 8% Ferrooxalat u. 0,56% Cu-Tartrat. Gegen Anamie. — Photodyn (N O R D - 
MARKWERKE, A.-G., Hamburg): 0,2 u. 0,5%ig- Lsg. yon Hamatoporphyrin Nencki 
zur photodynam. Sensibilisierung der Haut u. daraus bedingter Stimmungshebung 
bei Depressionen u. Melancholie. Intramuskular u. peroral. — liheumyl (Tropon
w e rk e  A.-G., Koln) ist Fugorheumyl (C. 1930. II. 1729), in dem Senfol durch Extr. 
Capsici fluid. u. Campher ersetzt ist. — DisaUin ( F a b r . PHARM. PRAPARATE K a r l  
E n g e lh a rd , Frankfurt a. M.): Brausesalz aus Piperazin, Hexamethylentetramin, 
Li„C03, Na-Bitartrat, Na2S0.„ Na-Phosphat, NaCl, Zucker, Wein u. Citronensaure. Bei 
Gicht usw. —Luizyrn (LuiT PO LD W E R K E , Miinchen): Priiparat aus Aspergillus Oryzae, 
das durch seinen Geh. an Cellulase u. Hemicellulase Cellulosebestandteile der Nahrung 
abbauen u. iibermaBige Gasentw. im Darm yerhindern soli. Tabletten. — Arotran 
(Gehe u .  Co. A.-G., Dresden-N.): aromatisierter, biolog, auf konstanten Vitamingeli. 
eingestellter Lebertran. — Praejaculin (C. 1928. I. 718) hat jetzt folgende Zus.: 
Zirbeldriisenextrakt, Monobromcampher, Lupulin, Cotarnin, Methylatropmiumbromid
и. Papayerin. — Myołrat-Pillen (N o r d m a r k w e r k e  G. m . b . H., Hamburg): 0,1 g
Myotrat (C. 1930. II. 1731), 0,03 g Benzylbenzoat u. 0,15 g Chinineamphorat. (Siid- 
dtsch. Apoth.-Ztg. 72. 77—79. 83—84. 16/2. 1932.) H a r m s . (

—, Anderungen der Zusammensetzung (von Spezialitaten). Oachels Belga „Mattez 
Amidofebrin 250 mg, p-Acetylphenetidin 250 mg, Acetylsalieylsaure 450 mg, Coffein 
50 mg je Starkekapsel. — Sirop Belga „Mattez“ : Tolubalsamsirup, zusammengesetzter 
Ipecacuanhasirup, Frauenhaarsirup, Mohnblutensirup, Codein. phosph. 21 mg je EB- 
lóffel, 7 mg je Kaffeelóffel. — Cachet Bush: Phenazon. 333 mg, Coffein. 50 mg, Phen- 
acetin. 333 mg, NaHCOs 300 mg je Starkekapsel. — Sedatine: Chinin, hydrobromic. 
30 mg, Chinin, sulfuric. 20 mg, Coffein. 25 mg, Phenaeetin 330 mg, Phenazon. 300 mg, 
Amidofebrin. 200 mg, Quassiaholz 30 mg je Starkekapsel. (Journ. Pharmac. Belg. 13. 
990. 27/12. 1931.) H a r m s .

— , Neu zugelassene Spezialitaten. Panthesin-Ampullen (C h e m . F a b r . VORM. 
Sa n  d o z , Basel): MethansulfosaurerN-Diathylleueinol-p-aminobenzoesaureester 0,005 g,
l-Methylamino-/3-dioxyphenylathanolhydrochloridlsg. ł/2 Tropfen, NaCl 0,007 g, Aqua ad
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1 ccm. Ampullen zu 1 u. 2 ccm. — Pantliesinlsg. (Herst. ders.): Zus. wie oben mit 
Zusatz von 2 mg Trikresol je ccm. Flaschon mit 30 com. — S. 982: /Sijroi-Cachets: 
Diastase 100 mg, Pankreasextrakt 100 mg, Papain 150 mg, CaC03 200 mg, MgO 200 mg, 
Rhabarberpulver 100 mg, Strychni pulv. 20 mg jo Starkckapsel. — S. 982: Lipoąuinol 
(Union CtIIMIQUE): Bismuthylcamphocarbonat 120 mg, neutrales OIivenol ad 1 ccm.
— Sterogyl (Lab. du Dr. R o u sse l, Paris): Lsg. von 10 mg bestrahltem Ergosterin je 
ccm gereinigton Olivenols. — Codoforme Bottu (Lab. Dr. B o ttu , Paris): Kodein 10 mg, 
Aconitextrakt 5 mg, Belladonnapulver 15 mg, Bromoform 140 mg, Hexamethylen- 
tetramin, Terpin, Natriumbenzoat, uberzogen mit Klober u. Kakao. (Journ. Pharmac. 
Belg. 13. 762. 982. 1931.) Harms.

Heinrich Hense, Deutschland, Arzneimiltellrager. Das Mittel besteht aus schwamm- 
artigem Kautschuk, der radioakt. Stoffe enthiilt. (F. P. 720 420 vom 4/8. 1930, ausg. 
19/2. 1932. D. Prior. 21/9. 1929.) S c h u t z .

E. Merck, Darmstadt (Erfinder: Wallace B. Chandler, East Lansing, V. St. A.), 
Oewinnung von Jodeiweiftpraparaten, welche J  sowolil chem. gebunden, ais auch adsor- 
biert enthalten, mit Ausnahme von Gelatine-J-Praparaten, dad. gek., daB man auf Ei- 
weiBstoffe freies J  ohne wesentliclie Erwarmung einwirken laBt, in einer Menge. dio ein 
Mehrfaehcs des durch das Protein chem. bindbaren J  betriigt (z. B. gleiclio Ge wichts teile 
J  u. Protein). — Hierzu vgl. E. P. 267 557; C. 1929. II. 1180. (D. R. P. 544 694 
KI. 12p yom 11/3. 1927, ausg. 20/2. 1932. A . Prior. 13/3. 1926.) A l t p e t e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Darsiellung von 
Doppelverbindungen der Pyridinreilie, dad. gek., daB man Pyridincarbonsauren oder 
ilire Siiurederiw. mit Erdalkalisalzen in fester oder gel. Form umsetzt. — Z. B. wird aus 
24,6Teilen a -Picolinsaure u. 11,1 Tcilen CaCL inA. eine Verb. erhalten, die in Aceton, 
Essigester unl., in W. gut 1. ist. — Ebenso lassen sich umsetzen 24 Teile 2-Oxypyridin-
3-carbonsdure oder 28 Teile Nicolinsdurechlorid oder 15 Teilc Nicotinsaureathylester oder 
35,6Teile Nicotinsduredidtliylamid (I) mit 11 Teilen CaCL oder 35,6 Teile I  mit 
22,9 Teilen Ca(SON).1 oder 20 Teilen CaBr,, oder 88 Teilen ÓaJ2 oder 178 Teile I  mit 
314 Teilen Ca-Salicylat oder 95 Teilen MgCl, oder 158 Teilen ŚrCL, ferner 356 Teile 
Nicotinsauremethylpropylamid mit 229 Teilen Ca(SCN).. (+  H20) oder 35 Teile oc-Picolin- 
sduredidthylamid (Ol, Kp.3 120°) mit 15 Teilen Ca(SCN)2 (W.-frei) oder 53 Teile 2,4,6-Tri- 
methylpyridin-3,5-dicarbonsdurediathylester mit 15,6 Teilen Ca(SCN)2 (W.-frci). — Die 
Prodd. lassen sich unveriindert umkrystallisieren. Sie sollen zur Abscheidung u. Reini- 
gung der betreffenden Pyridinverbb., ferner auch therapeut. verwendet werden. 
(D. R. P. 544 389 Id. 12p vom 12/3. 1931, ausg. 17/2. 1932. Schwz. Prior. 7/3.
1931.) • A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Hans-Georg Allardt und Otto 
VOn Schickh, Berlin), Darstellung von 2-Pyridonalkylsulfoiisduren, dereń Salzen u. 
Substitutionsprodd., dad. gek., daB man Halogenalkylsulfonsauren mit 2-Pyridon oder 
dessen Substitutionsprodd. in freier Form oder in Form ilirer Salze umsetzt. — Man 
erwarmt z. B. 11,7 Teile 2-Pyridon-Na (I) u. 15,2 Teile chlormetliansulfonsaures Na in 
60 Teilen W. auf 150°, oder die 5-Jodverb. von I  mit der gleichen Menge jodmelhan- 
sulfonsaurem Na (II). Im letzteren Fallc entstehen 2 Isomere, die sich iiber Pb-Salze 
trennen lassen. Aus 3,5-Dijod-2-pyridon-Na u. II lassen sich gleichfalls 2 isomere Verbb. 
erhalten. — 5-Nilro-2-pyridon-Na gibt mit bromathansulfonsaurem Na in Amylalkohol 
(Kochen am RiickfluB) das 5-nitro-2-pyridondtliansulfonsaure Na. Ebenso liiBt sich
6-Methyl-2-oxypyridin-Na umsetzen. — 19 Teile 2-Pyridon werden mit 22 Teilen Jod- 
methansulfonsaure bis zum Aufhoren der HJ-Entw. erwarmt. — Dio Prodd. sollen zu 
rontgendiagnost. u. therapeut. Zwecken dienen. (D. R. P. 544 620 KI. 12p yom 29/7.
1930, ausg. 19/2. 1932.) ' A l t p e t e r .

Schering-KaMbaum A.-G., Berlin, Darstellung von Arsinsduren der Pyridinreilie 
nach Pat. 537 896, dad. gek., daB man hier auf Vcrbb. der Pyridinreilie, die in 2-Stellung 
alkylierte, arylierte oder acylierte OH- bzw. NH.-Gruppen tragon, Arsensdure (I), 
zweckmaBig im SchmelzfluB, einwirken laBt, wobei gegebenenfalls die entstehende 
Arsinsaure durch Red. u. Wicderoxydieren gereinigt wird. — Hierzu vgl. Oe. P. 114 447; 
C. 1929. II. 3070. Nachzutragen ist, daB aus N-Glycino-2-oxopyridin durch Erhitzen 
mit der doppelten Menge I  auf 200° (2 Stdn.), ferner aus 2-Methylaminopyridin u. aus
2-Benzyl-2-oxopyridin Arsinsauren dargestellt werden konnen. Die N-Benzyl-2-oxo- 
pyridin-5-arsinsaure schm. bei 227° (Zers.). (D. R. P. 544 361 KI. 12p vom 8/3. 1927, 
ausg. 17/2. 1932. Zus. zu D. R. P. 537 896; C. 1932. 1. 419.) A l t p e t e r .
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Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, Herstellung von 2-Oxy-3-brompyridin-5-arsin- 
saure, dad. gek., daB man Br oder Br-abgebende Mittel auf 2-Oxypyridin-5-arsinsaure (I) 
einwirken lafit. — Hierzu vgl. E. P. 263 142; C. 1927. II. 977. Nachzutragen ist, daB 
die Bromierung aueh dureh Einw. von z. B. 140 ccm 6%ig- wss. HOBr-Lsg. auf 11 g I 
in 50 ccm W. erfolgen kann. (D. R. P. 544 960 KI. 12p vom 22/12. 1925, ausg. 24/2.
1932.) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Arthur Binz, Berlin, und Curt 
Rath, Opladen), Darstellung von in Wasser leicht lóslichen Derivaten des 5,5'-Diamino- 
6,6'-dioxy-3,3'-arsenopyridins (I), dad. gek., daB man auf I  bzw. seine Salze Na-Form- 
aldeliydsulfoxylat (II) einwirken laBt. Man riihrt z. B. 3,7 g I mit einer Lsg. von 3,8 g II 
in 20 ccm W. einige Stdn., nimmt die klare Gallerte in 40 ccm W. u. 4 ccm 5-n. NaOH 
auf u. fallt mit 500 ccm CH3OH. — Man kann aueh I  mit der 5-fachen Menge 40°/oig. 
metbylalkoh. HC1 2 Stdn. schiitteln u. das entstandene Hydroclilorid mit II umsetzen.
— Die Verb. ist sehr wirksam u. gut yertraglicli. (D. R. P. 546 144 KI. 12p vom 13/4.
1929, ausg. 10/3.1932.) A l t p e t e r .

Pyridium Co., tibert. von: Edmond T. Tisza und Bernard Joos, New York, 
V. St. A., Darstellung von Oxyphe.nyla.zo- a, ct-diaminopyridinen dureh Diazotieren yon 
Aminophenolen u. Kuppeln mit 2,6-Diaminopyridin (I) in saurer Lsg. — Man erhalt 
aus p-Aminophenol u. I ein Prod., das ein Hydrochlorid yom Zers.-Punkt 211—213° 
liefert, wl. in k. W., A., unl. in A., Chlf., Aceton, Toluol, die freie Base sebm. bei 218—220°, 
wl. in k. W., A. Chlf., loslicher in A., Aceton, unl. in Toluol, die Na-Verb., Krystalle 
aus A.-Chlf., schm. bei 106°, 1. in k., 11. in h. W. — Aus m-Aminoplienol u. I  erhalt 
man ein Prod., dessen Hydrochlorid bei 211—213° schm. (Zers.), F. der freien Base 212 
bis 213°. — Aus o-Aminophenol u. I  entsteht ein Prod., dessen Hydrochlorid bei 186° schm. 
Aus den Verbb. lassen sich Salze, z. B. mit H2S04, CH3COOH, Alkalien, NH3, Ca usw. 
darstellen. Infolgo ibrer Alkalilóslichkeit durchdringen sie leicht die Gewebe; sie 
sind stark baktericid wirksam. (A. P. 1 830 300 yom 18/3. 1929, ausg. 3/11.
1931.) A l t p e t e r .

Ludwig Hodenius, Aggersheim, Herstellung von Zahnpastengrundlagen aus Kiesel- 
sduregel u. Erdalkalisulfaten, dad. gek., daB man Erdalkalisulfate in dem SiO^-Oel dureh 
Umsetzen eines Sulfalionen enthaltenden S i0 2-Sols mit 1. Salzen der Erdalkalien in 
fein yerteiltem Zustand herstellt. (D. R. P. 547129 KI. 30h vom 13/5. 1930, ausg. 
21/3. 1932.) S c h u t z .

Donald Howland Seymour, Quebec, und Adolf Friedberg, Manitoba, Canada, 
Zahnpaste. Die Pastę bestelit aus 1,5 kg Invertzucker, 500 g dest. W., 25 g Pfefferminzbl, 
25 g Gemurznelkenól, 2,00 kg prac. Ca003 u. etwas Farbsloff. (Can. P. 288 933 vom 
24/9. 1927, ausg. 23/4. 1929.) • S c h u t z .

Fritz Schmidt, Deutsehland, Herstellung von Gebissen u. dgl. Dio Prodd. bestehen 
aus Polymerisationsprodd. des Styrols, denen gelatinierende Stoffe zugesetzt sein kónnen 
u. Lósungsmm., von hoherem Kp. oder indifferenten organ. Kórpern. (F. P. 720 206 
yom 21/7. 1931, ausg. 17/2. 1932. D. Prior. 24/7. 1930.) S c h u t z .

G. Analyse. Laboratorium.
Frank T. Gucker jr. und Herbert J. Brennen, Eine rereinfachte Methode zur 

Berechnung von Tangenten nach der Theorie der kleinsten Quadrate. Fiir den Fali, daB 
die Kurve, an die die Tangente gelegt werden soli, die Gleichung y =  c - \ - a x - \ - b x -  
bat u. die y-Achse dureh den Punkt, in dem die Tangente berechnet werden soli, 
gelegt wird, gilt fiir die Tangente (d yjd x)x = o =  a =  2  x y /E  x-, wenn dio Werte 
yon x so gewahlt werden, daB sie in gleichen Intervallen auf beiden Seiten der y-Achse 
liegen. Die Berechnung ist einfach u. wird an einem Beispiel, der Abhiingigkeit des 
Ausdehnungskoeff. einer NaCl-Lsg. in Abhiingigkeit yon der Konz. der Lsg. durch- 
gefuhrt. (Journ. Amer. chem. Soe. 54. 886—88. Marz 1932. Evanston, Illinois, 
Northwestern Uniy.) J u z a .

Ludwig Ramberg, Ein Tliermostat fur Temperaturen unter Zimmertemperatur. 
Eine vom Vf. fruher (C. 1926. II. 467) beschriebene Vorr. unterscheidet sich von einer 
neuerdings yon F o o t e  u. A k e r l o f  (C. 1932. I. 104) beschriebenen nur dureh die 
Verwendung yon Kiiltcmiscbung statt einer Kaltemaschine, entsprechend den Gr6Ben- 
yerhaltnissen. (Chem. Fabrik 5. 89. 23/3. 1932. Uppsala.) R. K. M u l l e r .

E. J. Workman, Verbesserter Apparat fiir Temperaturregulierung. Bei Temp.- 
Reglern mit Elektronenróhre, Photozelle u. Galyanometer macht sich die Erscheinung



1 9 3 2 . I . G-. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 2 7 4 1

des Nachhinkens stórend bomerkbar. Da sic durch die Warmekapazitiit des Heizkorpers 
bedingfc wird, laBt sie sich nicht durch Steigcrung der Galyanometerempfindlichkeit 
beseitigen. — Vf. placiert vor die Photozelle ein rotierendes Diaphragma von der Form 
einer A R C H IM E D ES-Spirale. Die Aufstellung wird derart gcmacht, daB das Licht 
T om  Galvanometer intermittierend auf die Photozelle trifft, u. daB die DurchlaBzeit 
proportional der Galyanometerablenkung ist. Die Temp.-Schwankungen werden durch 
diese Anordnung um den Faktor 10 bis 50 heruntergedriickt. (Physical Rev. [2] 37. 
1706. 1931. Franklin Inst.) S k a l i k s .

Leopold Fuchs, Bemerkungen iiber die Verwendbarkeit von mikrochemischen Waagen 
neuerer Konstruktion. V f. w e is t  d a r a u f  h in ,  daB  n e b e n  d e r  m ik ro c h e m . W a a g e  v o n  
W ILH ELM  K U H L M A N N -H am b u rg  a u c h  a n d e re , eb e n so  z u y e r la s s ig  a r b e i te n d e  M ik ro -  
w a a g e n  im  H a n d e l  s in d , z . B . d ie  d e r  W ie n e r  F i r m a  W ELHARTICKY u . PACHN ER 
(S t a r k ę  u .  K a m m e r e r ). D ie  V o rz iig e  d e r  v o n  d ie s e r  F i r m a  h e rg e s te l l te n  M ik ro w a a g e  
w e rd e n  e r l i iu te r t .  (M ik ro c h e m ie  10. 456—59. 1932. W ie n , P h a rm a k o g n o s t .  I n s t .  d . 
U n iv .)  I D u s i n g .

Peter J. Mills, Zeit-Druck-Gharaklerislica einiger Diffusions- und Molekular- 
pumpen. Beobachtungen an yerschiedenen Vakuumpumpen. (Physical Rev. [2] 37. 
1700. 1931. Uniy. of Chicago.) S k a l i k s .

R. B. Scott, J. W. Cook und F. G. Brickwedde, Versilbem und Evakuieren von 
Pyrex-Dewargefd/3en. Fiir die Versilberung von DewargefaBen werden die Lsgg. A  
(50 g AgN03 in 2 1 W.), B  (90 g KOH in 2 1 W.) u. G (80 g Rolrrzucker in 800 ccm W. -f-
з,5 ccm H N 03 in 100 ccm A.) im Verhaltnis 1 6 :8 :1  angewandt. Zu Lsg .A  wird 
tropfenweise konz. NH4OH zugegeben, bis der Nd. gerade verschwindet, nach Zusatz 
von Lsg. B  wird der entstehende schwarze Nd. durch neue NH4OH-Zugabe nicht ganz 
yollstandig in Lsg. gebracht u. nach Absitzenlassen dekantiert, dann wird Lsg. O zu
gegeben u. geschiittelt. — Um ein Abspringen des Ag-Nd. beim Evakuieren zu ver- 
meiden, soli die Glasflaehe vor der Versilberung mit HF (0,7-molare Lsg.) angeatzt 
•werden, was auf die Isolierfahigkeit ohne EinfluB ist. Auch langsames Erhitzen kann 
genugen. ZweckmaBig wird die Entgasung yor dem Evakuieren in 2 Stufen, bei 550
и. bei 400°, yorgenommen. Vor vollstandigem Abschmelzen werden die beim Ab- 
sehmelzen entwickelten Gase abgepumpt. — Durch Best. der Verdampfungsgeschwindig- 
keit yon fl. Luft u. fl. H2 wird festgestellt, daB durch dieRestgase zwischen den Wanden, 
dereń Druck in der GrSBenordnung 10-4 mm liegt, Warme durch Lcitung iibertragen 
wird, wenn auch nur in einem Betrage yon ca. 5% der durch Strahlung zugefuhrten 
Warme. Das Reflexionsvermógen der versilberten Flachę wird zu 0,97 bestimmt. 
(Bureau Standards Journ. Res. 7. 935—43. Nov. 1931. Washington.) R. K. M u l l e r .

J. Winckelmann, Uber einige neue Methoden der prdparaliven Mikrochemie. 
Vorl. Mitt. Vf. hat einige Methoden ausgearbeitet, die es gestatten, mikrochem. Prapa- 
rate so herzustellen, daB die ursprungliche Anordnung der Krystalle beim Aufbewahren 
yollkommen erhalten bleibt. 1. Methode: Die Objekttrager werden vor der Rk. mit einer 
feinen Gelatineschicht uberzogen, die schwaeh mit Formalin gehartet wird. Bei Vor- 
nahme von Rkk. halt die Gelatine die entstehenden Krystalle dann so fest, daB sie 
ohne weiteres ausgewaschen u. aufbewahrt werden kónnen. 2. Methode: (mkr. Tiipfel- 
analyse): Man laBt auf einem Objekttrager eine diinne Schicht Gelatine oder Glycerin- 
Gelatine erstarren, u. fiihrt auf dieser mit ganz winzigen Fl.-Mengen Tiipfelrkk. aus. 
Oft empfiehlt es sich, entweder die zu untersuchende Lsg., oder das Reagens der 
Glycerin-Gelatine beizumischen. Nach Beendigung der Rk., die infolge der langsamen 
Diffusion mehrere Stdn. dauert, laBt man trocknen, oder wascht das Losungsm. fort, 
u. stellt durch Einbetten in Canadabalsam oder Daihmarlack ein Dauerpraparat her. 
Da dio Rk. so langsam fortschreitet, bilden sich oft ausgezeichnete Krystalle. Farbenrkk. 
konnen im auffallenden Licht beobachtet werden. 3. Methode: Kollodiumverf. Man 
nimmt die Rk. auf einem Objekttrager vor, laBt auf einer nivellierten Platte unter 
Staubsehutz trocknen, ubergieBt reichlich mit offizineller Kollodiumlsg. u. laBt erstarren. 
Nach Bldg. einer sogenannten Schwammschicht ist es moglich, alle storenden Bestand- 
teile mit Waschfl. herauszulosen, ohne daB der ursprungliche Nd. in seiner Form yer- 
andert wird. Eventuell wird mit A. nachgewaschen. Dann laBt man das Praparat 
yóllig austrocknen, das iiberflussige Kollodium wird abgeschnitten u. das Praparat in 
Canadabalsam oder Dammarharz eingesehlossen. (Mikrochemie 10. 437—39. 1932. 
Berlin-Friedenau, Lab. f. mikrochem. Arbeitsmethoden.) D u s i n g .

Wojciech Świętosławski, Anwendung der Azeotropieerscheinungen zur Beslimmung 
kleiner Mengen von Verunreinigungen. Graph. Darst. u. theoret. Grundlagen zur Best.
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kleiner Mengen von Verunreinigungen in zwei- u. dreiphas. azeotropen Gemischen mit 
Hilfe des Ebullioskops von Ś w ipT O SE A W SK l. (Roczniki Chemji 11. 714—18. 1931. 
Warschau, Polytechn.) W A JZE R .

W. Świętosławski und J. Szmigielska, Bestimmung des Gehalls an Wasser und 
einem azeolropieremden Faktor im Athanol. Anwcndung der vorst. referierten Methode, 
um im A. Beimischungen yon W., Benzol u. Benzin zu bestimmen. (Roczniki Chemji 
11. 719—26. 1931. Warschau, Polytechn.) W a j z e r .

J. Avellar de Loureiro, Zur Normierung der Trubungswerte bei nephelomelrisclien 
Beslimmungen. II. Mitt. Vereinfachte Eichung eines Triibungsstandards. (I. ygl. 
C. 1931. I. 1949.) Die Helligkeitsverhiiltnisse im K LEIN M A N N Schen Triibungsstandard 
folgen einer Exponentialfunktion; bei einem mit einem senkrechten, beweglichen Spalt • 
versehenen Standard ist die Helligkeit proportional dem Sinus der Spaltoffnung. 
Demzufolgę wird die Konstruktion der Eiclikurven auf Exponentialpapier empfohlen. 
(Biochem. Ztschr. 239. 310—13. 17/9. 1931. Lissabon, Inst. f. Krebsforsch.) K r u g e r .

C. Leiss, Uber neuere Spiegelspektrometer (Monochromaloren) mil einfacher und 
doppeller Zerlegung fiir das Gebiet von 0,2— 4 /i. Es werden neuere Konstruktionen von 
Spektrometern oder Monochromatorcn mit Spiegeln (statt Linsen) angegeben, die 
infolge ihres auBerordentlich hohen Reflexionsvermogens auch gleichzeitig im Ultra- 
yiolett bis etwa 0,2 /t yerwendbar sind. (Ztschr. Physik 72. 822—28. 16/11. 1931. 
Berlin-Steglitz.) S k a l i k s .

M. Pirani und R. Rompe, Uber eine neue Lichtąuelle fiir das Eisenspektrum. 
Vff. bcschreiben eine Lichtquelle, welche die Eisenlinien aussendet. Sie besitzt Elek- 
troden aus gesintertem Eisenpulver mit Zusatzen stark emittierender Substanzen, u. 
ist mit Edelgas von einigen mm Druck gefiillt. Die Lampe kann mit n. Netzspannung 
betrieben werden. (Ztschr. techn. Physik 13. 134—35. 1932.) F r i e s e r .

C. E. Eddy und T. H. Laby, Quanłilative Analyse von Legierungen durch Ronigen- 
speklroskopie. Die Unters. yon T ER R EY  u .  B a r r e t t  (C. 1932. I. 708) kónnte den 
Eindruck erwecken, ais ware die Róntgenstrahlcnemissionsanalyse eine nicht sehr 
geeignete Methode. Vff. weisen auf yerschiedene Fehler bzw. Ungenauigkeiten in der 
erwahnten Unters. hin u. erinnern an die guten Erfahrungen anderer Beobachter mit 
der róntgenspektroskop. Methode. (Journ. physical Chem. 35. 3635—38. 1931. Univ.
of Melbourne, Natural Philos. Lab.) SKALIKS.

Gorton R. Fonda, Die Kalhodenstrahlróhre in der rónlgenspeklroskopischen Analyse 
von Niob und Tantal. Die C. 1931. I. 2234 referierte Methode wurde auf die Analyse 
von Nb-Ta-Misehungen angewandt. Ais solehe dienten Tantalite u. Oxyd- u. Carbid- 
mischungen. Mo ais Vergleichselement. Die Abhangigkeit der Intensitat der Spektral- 
linien von den Arbeitsbedingungen u. vom untersuehten Element wurde studiert. 
Hierbei wurde eine yerschiedene Intensitat des -Ła-Dubletts gefunden, je naeh der 
Natur der chem. Verb. u. dem Winkel zwischen der Probe u. dem Fenster der Rohre. 
Beim iśTa-Dublett wurden solehe Differenzen n i c h t  bcobachtet. — Die Resultate der 
spektroskop. Analyse sind in guter Ubereinstimmung mit denen der chem. Unters.; der 
wahrscheinliche absol. Fehler betragt 2%. (Journ. Amer. chem. Soe. 54. 115—22. Jan.
1932. Schenectady, New York, General Electric Comp.) S k a l i k s .

Gerald W. Fox, Eine Schtcenkmrrichtung fur den Krystall eines Rontgenspektro- 
graphen. (Rev. scient. Instruments 3. 71—72. Febr. 1932. Ames, Iowa State College, 
Pliysics Dept.) S k a l i k s .

Harry Lundin und Maria Lundin, Uber die Bestimmung des Wassergehalles durch 
Destillalion mit Fliissigkeilen, die leichler ais Wasser sind, z. B. Toluol und Xylol. 
(Chem.-Ztg. 56. 236. 23/3. 1932. A. G. Stockholmer Brauereien. — C. 1931.
II. 3410.) R. K. M u l l e r .

E lem en te  u n d  anorganische V erb indungen .
G. Kogel, t)ber den JYaehweis geringsler metallischer Spuren durch physikalische 

Enlwicklung. Vf. beschreibt in groCen Ziigen den Nachweis von Metallspuren durch 
Herst. von Abdriicken des Unters.-Materials auf mit NH3, HC1 oder anderen Stoffen 
impriignierten Gelatineblattern u. nachfolgender physikal. Entw. der gel. u. in die 
Gelatine eingedrungenen Metallspuren. Dabei yersteht Vf. unter ,,Entw.“ nicht das 
Sichtbarmachen der gel. Metallmengen durch Reagenzien, die in aquivalenter Menge 
reagieren, sondern das Sichtbarmachen durch Entwickler, bei dereń Vcrwendung das 
abgescliiedene, sichtbare Rk.-Prod. um ein Vielfaches iiber das stochiometr. MaB hinaus- 
geht. Zu dem Zweck wird das mit dem Metali in Berulirung gebraekte Papier in einer
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l%ig. AgN03-Lsg. wahrend einiger Sek. gebadet, um dann das latente Bild mittels 
einer Metolentwioklerlsg. hervorzurufen. Rezept© fiir andere Entwickler werden an- 
gegeben. (Mikrochemie 10. 452—55. 1932. Karlsruhe.) D u s i n g .

William Eisenman, Hilfsmitlel bei der SOr  Bestimmung. Fiir die Filfcration von 
BaS04 mittels Gooehtiegel u. Asbesteinlage wird empfohlen, zur Erzielung eines klaren 
Filtrates die Asbestschicht mit einem unter dem Namen „Hy-flo“ gehandeltem Praparat 
zu bedecken, das genau so wie die Asbestschicht selber vorbehandclt wird. (Chemist- 
Analyst 21. Nr. 1. 18. Jan. 1932. Brooklyn.) D u s i n g .

S. G. Ciarkę und W. N. Bradshaw, Die Calciumfluoridmethode zur Fluor id- 
bestimmung unter besemderer Berucksichtigung der Anałyse von Vernickelungsldsungen. 
Die Fallung von CaF2 laCt sich boi Einhaltung geeigneter Bedingungen zur F-Best. 
auch in Ni-Badern verwenden. Yff. gehen aus von Lsgg. von NaF, das durch Fallung 
von halbgesatt. NaCl-Lsg. mit starker KF-Lsg. W.- u. Cl-frei hergestellt wird. Fur 
die Fallung ist wesentlich ein Zusatz yon CaCl2 im UberschuB, um die Lóslichkeit des 
CaF2 zuruckzudrangen, ferner die Filtration durch Papierbreifilter, um mit móglichst 
geringen Mengen Waschfl. auszukommen. Die Best. kann in neutraler oder saurer 
Lsg. u. aueh in Ggw. von H3B 03, NiCl2 u. NH4CI ausgefiihrt werden. Etwa yorhandenes 
F e" ' wird durch Zusatz yon Hydrazinchlorid in Fe" ubergefiihrt. Aus S04"-haltigen 
Lsgg. wie z. B. den Vernickelungsbadern fallt CaF2 mit adsorbiertem CaS04 quantitativ 
aus, wenn geniigend NH4C1, bzw. vor dem Ansauern mit konz. HC1, NH4OH zugegeben 
u. eine genau geregelte CaCl2-Menge (2,5 ccm 10%ig. Lsg. auf 50 ccm Probelsg. mit bis 
10 g NaF/1) vcrwendet wird. Der Nd. wird nach Trocknen u. Gliihen gewogen, durch 
mehrmalige Behandlung mit HC1 wird CaF2 in CaCl2 umgewandelt, gel. u. S04" mit 
BaCl2-Lsg. gefallt. Zu dem F-Geh., der sich nach Abzug des so gefundenen CaS04 
aus dem Gewicht des CaF2-Nd. ergibt, ist noch ein konstanter empir. Faktor von 0,002 g 
(bei 0,01—0,06 g F  im ganzen) hinzuzuzahlen. (Analyst 57. 138—44. Marz 1932. Wool- 
wich, Res. Dept.) R. K. M u l l e r .

Eduard Rauterberg, Mikrophosphorsaurebestimmung mit Slrychninmolybdat. Die 
verschiedenen Verff. zur Best. der H3P 04 mit Strychninmolybdat werden besprochen. 
Es wird die Messung der Transparenz mit dem Stufenphotometer yon ZEISS be- 
schrieben, bzw. die Best. der Extinktion erlautert. Die Herst. der geeignetsten 
Strychninmolybdatlsg., mit der haltbare Strychninphosphormolybdattrubungen erzeugt 
werden kónnen, wird mitgeteilt. Von den Trubungen wird mit dem Stufenphotometer 
die Extinktion bestimmt. Das Reagens ist brauchbar fiir H3P 04-Mengen von 2,5—40 y 
P2Os in 15—20 ccm Lsg. (Mikrochemie 10- 467—82. 1932. Kieł, Inst. f. Pflanzenbau d. 
Univ.) D u s i n g .

A. F. LerrigO, Die biologische Methode des Arsennachweises. Vf. gibt eine ein- 
gehende Literaturiibersicht iiber die Verss. anderer Autoren. Eigene Yerss., mit vcr- 
schiedenen Kulturen von Penicillium brevicaule aus As20 3-haltigen Lsgg. fliichtige 
As-Verbb. zu entwiekeln u. mittels HgCI2 oder durch Gerueh nachzuweisen, sind ohno 
Erfolg, ebenso Verss. mit Pepsin oder Takadiastase u. mit Gartenerde. (Analyst 57.
155—58. Marz 1932. Birmingham.) R. K. M u l l e r .

O rganische Substanzen.
Ferdinand Schulz, Bemerkung zur quantitativen Bestimmung des Broms in or- 

ganischen Substanzen. Die vom Vf. veróffentlichte Methode (C. 1931. II. 1324) ist schon 
friiher von PALFRAY u . SoNTA G (C. 1930. I .  2282) beschrieben worden, was Vf. iiber- 
sehen hatte. (Collect. Trav. chim. Tchecoslovaquie 4. 20. Jan. 1932. Prag.) Pang.

—, Anałyse von Formaldehyd. Amtliche amerikan. Best. der Konz. von Formaldehyd 
durch Titration mit NaOH u. H20 2 u. Riicktitration der verbrauchten NaOH mit n. 
HC1 oder n. H2S04. (Paper Trade Journ. 93. Nr. 22. 37. 26/11. 1931.) F r i e d e m a n n .

Konstantin Lesnicenko, Jodometrische Bestimmung von Aceton. Die jodometr. 
Methode gibt befriedigende Werte mit einer Fchlergrenze von ±0,5% ; meist sind 
die gefundenen Werte zu hoch. Die Qualitat des Acetons kann nach seinen physikal. 
Eigg. nicht zuyerlassig beurteilt werden, weil sie nicht spezif. sind u. deshalb nur zur 
Vervollstandigung der chem. Anałyse dienen kónnen. (Chemicky Obzor 7. 2—4. 
31/1. 1932.) . M a u t n e r .

Carl Neuberg und Maria Kobei, tiber die Ausfiihrung der Beaktion von Alduron- 
sauren mit Naphthoresorcin. Es wird empfohlen, die Naphthoresorcinrk. — statt wie 
bisher mit konz. HC1 — mit 2-n. HC1 oder mit 50%ig. H2S04 auszufiihrcn. Bei diesem 
Yorgehen u. namentlich beim Erhitzen im Wasserbad (Dauer fiir 2-n. HC1 ca. 5 Min.,
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fiir 50°/|}ig. H 2S04 ca. 2 Min.) wird die Abscheidung dea Farbstoffs in harzigen Klumpon 
yermieden. Da gleichzcitig vorhandene Zucker die Rk. storen konnen, wende man in 
diesen Fallen grundsatzlich nur verd. HC1 oder 50%ig. H 2S04 an, u. verfahre nach 
der im Original (Tab. I), angegebencn Vorsehrift Bei dieser Ausfiihrungsform storen 
gleichzcitig anwesende Zucker nieht, wenn ihre absol. Mengenyerhaltnisse folgende 
sind: Von Glucose, Galaktose, Mannose, Xylose, Arabinose, Maltose u. Milchzucker 
k o n n e n  200 Tcile auf 1 Teil Uronsaure entfallen, von Fructosc 40 Teile auf 1 Teil 
Galakturonsaure bzw. 30 Teile auf 1 Teil Glucuronsaure u. von Rohrzucker 50 Teile 
auf 1 Teil Uronsaure. — Wahrend die einfachen gepaarten Glueuronsauren, wie sie im 
Harn yorkommen, bei Anstellung der Rk. durch die yerwendete Saure in hinreichendem 
MaBe gespalten werden, trifft dies nieht fiir alle hochmolekularen Uronsaurederiw. zu. 
Fiir diese ist eine yorherige Hydrolyse dureh n. H2S04 einzusclialtcn (ca. 2std. Kochen). 
Mit der filtrierten Lsg. fallt die Rk. dann positiv aus. In praxi kann auf Abwesenheit 
yon Uronsaure in zuckerhaltigem Materiał geschlossen werden, wenn im Falle der 
Ggw. garfiihiger Kohlenhydrate die yergorene Lsg. eine negative Naphthoresoreinrk. 
gibt u. die Probe nach Zufiigung einer Spur Uronat positiy wird. Die Ausschuttelung 
des Farbstoffs erfolgt mit A., Essigester, BzL, Toluol oder Chlf. ZweckmaGig teilt man 
die zu untersuchende Probe in 5 Teile u. nimmt die Ausschuttelung mit den 5 genannten 
LSsungsmm. yor. (Biochem. Ztschr. 2 4 3 . 435—50. 1931. Berlin-Dahlem, Kaiser- 
Wilhelm-Inst. fiir Biochemie.) K o b e l .

Aldo Castellani, Die mykologischen Metlioden fiir die Identifizierung verscliiedener 
Zucker und anderer Kohlenstoffverbindungen. Die vom Vf. angegebenen mykolog. 
Methoden (vgl. C. 1 9 2 8 . II. 1109) konnen zwar die chem. Identifizierungsverff. nieht 
orsetzen, geben aber, insbesondere fiir Mallose, Galaktose, Saccharose, Lactose, Inulin u. 
Rhamnose brauchbare Hilfsmethoden ab. (Journ. State Med. 39 . 621—39. Nov. 1931. 
London, School of Hyg. and Trop. Med.) O p p e n h e i m e r .

AmyLe Vesconte, J. H. Buchanan und Max Levine, Die biologische Beslimmung 
von Glucose. II. Die Beziehung zwischen Glucosekonzentration und pjj- Veranderung des 
Mediums. (I. vgl. C. 1 9 3 1 . II. 1606.) Es wird eine Methode beschriebcn, nach der 
der Zuckergeh. von 0,01—0,40%ig. Zuckerlsgg. aus der Veranderung des ph des 
Mediums unter aerobon Bedingungen bestimmt werden karm. Unter den innezu- 
haltendcn Versuchsbedingungen ist dio Siiurebldg. aus Glucose u. Fructose gleich 
groB. Die Genauigkeit der Methode betriigt 0,001—0,025%. (Iowa State College 
Journ. Science 4 . 451—57. 1930. Iowa State College, Department of Chemistry.) K o b .

E. Montignie, Einwirkung des Selendiozyds auf die Slerine. Kocht man einige mg 
Ergosterin in 5 ccm A. mit 3—4 ccm <S'e02-Lsg. 1—2 Min., so fallt rotes Se aus; bei 
Spuren Ergosterin erfolgt Rotfarbung von kolloidalem Se. Empfindlichkeitsgrenze
0.0006 g Ergosterin. Choleslerin, Stigniasterin u. Phytosterin geben die Rk. nieht. 
Ergosterinacetat u. y-Dihydroergosterin reduzieren Se02 ebenfalls; Empfindlichkeit 2 bis
3-mal geringer. Bei bestrahltem Ergosterin nimmt die Empfindlichkeit der Rk. mit 
der Bestralilungsdauer ab. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 144. Jan. 1932.) L i n d e n b .

B estan d te iłe  y o n  P flanzen  un d  Tieren.
Winifred Mankin, Anuiendung der optischen Spektroskopie zur Bestimmurtg der 

schwereren Elemente in Geweben. (Chem. Engin. Mining Rev. 24. 142—44. 5/1. 1932. 
Sydney, Krebsforseh.-Inst. d. Univ.) G. V. S c h u l z .

Morio Yasuda, Beslmimung der Jodzahl von Lipoiden. Vergleichcnde Anaiysen 
nach den Methoden H a n u s  u . R o s e n m u n d J C u h n h e n n  ergaben folgendes: Bei der 
Best. der JZ. von Ol- u. Richwlsdure liefern beide Methoden die gleichen, den theoret. 
nahe liegenden Werte. Die Methode H a n u Ś ergibt bei Linolsdure u. Dorschlebertran 
um 2—4% hóhere Werte ais die andere Methode. Bei Linolsaure spielt der Halogen- 
iiberschuB bei der HANUŚ-Methode eine weit geringere Rolle ais bei der Methode 
R o s e n m u n d . Fur die JZ.-Best. in Cholesterin u. seinen Estern ist die HANUŚ-Methode 
ungeeignct. — Mikro-JZ.-Best. der Fettsauren und Phosphatide in Geweben. Die Methode 
R o s e n m u n d -K u h n h e n n  wurde zu folgender Mikromethode modifiziert: Reagenzien
1. verd. Pyridinsulfatdibromidlsg. Die fiir die Makrobest. yenvendete Lsg. wird mit 
Eg. zu 0,05-n. yerd.; 2 .10%ig. K J ; 3. l%ig. Starkelsg. in halb gesatt. KCl-Lsg.; 4. 0^02-n. 
Na2S20 3. — 3—5 mg Lipoid in 2—5 ccm der Lsg. 1. werden nach 15 Min. mit 0,5 ccm 
Lsg. 2. versetzt, etwas yerd. u. mit 0,02-n. Na2S20 3 titriert. Die Methode lieferte bei 
reiner Ol-, Ricinol- u. Linolsaure mit der Makromethode ident. JZZ. — M i k r o -  
J Z. - Be s t .  i n  L i p o i d e n :  Ein bestimmtes Vol. Gewebsestrakt wird eingedampffc
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u. mit PAe. extrahiert. Das Lipoid wird mit Aceton u. MgCl2 nach B l o o r  (C. 1929.
II. 2704) niedcrgeschlagen, das Aceton im C02-Strom verdunstet, das Lipoid in Chlf. gel. 
u. vom MgCl2 abzentrifugiert. Hierauf wird die klare Chlf.-Lsg. zu 3—4 mg Lipoid 
in 5 ccm eingestellt. Eine aliąuote Menge Chlf.-Lsg. wird zur Best. des Phosphatidgeh. 
nach der Oxydationsmethode, ein anderer Teil zur JZ-Best. yerwendet. Soli die JZ. 
der Lipoid-Eettsiiuren bestimmt werden, so wird das Lipoid in 10 ccm A. mit NaOC2H5 
20 Min. gekocht, die Lsg. yerdampft, durch C02 der A. yertrieben, die Lsg. mit verd. 
H2S04 angesauert u. mit PAe. extrahiert. Nach Verdampfen des PAe. werden die 
Fettsauren in Chlf. aufgenommen u. die Chlf.-Lsg. zur JZ.Best. yerwendet. JZ. der 
Phosphatide u. dereń Fettsauren aus Geweben: I. L i p o i d e: Aus Raltenleber, JZ. 119, 
aus Rattennieren, JZ. 98, aus Raltenliaut, JZ. 58, aus Rattenmuskeln, JZ. 119, aus Ratten- 
herz, J.Z 122. II. L i p o i d - F e t t s a u r e n :  Aus Mauselebcr, JZ. 140, aus Miiuse- 
fettgewebe, JZ. 116, aus einem Rattentumor, JZ. 136. — JZZ. d e r  d u r c h  V e r - 
s e i f u n g  e tc . a u s  d e n  G e w e b e n  g e w o n n e n e n  G e s a m t f e t t s a u r e n ,  
bestimmt nach der Mikromethode: Fettsauren aus: (Ratten-)Leber, JZ. 137; Niere, 
JZ. 122, Haut, JZ. 85; Muskeln, J. Z. 104. Die Gesamtfettsauren werden gewonnen 
durch Extraktion des verseiften u. angesauerten Gewebcs mit PAe., entsprechcnd 
der B L O O R schen o x y d a t iv c n  M e th o d e  der Gesamtlipoidbest. N a c h  Verdampfen des 
PAe. wird der Ruekstand mit Chlf. extrahiert, ein Teil fiir die Lipoidbest., ein anderer 
fiir die JZ.-Best. der Gesamtfettsauren yerwendet. Bei der Berechnung der JZ. ist 
der Cholesteringeh. (JZ. 69) zu berueksichtigcn. (Journ. biol. Chemistry 94. 401-—09. 
Dez. 1931. Rochester, New York.) S c h o n f e l d .

Gabriel Bertrand, Uber ein Reagens, mil dem man aus Blul leicht Haminlcrystallc 
erhalten und konsermeren kann. Vf. ersetzt die Essigsaure in der TEICHM ANNschen 
Vorschrift zum mikrochem. Nachweis von Blut ais Haminkrystalle durch ein Reagens 
folgender Zus.: krystallis. MgCl2 lg , Aqua dest. Ig , 30%’g- Glycerin 5g, Eisessig 20g. 
Diese sirupose FI., die einen wesentlich hóheren Kp. hat u. nie ganz eintrocknet, halt 
dio Krystalle fiir lange Zeit unverandert. (Buli. Sciences pharmacol. 38. 673—77. Dez.
1931.) H a r m s .

C. E. Jenkins und C. S. D. Don, Vergleicliende Unlersuchung iiber die Hamo- 
globinbestimmung mit dem Hdmoglobinometer von Flicker und der Sauerstoffkapazitdt- 
meihode. (Brit. Journ. exp. Pathology 12. 212—17. Aug. 1931. Manchester, Salford Roy. 
Hosp.) '  O p p e n h e i m e r . '

Cuthbert Leslie Cope, Bestimmung des anorganischen Sulfats im menschlichen 
Blulplasma durch Mikrotitration. Kritik an den nephelometr. Methoden. Die Methodo 
yon D e n i s  (1921) ist brauchbar, wenn die Trichloressigsauremenge im Filtrat sehr klein 
ist u. der pn-Wert der Lsgg. in jedem einzelnen Fali kontrolliert wird, u. innerhalb 
des Optimumbereichs von 1,8—2,4 liegt. Trotzdem wird dem Verf. von H u b b a r d  
(C.1931.1.820) der Vorzug gegeben mit der Modifikation, daB die colorimetr. Schatzung 
durch direkte Titration ersetzt wird. Beschreibung der Apparatur im Original (Zeich- 
nung). (Biochemical Journ. 25. 1183—89. 1931. Oxford, Dep. of Biochem.) Opp.

B. Sjollema, Bestimmung des Chlorgehalts in kleinen Mengen Frauenmilch. Zur 
Best. sind nur 1—2 ccm Milch notwendig, die mit 0,05-n. AgN03 +  50°/oig. HN03 
bei 100° gehalten wird. Dann Zusatz von 5%ig. KMn04-Lsg. u. 5°/0ig. Eisenammon- 
alaunlsg. Titration mit Rhodankaliumlsg. von bekanntem Geh. Eine 2. Methode auf 
gleichem Prinzip macht die Titration iiberfliissig, erlaubt aber nur eine Schatzung 
des Cl-Geh. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 75. 3547—50. 1931. Utrecht,
Reichsuniy.) S c h n i t z e r .

J. C. Schippers, Uranin ais Hilfsmittel bei der Diagnose Meningitis. Der Farbstoff 
wird per os gegeben u. sein Ersoheinen im Liąuor cerebrospinalis yorfolgt. (Jahrb. 
Kinderheilkunde [3] 82. 23—33. 1931. Amsterdam, Emma-Kinderkrankenh.) O p p .

H. Hinglais, Die biologische Schicangerschaflsdiagnoslik. Beschreibung u. Kritik 
der Verff. nach AsCHHEIM -ZONDEK mit weiblichen Mausen u. Kaninchen u. nach 
BR O U H A -H iN G LA IS-SiM O N N ET mit m&nnlichen Mausen. (Buli. Sciences pharmacol. 
38. 631—43. Noy. 1931.) H e r t e r .

Paul Hublet, Vergleichende Sludie iiber die Decocle, Infuse und Macerationen der 
belgischen Pharmacopoe I I I  und der belgischen Pharmacopoe IV . (Vgl. C. 1932. I. 262.) 
Angabe der V*orschriften des belg. Arzneibuchs IV unter Herrorhebung der Anderungen 
gegeniiber der III. Ausgabe. (Journ. Pharmac. Belg. 13. 847—48. 8/11. 1931.) H e r t e r .

Paul Hublet, Vergleichende Sltidie iiber die Pillen, die Kórner und die Tabletten 
oder Pasiillen der belgischen Pharmacopoe I I I  und der belgischen Pharmacopoe IV . (Vgl.
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vorst. Ref.) Angabe der Vorscliriften des belg. Arzneibuchs IV unter Heryorhebung 
der Unterscliiede gegeniiber der III. Ausgabe. (Journ. Pharmac. Belg. 13. 869—71. 
15/11. 1931.) H e r t e r .

Paul Hublet, Vergleichende Untersuchung der Flussigkeiten und Lósungen der 
belgischen Pharmacopoe I I I  und IV . Boricht iiber die in der Pbarmacopóe IV ein- 
gefuhrten Anderungen fiir eine Reihe pharmazeut. Zubereitungen. (Journ. Pharmac. 
Belg. 14. 46—48. 17/1. 1932.) S c h o n f e l d .

Laszló Ekkert, Beitrag zu den Reaklionen einiger Salrarsanprdparate. Farbrkk. 
des MyosaIvarsans, Neosaharsans, Sulfoxysalvarsans, Neojacols u. Revivals mit FeCl3, 
H20 2, NH2C1'HC1, KCIOj +  HC1, K 2Cr20 ;, K 2Cr20 7 +  H2S04, sowio beim Diazotieren 
u. Kuppeln mit a-Naphthylamin bzw. mit Resorcin. (Magyar Gyógyszeresztudo- 
manyi Tarsasag Ertesitóje 8.109—16.15/3.1932. Budapest, Chem. Inst. d. Univ.) S ail.

Robert Fischer, Zum mikrochemischen Nachweis der gebrauchlichslen Schlaf- 
mittel. Es wird ein Verf. besehrieben, das den Nachweis von Schlafmitteln im Harn, 
Blut u. Liąuor erlaubt. Behandelt werden die Schlafmittel: Neuronal, Voluntal, Novonal, 
Sulfonal, Trional, Adalin, Bromural, Numal, Sandoplal, Dial, Proponal, R 296 (Butyl- 
bromphenylbarbitursdure im Pernoeton u. Dormalgin), Diogenal, Noctal, Soneryl, Pliano- 
dorm, Veronal, Nirranol, Luminal, Sedormid u. Acetyl?iirvanol. Fiir die Unters. ge- 
niigen in den meisten Fallen vom Harn 10—20 ccm, vom Blut etwa 5 ccm, vom Liąuor
3—4 ccm. In Einzelfallen wurde auch mit 1 ccm Liąuor gearbeitet. Dem Unters.- 
Material wird das Schlafmittel mit A. entzogen, durch Schiitteln mit alkal. W. gehen 
dic vorhandenen Barbitursaurederiw. in dieses iiber, u. werden so yon den iibrigen im 
A. verbleibenden Substanzen getrennt. Nach Ansauern der alkal. Lsg. wird diese 
wieder mit A. erschópft, so dafi schliefilich 2 A.-Extrakte resultieren. Die Isolierung 
u. Reinigung des darin yorhandenen Schlafmittels erfolgt durch entsprechende Ver- 
dunstung u. nachfolgende Mikrosublimation mit Hilfe des Stufenrohres oder eines elektr. 
Sublimationsapp. oder des Glasnapfchens u. Mk. Aus der Sublimationstemp. u. dem 
Aussehen der Mikrosublimate erhiilt man bereits gewisse Anhaltspunkte zur Identi- 
fizierung der Substanz. Zur besseren Reinigung wird das Mikrosublimat umsublimiert. 
Die erhaltenen Krystalle werden dann im Polarisationsmikroskop angesehen, Aus- 
lóschung u. Schwingungsrichtung ermittelt u. sehliefllich der F. im Mikroschmelzpunkt- 
app. bestimmt. Auf Grund der erhaltenen Ergebnisse wird dann die in Betraclit 
kommende Substanz in einer Tabelle aufgesucht. Im Zweifelsfalle wird mit dem Riick- 
stand eine ehem. Rk. ausgefiihrt. Die Methode wurde an absichtlich mit Schlafmitteln 
yersetztem Unters.-Materiał auf ihre Empfindlichkeit gepriift. Es gelingt, im Unters.- 
Material yorhandene Schlafmittel bei Verarbeitung yon 2 ccm Fl. noch in einer Ver- 
diinnung von durchschnittlich 1: 25 000 nachzuweisen. Am empfindlichsten ist der 
Naehweis bei den Stoffen durchzufiihren, dereń Loslichkeit in W. besonders gering ist. 
So lassen sich z. B. Veronal, Nirvanol, Sedormid, Luminal, Acetylnirranol, Noctal, 
Numal u. Dial noch durchschnittlich in einer Verdiinnung yon 1: 40 000 nachweisen. 
Fiir Veronal liegen die Verhaltnisse besonders giinstig, so dafi ais Grenzkonz. 1: 100 000 
angegeben werden kann. Fiir die iibrigen, im W. etwas 11. Stoffe wird ais Grenzkonz. 
1: 20 000 angegeben. Es ist im allgemeinen gunstiger, bei diesen Substanzen yon Liąuor 
u. Blut je 5 ccm, von Harn 10—15 ccm zu yerwenden. Ferner werden der Abbau dieser 
Schlafmittel im menschlichen Kórper u. die Ausscheidungsverhaltnisse unter Beriiek- 
sichtigung der Literatur diskutiert. Am Schlufi wird eine Anzahl yon Vergiftungsfallen 
angefiihrt, boi denen es immer gelang, das Schlafmittel nachzuweisen, u. so die Diagnose 
sicherzustellon. Auch Verss. mit therapeut. Dosen wurden mit gleiohem Erfolg durch- 
gefiihrt. (Mikrochemie 10- 409—29. 1932. Innsbruck, Pharmakognost. Inst. d. 
Univ.) D u s i n g .

Laszló Ekkert, Beitrag zu den Reaklionen des Adalins und Bromurals. Die Lsg. 
von Adalin +  A. -f H2S04 +  a-Naphthol (/J-Naphthol) farbt sich hellrosa bis yiolett- 
rot (griin bis blaulichgriin). Bromural gibt rosa bis gelblichrosa (griine) Farbung. 
(Magyar Gyógyszeresztudomanyi Tarsasig Ertesitóje 8. 119—20. 15/3. 1932. Buda
pest, Chem. Inst. d. Univ.) S a i l e r .

Laszló Ekkert, Beitrag zu den Reaktionen des Aconitins. Aconitin farbt sich mit 
Resorcin +  etwas W. +  H2SO., auf dem sd. W.-Bad erhitzt heli blutrot. (Magyar 
Gyógyszeresztudom&nyi Tarsasag Ertesitóje 8. 118—19. 15/3. 1932. Bu’dapest, Chem. 
In s t /d . Univ.) " S a i l e r .

Laszló Ekkert, Beitrag zu den Reaktionen des Tropacocains. Tropacocain farbt 
sich mit H2S04 u. Resorcin (/3-Naphthol) rosenrot bis purpuryiolett (graublau bis
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dunkelblau). (Magyar Gyógyszeresztudomanyi Tarsasag Ertcsitoje 8. 116— 18. 15/3.
1932. Budapest, Ciiem. Inst. d. Univ.) S a i l e r .

Guillaume Valette, Beslimmung des Oocains ais Silicowólframat. Die Fallung des 
Cocains ais Kieselwolframat erfolgt am besten in I/3-n. HCl-Lsg. in der Kalte. Ist p das 
Gewicht des Cocainchlorhydrats, S  das des gefundenen Silicowolframats, so ist: 
p =  0,325 S  +  0,001 (fur Lsgg. 7300—ł/3ooo)- (Buli. Sciences Pharmacol. 38 . 688—91. 
Dez. 1931.) ________  _  _  H a r m s .

Erich Leschke, Berlin, Gleiclizeitiges Fiirben von Blulprdparaten und Gewebe- 
schnillen und Losung zur Durchfuhrung des Verfahrens 1. dad. gek., daB in einem Fiirbe- 
yorgang das Priiparat durch AufgieBcn einer Lsg. von Methylenblau, Eosin u. Mcthyl- 
azur in CHzOII mit Zusatz von etwas Olycerin fixiert wird u. durch nachtriiglichcs 
Hinzufiigen von dest. W. ohne vorheriges Abgieflen der Farblsg. die Farbung voll- 
zogen wird. — 2. Farbemitlel, bestehend aus einer Lsg. von Melliylenblau, Eosin u. 
Metliylazur in CH3OH mit Zusatz von etwas Olycerin. (D. R. P. 531 902 KI. 30h 
vom 19/12. 1930, ausg. 23/3. 1932.) S c h u t z .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine ehemisełte Technologie.

Francis Chilson, Bas Mischen von Fliissigkeilen. Beschreibung der Vorgange 
beim Mischen von Lsgg., Suspensionen, Emulsionen u. der verwendeten Apparate. Abb. 
(Amer. Perfumer essential Oil Rev. 26. 672—74. Febr. 1932.) E l l m e r .

—, Pumpen zum Bewegen von atzenden Fliissigkeilen. Ais betriebssichere Saure- 
pumpen empfehlen sich Zentrifugalpumpen aus VA- u. V2A-Stahlen. (Dyer Calico 
Printer 67 . 257—59. 4/3. 1932.) F r ie d e m a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Beller,
Ludwigshafen, und Martin Luther, Mannheim), Verfahren zur Herslellung von Emul- 
giermilleln, dad. gek., daB man andere Oxydationsprodd. von Paraffinkohlenwasser- • 
stoffen, Wachsen u. dgl. ais Ozonide oder die daraus isolierten sauren Bestandteile 
fiir sich oder in Mischung miteinander oder in Mischung mit anderen Stoffen unter 
solchen Bedingungen ehloriert, daB die Bldg. von Harzen vermicden wird, d. h. zweck- 
maBig unter Verwendung eines geeigneten Lósungsm. bei Tempp. unter 100° mit Chlor- 
mengen bis zu ętwa 40% der vemrendeten Ausgangsmaterialien, u. die dabei ent- 
standenen Chlorierungsprodd. zwecks Neutralisation oder zwecks Ersatzes der Cl2- 
Atome durch OH-Gruppen u. gleichzeitiger Neutralisation mit bas. Mitteln behandelt. 
Dazu mehrere Beispiele. (D. R. P. 545 094 KI. 12o vom 28/4. 1928, ausg. 1/3.
1932.) M . F. M u l l e r .

Francis Whitwell Brackett, Colchester, Filtrieren von feste Stoffe in Suspension 
enthaltenden Flussigkeilen. Eine Anzahl von durchbohrten Platten bzw. von Maschen- 
platten wird auf ein Siebband aufgebracht. Die Anordnung sowie die Befestigung 
der Platten auf dem Band wird naher beschrieben. (E. P. 367 144 vom 28/1. 1931, 
ausg. 10/3. 1932.) D r e w s .

Frank Christian Fulcher, London, Filier. Zwischen einer Reihe yon rotierenden 
Scheiben u. damit nicht in unmittelbarer Beriihrung stehenden Streifen sind feine 
Schlitze yorhanden, so daB die groberen in der Fl. enthaltenen Teile zwischen an- 
grenzenden Scheiben u. die feineren Teile zwischen den Scheiben u. den angrenzenden 
Streifen zuruckgehalten werden. Die Filteranlage wird des niiheren beschrieben; sie 
eignet sich insbesondere zur Verarbeitung von Petroleum, Paraffin, Brennól, Schmieról, 
Olfarbe, Firnis, W. usw. (E. PP. 367 379, 367 458 u. 367 459 yom 15/8. 1930, 
ausg. 17/3. 1932.) D r e w s .

Elektriska Svetsnings Aktiebolaget, Goteborg, Enlfernen von festen oder 
fliissigen Stoffen aus Gasen. Das Gas wird unter Rotation durch einen Behiilter gefiihrt, 
wobei durch Anderung des Querschnitts des durchlaufenen Weges die Winkelgeschwin- 
digkeit des Gases allmahlich erniedrigt u. erhoht wird. Die AuBenschicht des Gas- 
stromes, welche die festen Stoffe enthalt, strómt in einen Sammelbehalter, welcher in 
bezug auf die Atmosphare an den Stellen groBerer Winkelgeschwindigkeit geschlossen ist. 
Alsdann wird das gereinigte Gas an der Stelle der geringsten Winkelgeschwindigkeit in 
den Hauptgasstrom zuriickgeleitet. Das Reingas wird hiernach aus jener Zone des
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Ji cliiiItors abgeleitet, in welcher die Winkelgeschwindigkeit des Gases wieder anwachst. 
Die Vorr. wird naher beschrieben; sie eignet sich besonders zur Entfemung von RuB 
aus Generatorgas, von Staub aus Luft usw. (E. P. 366 926 vom 7/8. 1930, ausg. 
10/3. 1932.) D r e w s .

Walter Leon Smith, V. St. A., Herstellung ton fesler Kohlensaure. D ie  dureh 
Yerbrennung von KW-stoffen erhaltenen Gase werden in geeigneten Wiischern mit 
passenden Lsgg. behandelt, anschlieBend gekuhlt u. mit einer die CO. absorbierenden FI. 
in  Beriihrung gebracht. Aus dieser Lsg. wird die C02 alsdann dureh Erhitzen aus- 
getrieben, in iiblicher Weise kondensiert u. verfestigt. Ais Ausgangsmaterial finden 
gasformige, fl., feste oder halbfeste, bei der Gcwinnung bzw. Verarbcitung von Petroleum 
orhaltene Stoffe Verwendung. (F. P. 717 501 vom 22/5. 1931, ausg. 9/1. 1932.) D r e w s .

Peter Brotherhood Ltd., Petersburg, Harry Montgomery Dunkerley, Wansfora, 
Carbon Dioxide Co. Ltd., London, Herstellung von fester Kohlensaure. Die fl. C02 
(oder ein anderes geeignetes fl. Gas) gelangt in fl. Form in einen Behiilter, aus welchem 
sie dureh ein Ventil in eine formahnliche Vorr. eintritt, in der sie ohne auBere Ein- 
fltisse in einen festen Błock iibergefuhrt wird. Die gesamte Anlage wird des niiheren 
beschrieben. (Hierzu vgl. E. P. 358820; C. 1932. I. 427.) (E. P. 364 322 vom 23/12.
1930, ausg. 28/1.1932.) D r e w s .

Gustave Fernand Janlet und Oswald Pardoen, Belgien, Isoliermitiel. Etwa 
6 Teile Asbest, 2 Teile eines blattchenformigen Mineralstoffes, 2 Teile eines trocknenden 
Oles u. gegcbenenfalls etwas A. oder Ather werden gcmischt u. nach geniigendem 
Erharten geformt. Die Erzeugnisse sind wasserfest, unyerbrennlich u. schalldampfend. 
(F. P. 717 296 yom 20/5. 1931, ausg. 6/1. 1932. Belg. Prior. 29/7. 1930.) K u h l i n g .

Heinrich Bohlander, Koln, Herstellung poroser Isolierformlinge aus mineralischen 
Faserstoffen, dad. gek., daB in hauptsachlieh aus Schlackenwollc bestehenden Massen 
die Einzelfasern dureh Einw. eines Dampfes oder Nebels an ihren Beriihrungsstellen 
miteinandor yerklebt werden. — Die Erzeugnisse kónnen unmittelbar verwendet, aber 
aueh dureh Pressung auf einen hóheren Dichtigkeitsgrad gebracht werden. (D. R. P. 
546 654 KI. 80b vom 23/7. 1927, ausg. 14/3. 1932.) K u h l i n g .

Charles Henry Owen, Manchester, England, Warmeschułzmassen. Etwa 2 Teile 
Zement, besonders „Ferrocrete", 2 Teile gemahlener lufttrockener Ton u. 1 Teil eines 
porigen hitzebestandigen Fullmittels, wie Schlackenmehl, Bimssteinpulyer o. dgl., 
werden mit W. zum Brei angeriihrt u. die M., gegebenenfalls unter Einbettung einer 
Schicht von Kork, Asbest o. dgl., unmittelbar auf die zu schutzenden Gegenstiinde 
aufgetragen oder geformt. (E. P. 365 525 vom 15/10. 1930, ausg. 18/2. 1932.) K u h l .

II. Gewerbełrygiene; E,ettungswesen.
Luigi Calderoni, Therapeulischer und technischer Sauerstoff. Gegen die ausnahms- 

weise Verwendung von techn. 0 2 an Stelle von therapeut. bestehen keinerlei Bedenken, 
da eine in ersterem u. U. enthaltene geringe Menge N, yóllig harmlos ist. Ais Ersatz 
fur den therapeut. kann aueh aus Na20 2 mit W. entwickelter 0 2 dienen. (Boli. chim. 
farmac. 70. 1017—18. Dez. 1931. Urbino.) H e l l r i e g e l .

F. W. Bach, Bakteriologisch-hygienische Untersuchungen von Briefmarken. Am 
Schalter yerkaufte Jlarken sind zwar keimhaltig, aber kaum gefahrlich yerschmutzt. 
(Arch. Hygiene 106. 366—76. Sept. 1931. Stade, Medizinalimters.-Amt.) M a n z .

James P. Leake, Badiumrergiftung. Die Unters. erstreckte sich auf alle Betriebe, 
in denen Zifferblatter von Uhren mit Leuehtfarben bemalt werden. Es erscheint Vf. 
moglich, diese Betriebe yollkommen hygien. zu fuhren. Ais wichtigste Gefahrenąuelle 
war bis 1926 das Befeuchten der Pinsel mit den Lippen anzuseben. Seit dies yerboten 
ist, sind schwere Erkrankungen nicht mehr vorgekommen. Eine stete Gefahrenąuelle 
bleibt der R a -  oder Th-haltige Staub. (Journ. Amer. med. Assoc. 98. 1077—79. 26/3.
1932. Washington [D. C.], U. S. Publ. Health Sery.) R e u t e r .

Freitag, Oefahren nitroser Gase. Hinweis auf die Gefahren der Einatmung nitroser 
Gase u. prophylakt. MaBnahmen. Personen, die nitrose Gase eingeatmet haben, wird 
das Einatmen yon yerd. NH3,LRiechen an mit (NH4)2C03 gefullten Flaschchen, sowie 
das Einatmen von Mentholdampfen empfohlen. Stets soli sich aber der Erkrankte 
sofort in arztliche Behandlung begeben. (Nitrocellulose 2. 229—31. Dez. 1931. 
Leipzig.) _ F r a n k .

—, Vergiftung mit Terpenlinól und Lacklósungsmitteln. Bei Yerwendung von 
TerpentinOl wurde kein Yergiftungsfall bekannt. Yergiftungen dureb Celluloseacetat-
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lósungsmm. u. a. bewirkten Kopfschmerzen, Schlafrigkeit, Appetitmangel, Hals- 
schmerzen u. dgl. Es ist nicht angebracht, einer bestimmten Substanz allgemein giftige 
Wrkg. zuzusprcehen. (Oil Colour Trades Journ. 81. 467—68. 12/2. 1932.) K o n i g .

K. Stetter, Die Silicose der Hafenmaclier in den Glashutten. Besehreibung einiger 
Falle yon beginnender u. fortgeschrittener Lungensilicose durch Tonstaub. (Ztrbl. 
Gewerbehygiene Unfallyerhiit. 19. 6—11. Jan. 1932. Hohenwiese im Riesen-
gebirge.) GROSZFELD.

Walther Bayer, Selbstentzundmuj von Zinkpermanganat. Beim Offnen eines 
Elaschchens mit ZnMnOt, das jahrelang gestanden hatte, tra t Esplosion ein. (Pharmaz. 
Ztg. 76. 1386. 9/12. 1931. Troppau.) H e r t e r .

Thormann, Uber die Gefahren bei der Venvendung von Ldsungsmiltelgemischen. 
Besprechung der physikal. Eigg. von LOsungsmittelgcmischen in bezug auf Ver- 
minderung oder VergrdCerung yon Gefahren im Betriebe. (Ztrbl. Gewerbehygiene 
Unfallyerhiit. 19- 11—14. Jan. 1932.) G r o SZFELD.

—, Ein interessanter Fali von eleklrischer Selbstenizundung in der chemischen
Wascherei. Ein mit Bzn. unter Zusatz antielektr. Seife gewaschenes Seidenkleid fing in 
der Hangę Eeuer. Das Antielektrikum war wahrscheinlich durch das Spiilen yollstandig 
entfernt worden. (Dtsch. Farber-Ztg. 68. 51. 31/1. 1932.) S u v e r n .

P. Max Grempe, Feuer- und Explosionsgefahren durch Treibriemeneleklrizitat. 
Ais Abwehrmittel gegen die Esplosionsgefahr wird Impriignierung der Riemen mit 
Glycerin empfohlen. (Seifensieder-Ztg. 59. 38—39. 20/1. 1932.) S c h o n f e l d .

— , Vorbeuqunn und Bekampfung von Celluloidbrdnden. (Rev. gen. Matieres piast. 
8. 31—34. Jan. 1932.) __________________  K onig.

N. V. „Electro“ Zuur- & Waterstoffabriek, Holland, Fiillstoff fiir Gasmasken, 
Rauchhelme u. dgl. Cupren wird, zweekmaCig in Form von Aufschwemmungen in Fil., 
welche, wie verd. A., es benetzen, in yerfilzter Wolle yerteilt u. die Mischung getrocknet. 
Bei geniigender Adsorption von schadlichen BestandteOen setzen die Erzeugnisse dem 
Durchgang der Gase bzw. des Rauches keinen erheblichen Widerstand entgegen. 
(F. P. 718 480 yom 10/6. 1931, ausg. 25/1. 1932. Holi. Prior. 11/6. 1930.) K u h l i n g .

Hedag Feuerloschapparate Ges. m. b. H., Wien, Feuerloschmittel, bestehend 
aus Athylbromid, evtl. zusammen mit geringen Mengen gebromter oder gechlorter Stoffe, 
die nicht zur Phosgenbldg. neigen. (Oe. P. 126 622 vom 3/1. 1929, ausg. 10/2. 1932.
D. Prior. 3/1. 1928.) _________________  M . F. M u l l e r .

[russ.] N. W. L asarew , Benzin ais Industriegift. Experimentelle Toxikologie u. Pathologie 
u. prakt. Folgerungen fiir die Bekiimpfung von gewerblichen Vergiftungen. Moskau- 
Leningrad: Ogis-Staatl. Voll<8wirtschaftl. Verlag 1931. (230 S.) Rbl. 3.—.

III. Elektrotechnik.
BritishThomson-HoustonCo., Ltd., London, ubert. yon: Emil William Schwartz,

Bridgeport, Herstellung von Isoliermaterial. KaułschukahisM wird entvulkanisiert u. 
in noch piast. Zustand mit Fiillstoffen, wie Kreide u. Mineralrubber gemischt u. gewalzt. 
Darauf stellt man in bekannter Weise aus dem Fiillstoff enthaltenden Regenerat, Roh- 
kautschuk, Erweicher u. Beschleuniger die Isoliermischung hor, liiCt sie einige Tage 
altem, setzt S zu u. yerarbeitet auf der Schlauchmaschine. (E. P. 367 649 yom 15/5.
1931, au3g. 17/3. 1932. A. Prior. 16/5. 1930.) P a n k ó w .

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, iibert. yon: Emil Meinhard 
Hausheer, Schenectady, V. St. A., Isoliermittel. Eine Lage Glimmerplattchen wird 
mit der Lsg. eines Kunstharzes, welches aus einem mehrwertigen Alkohol, yorzugs- 
weise Glycerin, einer mehrbas. Saure, wie Phthalsaureanhydrid, u. einer oxydierbaren 
(ungesiitt.) Siiure oder einem eine solche Siiure enthaltenden 01 hergestellt ist, getrankt, 
eine weitere Glimmerschicht daruber angeordnet, diese wieder mit der Harzlsg. getrankt 
usw. Die Erzeugnisse werden unter Druck gedampft u. nach dem Erkalten gewalzt. 
Sie sind biegsam u. deshalb leicht auf beliebigen Oberflachen zu befestigen. (E. P. 
366 354 yom 13/4. 1931, ausg. 25/2. 1932. A. Prior. 12/4. 1930.) . K u h l i n g .

Hermann Beckmann, Berlin, Herstellung von gewellten Diaphragmen aus Kautschuk- 
tnasse mit sehr kleinen Poren fiir elektr. Primar- oder Sekundarelemente, elektr. Zellen, 
Filter u. ahnlicke Zweeke. Um ein Zerąuetschen der aus Kautsehukmileh zu einem 
Gel koagulierten Kautschukmasse bei der Riefelung in der Walze zu yermeiden, wird
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dio M. in Form einer Platte ohne Anwendung von Druck u. ohne das W. auszutreibcn 
teilweise vulkanisiert, hierauf zwischen Metallfolicn durch Walzen oder auf eine anderc 
Weise gewellt u. schlieBlich yollstandig yulkanisiert. Das W. wird auf diese Weise 
in den Porcn zuruckgehalten, so daB die urspriingliche Porositat des Materials erhalten 
bleibt. (E. P. 365 971 vom 26/6. 1931, ausg. 18/2. 1932. D. Prior. 2/8. 1930. Zus. 
zu E. P. 238 870; C. 1928. 1. 1061.) G e i s z l e r .

Westinghouse Lamp Co., Pennsylyanien, iibert. von: John W. Marden und 
Ernest A. Lederer, East Orange, New Jersey, Elektronenróhre mit einer Caesium- 
dampffullung zur Erzielung einer Elektronenemission. Zur Steigcrung der Emission 
wird in der liohro ein Dampfgemisch yon Cs u. einem anderen Alkalimetall mit niedri- 
gerem At.-Gew. ais das Cs, z. B. K, erzeugt, indem man in die Rohre ein Gemisch von 
reduzierbaren Verbb. der Metalle u. einem Reaktionsmittel einfuhrt u. zur Rk. bringt. 
Ein geeignetes Gemisch besteht z. B. aus den Bichromaten oder Permanganaten der 
Metalle u. Si ais Beduktionsmittel. (A. P. 1835118 vom 11/6. 1928, ausg. 8/12.
1931.) G e i s z l e r .

Associated Electrical Industries Ltd., Aldwych, Westminster, England, Ernest 
Yeoman Robinson und Frederick Barton, Enfield, Middlesex, Elektronenrohre mit 
mittelbarer Beheizung der emittierenden Kathode durch einen Heizkórper, der mit 
einem isolierenden hochschmelzenden Stoff iiberzogen ist. -—• Zur Erzielung eines fest 
haftenden Oberzugs taucht man den Heizdraht in eine Lsg. oder eine Schmelze von 
A1(N03)3 u. erhitzt ihn bis zur Zers. des Nitrates zu A120 3. An Stelle von A1(N03)3 
kann man auch Mg- oder Zr-Nitrat oder auch Chloride verwenden, die man in feuchten 
NH3-Dampfen in die Hydroxyde uberfiihrt. (E. P. 364136 vom 18/8. 1930, ausg. 
28/1. 1932.) G e i s z l e r .

Vereinigte Gliihlampen und Elektricitats Akt.-Ges., Ujpest, Ungarn, Iler- 
slellung von Ka.thod.en fur Entladungsróhren. (E. P. 289 763 vom 18/11. 1927, ausg. 
27/6. 1928. Oe. Prior. 30/4. 1927. — C. 1931. II. 2492 [Oe. P. 124 086].) G e i s z l e r .

Vereinigte Gliihlampen und Eleetricitats Akt.-Ges., Ujpest, Ungarn, Her- 
stellung von Kathoden fiir Entladungsróhren. Dem Rk.-Gemisch aus Erdalkalimetalloxyd 
u. Ca oder Mg ais Reduktionsmittel zur Erzeugung von Erdalkalimetalldampf in der 
Rohre wird ein Metali, wie z. B. Fe oder Al zugesetzt ,das sich mit dem frei gemacliten 
Erdalkalimetall legiert. Die Mischung wird vor dem Einbringen in die Rohre im Vakuum 
oder in einer Atmosphare aus inerten Gasen so hoch erhitzt, daB das Erdalkalimetall- 
oxyd zum mindesten teilweise reduziert u. von dem Zusatzmetall aufgenommen wird. 
Die Fertigstellung der Rohre wird auf diese Weise beschleunigt. (E. P. 360 803 vom 
25/4. 1931, ausg. 3/12. 1931. Ungar. Prior. 25/4. 1930. Zus. zu E. P. 289 763; vorst. 
Ref.) G e i s z l e r .

Akt.-Ges. Brown, Boveri & Cie., Baden, Schweiz, Kathode fur (juecksilberdampf- 
Glasgleichrichter, bei denen ein innerhalb des Kathodenąuecksilbers angeordneter 
Kuhleinbau aus Metali hoher Warmeleitfahigkeit mit Durchfuhrungsbolzen, die ais 
Wiirmeableiter u. teilweise ais Stromleiter dienen u. durch die Glaswandung nach 
auBen hindurchfiihren, versehen ist, dad. gek., daB der Kuhleinbau auf seiner Ober- 
flache mit eingesetzten Stiften oder Einsatzen aus einem nichtamalgamierenden Metali 
mit einem F. von mindestens 2500° yersehen ist. — Ais solehe Metalle kommen z. B. 
W, Mo u. Ta oder Legierungen derselben oder auch ihre Carbide in Frage. Eine Zer- 
storung des Kiihleinbaues durch das Hg soli vermieden werden. (D. R. P. 545 790 
Kl. 21g vom 2/3. 1928, ausg. 5/3. 1932.) G e i s z l e r .

Westinghouse Brake & Saxby Signal Co., Ltd., London, Ventilglied fur Wechsel- 
stromi-entile oder Gleichrichter. Bei Ventilgliedern, welche aus einem Kupferkorper 
mit einer aus dem Kupferkorper selbst erzeugten Kupferoxydulschicht bestehen, wird 
ein besonders gleichfórmiger u. diehter Uberzug yon Oxydul erreicht, wenn man den 
Kupferkorper bis nahezu auf dic Temp. erhitzt, bei der die Oxydulschicht glasig wird. 
Ais eine geeignete Temp. hat sich eine solehe yon 1015° erwiesen. Vorteilhaft kiililt 
man das oxydierte Cu rasch ab oder schreekt es ab. Die Erliitzung u. Abschreckung 
kann auch mchrmals wiederholt werden, wobci man vor jeder Erhitzungsstufe die 
gebildete Kupferoxydhaut von der Oxydulscliieht entfernt. Nach D. R. P. 543 994 
wird der notwendige elektr. Kontakt mit der Kupfcroxydulschieht durch Red. der 
Oberflache derselben dadurch bewirkt, daB man das h. oxydierte Kupferstiick in ein 
auf 500—600° erhitztes Metallbad, yorzugsweise in ein Bleibad oder in ein auf gleiche 
Temp. gebraehtes Salzbad taucht, in dem das Kupferstiick ais Kathode geschaltet ist. 
(D. R. P. 529 305 Kl. 21g vom 12/3. 1926, ausg. 11/7. 1931. F. Prior. 28/3. 1925
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u. D. R. P. 543 994 KI. 21g vom 14/8. 1930, ausg. 12/2. 1932. A. Prior. 11/9.
1929.) G e i s z ł e r .

Arcturus Radio Tube Co., Essex, New Jersey, Photozelle, bcstehend aus zwei 
Elektroden, die mit einem Elektrolyten in Beriilirung stehen. Die eine Elektrodo wird 
aus einem flachen Behalter, vorzugsweise aus Cu gebildet, der durch ein Uhrglas 
fliissigkeitsdicht verschlossen ist. Die andcre Elektrode ist lichtempfindlich u. in dem 
Behiilter unmittelbar hinter dem Uhrglas angeordnet. Sie wird yorzugsweise durch eine 
Cu-Sckeibe, die mit einer angeatzten Sehicht von Cu20  iiberzogen ist, gebildet. Ais 
Elektrolyt enthalt der Behalter eine Lsg. von CoCl2 in Essigsaure. Der App. ist handlieh 
u. besitzt holie Empfindlichkeit, weil die Liehtstrahlen unmittelbar auf die liclitcnipfind- 
liche Elektrode fallen. (E. P. 365 838 vom 20/2. 1931, ausg. 18/2. 1932. A. Prior. 
25/3. 1930.) G e i s z l e r .

IV. Wasser; Abwasser.
Paul Drawę, ChemiscJie Entgasung des Wassers. Vf. empfiehlt zur Beseitigung 

des O aus dem W. den Zusatz von festem Natriumsulfit. (Chem.-Ztg. 56. 213—14. 16/3.
1932. Gorlitz.) M a n z .

J. E. Lyles, Verwendung von Ammoniak in der Wasserreinigungsanlage von Tampa. 
Vortrag. Der Zusatz yon 0,24 mg/l NH3 zum Reinwasser vor der Chlorung beseitigte 
den sumpfigen Geschmack u. ermógliclite durch Verminderung des Cl-Zusatzes von 
1,92 auf 0,67 mg/l bei nachhaltigerer Entkeimung Verbilligung der Betriebskosten. 
Bei H2S-haltigem W. hat der Zusatz von NH3 oder auch von Chloramin selbst keinen 
EinfluB auf den Chlorverbrauch, der zuerst durch die Oxydation des H2S bestimmt wird. 
(Journ. Amer. Water Works Assoc. 24. 271—76. Febr. 1932. Tampa, Fla.) M a n z .

L. F. Warrick und o . J. Muegge, Beseitigung von Oeschmacic und Oeruch. 
Vortrag. Die Vff. geben einen Uberblick iiber Entstehung u. uber die bekannten Mittel 
zur Beseitigung von schlechtem Geruch u. Geschmack aus Trinkwasser. (Journ. Amer. 
Water Works Assoc. 24. 242—48. Febr. 1932. Madison, Wis., State Board of 
Health.) M a n z .

L. R. Howson, Die Enthdrlungs- wid Filteranlage in Cedar Jiapids. Yortrag. 
Teehn. Beschreibung der neuen, mit doppeltcm Misch-, Rk.-Raum u. Absetzbeeken zu 
beliebiger Schaltung ausgeriisteten Enthartungsanlage in Cedar Rapids, Iowa. Bei 
geringer Triibung des Cedar-FluBwassers erfolgt erst Kalkbehandlung, im zweiten 
Aggregat Alaunklarung, bei starker Triibung wird das Verf. umgekchrt. (Journ. Amer. 
Water Works Assoe. 24. 204—16. Febr. 1932. Chikago, 111.) M a n z

C. W. Foulk und V. L. Hansley, Feste Stoffe im Kesselwasserschaum. I. Versuche 
bei Atmospharendruck. (Vgl. C. 1929. II. 2545.) Vff. untersuchen den EinfluB ver- 
schiedener fester Zusatzstoffe auf die Schaumbldg. beim Koclien von stark verd. 
NaCl-Lsg. Ais App. dient ein Kolben mit aufgesetztem weitem Rohr, aus dem die 
Dampfe durch einen absteigenden Kiihler gehen, das Kondensat flieBt unter der Fl.- 
Oberflaehe wieder in den Kolben. Die Stabilisierung des Schaumes ist bei den ver- 
schiedenen Zusatzstoffen (Kesselstein, Ton, Kalk usw.) versehieden, einige yerlieren 
bei langerem Kochen ihre stabilisierende Wrkg.; einen besonders stabilisierenden 
EinfluB sehreiben Vff. dem dem Kesselstein evtl. anhaftenden Ol (z. B. aus Kondens- 
wasser) zu. Rieinusol verhindert jedoch sowohl in Ggw. wie in Abwesenlieit fester 
Stoffe die Schaumbldg. Messungen der Oberflachenviscositat zeigen, daB die Wrkg. 
der festen Stoffe nur eintritt, wenn die Oberflache vóllig von Schaum bedeekt ist. 
Die Oberflachcnspannung wird durch alle untersuchten Stoffe herabgesetzt. Die 
Stabilisierungswrkg. fester Stoffe scheint rein meehan. Natur zu sein. (Ind. engin. 
Chem. 24. 277—81. Marz 1932. Columbus [Ohio], Univ.) R. K. M u l i .e e .

L. W. Haase, Tlieoretisches und Praktisches von warmem Wasser. Fur die Be- 
urteilung von Korrosionsfragen ist bei Warmwasser die techn. Ausfiihrung der Anlagcn u. 
der O-Geh. des W., weniger die chem. Zus. maBgebend. Eine sichere Verhutung von 
Korrosionen kann nur durch Verwendung bestandiger Werkstoffe (Kupfer oder dessen 
hochwertige Legierungen) erzielt werden. O-Bindung vermindert den Angriff aus- 
reichend nur bei geschlossenen eisernen Anlagen, nieht bei offenen Systemen, beseitigt 
wohl elektroehem., nieht aber chem. Angriffsfahigkeit des W. (Gesundheitsing. 55. 
133—38. 19/3. 1932. Berlin-Dahlem, PreuB. Landesanst. f. Wasser-, Boden u. Luft- 
hygiene.) M a n z .

I. E. Minkewitsch und J. J. Rogosin, Das Milchkoagulationsverfahren fiir die 
Beslimmung des Oolititers im Wasser. Durch Verringerung der Milchzuckerkonz. u.
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Peptonzusatz kann die Empfindliohkeit einer Milchpeptonlsg. zur Best. des Coli-Titers 
liinsichtlich Gasbldg. u. der damit konform gehenden Milchgerinnung der B ulirprobe 
angeglichen werden. Ais Vorprobe kann die Gerinnung einer Milcbpeptonlsg. aus 100 cem 
entrahmter Milch, 5 g Pepton u. 900 ccm Leitungswasser mit nackfolgender Citrat- u. 
Bulirprobe verwendet werden. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 124. 159—61. 
30/3. 1932. Leningrad, Militarmcd. Akad.) M a n z .

Gr. Lind, Kosers Hamsdure- und Cilratprobe und einige andere Metlioden zum Nach- 
uieis fakaler Colibacillen in Wasser. Vergleickende Unters. iiber die Brauekbarkeit der 
ElJKMANNschen Garprobe, der Indol-, Methylrot-, Citrat- u. Harnsiiureprobe. (Arcli. 
Hygiene 107. 234—42. Dez./Jan. 1932. Kopenkagen, Uniy., Hygien. Inst.) O p p e n h .

Walter Thalhofer, Scbaan b. Buchs, Liechtenstein, Verfaliren zur Bekdmpfung 
von Kesselstein und ahnlichen Ansdtzen in Dampfkesseln, Verdampfem, Kondensatoren, 
Kochem, Kiihłem u. dgl., dad. gek., daB die Bedingungen fiir den Aufbau u. das Wachs- 
tum der den Belag bildenden Krystalle jeweilig vor Erreickung einer schadlichen 
Starkę des Belages period, yerandert werden, so daB Bldg. u. Lsg. des Belages standig 
miteinander abwechseln, bevor der Belag eine schiidliche Starkę erreichen kann, ohne 
diese Anderung durch alleinige period. Einw. elektr. Strome hervorzurufen. Dazu 
mehrere Unteranspruche. (Oe. P. 126 752 yom 1/12. 1928, ausg. 10/2. 1932.) M. F. Mu.

S. A. Zanchi Angeloni & Co., Italien, Herstellung von mit Kóhlensdure oder anderen 
Gasen gesattigtem Wasser unter selbsttatiger Regelung der C02-Zufuhr, die durch porose 
Kórper der El. zugefiihrt wird. Mehrere Abb. erliiutern die Einrichtung. (F. P. 718876 
vom 19/6. 1931, ausg. 29/1. 1932. Ital. Prior. 7/3. 1931.) M. F. M u l l e r .

V. Anorganische Industrie,
Ferdinand Heyd, Die gro fi te Stickstoffabrik der Welt. Beschreibung der Anlage 

der I. G. „Ammoniakwerk Merscburg G. m. b. H .“ u. des angewandten Yerfahrens. 
(Chemick^ Obzor 7. 19—22. 31/1. 1932.) M a u t n e r .

Gr. Dechamps, Die technischen Stickstoffderirate. Dberblick iiber die Entw. u. 
den gegenwiirtigen Stand der Stickstoffindustrie. (Rey. universelle Mines, Metallurgie, 
Travaus publics etc. [8] 7. 242—60. 15/2. 1932.) R. K. M u l l e r .

A. Mercier, Der Kampf des Chilesalpeters gegen den kunsllichen Salpeter. Darst. 
der chilen. Salpetergewinnung u. ihrer Entw. (La Naturę 1932. I. 263— 67. 15/3.
1932.) R . K . Mu l l e r .

Erich Breindl, Umbau einer Salpetersdurefabrik. Beschreibung der beim Umbau 
eines HN03-Betriebs yerwendeten Konstruktionsteile u. -materialien. (Chem. Fabrik 
5. 89—92. 23/3. 1932.) R. K. M u l l e r .

Marcel Fury, Darstellung von Kaliumsulfat mit Gips und Dolomit ais Ausgangs- 
stoffen. Gebrannter Dolomit wird mit MgCl2 in geringem UberschuB zu Mg(OH)2 u. 
CaCl2 umgesetzt. Durch weitere Rk. des Mg(OH)2 mit Gips in Ggw. von C02 nach 
CaSO.i +  Mg(OH)2 +  C02 =  MgSO., +  CaCO, +  H20  wird bei langsamer Steigerung 
der Temp. auf 80° eine 31% MgS04 enthaltende Lauge gewonnen; diese liefert mit 
KC1 unter Zugabe von festem Carnallit bei 25° Schoenit, der wiederum mit KC1 in 
K 2S04 u . MgCl2 umgesetzt wird. Aus den Mutterlaugen der Schoenitdarst. kann mit 
CaCl2-Lsg. kiinstlicher Syngenit hergestellt werden, analog kónnen auch dio Mutter
laugen der K 2SO,,-Darst. verarbeitet werden. (Chim. et Ind. 26. 1289—91. Dez.
1931.) __________ ______  R. K. M u l l e r .

Pittsburgh Platę Glass Co., Pennsylvanien, iibert. von: Dwight R. Means,
Medina County, V. St. A., Ammoniakgewinnung aus den Mutterlaugen der Ammoniak- 
sodafabrikation. Ein Teil der zu yerarbeitenden Mutterlaugen wird mit iiberschussigem 
trockenem Ca(OH)2 yersetzt, die Mischung zu einer weiteren Menge der Mutterlauge 
gegeben u. das NH3 abdest. (A. P. 1 845 030 yom 20/9. 1926, ausg. 16/2. 1932.) K u h l .

W. C. Holmes & Co. Ltd., England, Ammoniumsulfat. Wss., zweckmaBigschwach 
saure u. ein Chlorid, wio NH.,C1, enthaltende Lsgg. yon (NH.,)„S03 werden in einem 
Riesolturm mittels entgegengeleiteter h. Luft oder 0 2 enthaltender Gase oxydiert u. 
zugleich konz. Zwecks Veryollstandigung der Oxydation zu (NHJjSO., wird die so 
behandelte Lsg. elektrolysiert. Ggw. von Schwermetallsalzen, besonders Eisensalzen, 
bogiinstigt die Einw. der SO, enthaltenden Gase. Zwecks Aufnahme des Eisensalzes 
wird die Lsg. mit metali. Fe in Beriihrung gebracht. Die Elektrolyse wird yor yólliger
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Oxydation yorhandenen Hyposulfits unterbrochen. (F. P. 717 962 vom 30/5. 1931, 
ausg. 16/1. 1932. E. Priorr. 30/5. 1930; 30/3. 1931.) Kuhling .

Ring Gesellschaft chemischer Unternehmungen, Seelze b. Hannoyer, Eer- 
stellung ton loslichen Carbonalen und Hydroxyden unter Tjberfiikrung der Ausgangssalze 
in kieselfluorwasserstoffsaure Salze,.dad. gek., daB man die kieselfluorwasserstoffsauren 
Salze in bekannter Weise durch Erhitzen in entsprechcndo Fluoride u. Siliciumfluorid 
zerlegt, die Fluoride in an sich bekannter Weise mit unl. Carbonaten oder Hydroxyden 
umsetzt, worauf mit Hilfe der sehwer 1. Fluoride u. des abgespalteten Si-Fluorids aus 
dem Ausgangssalz wieder das betreffende kieselfluorwasserstoffsaure Salz gebildet wird, 
indem das Si-Fluorid unmittelbar, ohne irgendwelche Veriinderungen, in die Suspcnsion 
der Salze, die nur eine ais Kontaktsubstanz wirkende geringe Menge HC1 ontlialt, 
eingeleitet wird. (D. R. P. 545 474 KI. 12 1 vom 3/8.1923, ausg. 29/2.1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Molybddn- wid 
Wolframcarbonyl. Auf Mo u./oder W enthaltendo Stoffe laBt man CO unter Druck ein
wirken, nachdem sie zuvor einer reduzierenden Behandlung in Ggw. yon Cu oder seiner 
Verbb. unterworfen waren. (E. P. 367 481 vom 3/12. 1930, ausg. 17/3. 1932.) D r e w s .

Elektrochemische Ges. m. b. H., Hirschfelde, Azotieren ton Oarbid, 1. dad. gek., 
daB mehrere zu einem Ofenblock ohne Luftzwischenraum yereinigte Ofen derart 
betrieben werden, daB in dem Ofenblock nach einer gewissen Anhcizzeit eine gleich- 
maBige Temp. in der Nahe der Rk.-Temp. herrscht u. das gesamte Carbid des einzclnen 
Einsatzes yon Beginn der Rk. durch die in dem Ofen aufgespeicherte Warme nótigen- 
falls unter Zuhilfenahme einer zusatzlichen Heizung, mindestens auf Rk.-Temp. erhitzt 
wird. — 2. Ofen zur Ausfiihrung des Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB eine Mehr- 
zahl von einzelnen Ofen ohne Luftzwischenraum mit gemeinsamem wiLrmespeicherndem 
Einbaumaterial derart zu einem Ofenblock yereinigt ist, daB jeder Ofen fiir sich 
betrieben werden kann. — Die Erfindung erzielt warmewirtschaftlicho Yorteile, das 
eintretende Schmelzen des Gutes ist fiir die Aufnahme des N2 nicht hinderlich. 
(D. R. P. 547 004 K I. 12k yom 8/5. 1925, ausg. 18/3. 1932.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Enteisenung. Rohstoffe, welche 
in annahernd wasserfreien Athern, Aldehyden, Ketonen, halogenierten organ. Yerbb.
0. dgl. 1. Verbb. des Fe, besonders FeCl3 enthalten, werden mit organ. Verbb. aus-
gezogen, andere eisenhaltige Rohstoffe zunachst geeignet yorbehandelt, um solche 
Verbb. des Fe zu bilden u. dann mittels der genannten organ. Verbb. ausgelaugt. Es 
gelingt z. B., Schwerspat, Bauxit u. eisenhaltige Schlacken in dieser Weise prakt. voll- 
kommen eisenfrei zu erhalten. (F. P. 716 704 yom 7/5. 1931, ausg. 26/12. 1931.
D. Priorr. 26/5. 2/10. 1930.) K u h l i n g .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Conway von Girsewald, 
Frankfurt a. M., und Philipp Babel, Duisburg-Wanheim), Reinigung tonerdehalliger 
Rohstoffe yon Eisen, Titan u. anderen ais Chloride fliichtigen Verunreinigungen durch 
partielle Chlorierung der Ausgangsstoffe bei erhohter Temp. nach Yorherigem Gliihen,
1. dad. gek., daB das Ausgliihen yor dem in an Sich bekannter Weise, vorzugsweise
bei gleichzeitiger Anwesenheit von Red.-Mitteln, z. B. Kohle, durchgefiilirten Chlorieren 
bei zwischen etwa 500 u. 900°, yorteilhaft zwischen etwa 600 u. 800° liegenden Tempp. 
erfolgt. — 2. dad. gek., daB man die Vorbehandlung u. die Chlorierung in getrennten 
Behaltern, z. B. zwei Drehrohren, derart durchfuhrt, daB die in dom einen Behalter 
vorbehandelte M. unter mógliehster Yermeidung von Warmeyerlusten dem anderen 
Behalter yorziigsweise fortlaufend zugefiihrt wird, wobei zweckmaBig die Beheizung 
des Chlorierungsbehalters yon auBen erfolgt u. die Abgase dieser Heizung zur direkten 
oder indirekten Beheizung des Vorbehandlungsgutes yerwendet werden. (D. R. P. 
547107 KI. 12m vom 15/10. 1929, ausg. 19/3. 1932.) D r e w s .

Vanadium Corp. of America, Bridgeville, tibert. yon: Byramji D. Saklatwalla, 
Crafton, Verarbeiten von Titan und Eisen enllialtenden Stoffen. Die entsprechenden 
Stoffe werden ohne yorhergehende Red. u. in Abwesenheit yon Red.-Mitteln der Einw. 
von chlorierenden Gasen ausgesetzt, wobei die Temp. so hoch gehalten wird, daB das 
Fe-Chlorid sublimiert, wahrend der Ti-haltige Riickstand unyeriindert bleibt. (A. P. 
1845 342 vom 2/2. 1928, ausg. 16/2. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Hackhofer, 
Krefeld und Bernhard, Wurzschmitt, Mannheim), Aufschliefien ton Chromerz mittels 
Alkalicarbonat in einem Arbeitsgange, 1. dad. gek., daB dio Bedingungen im ersten 
Stadium des Erhitzens, in dem die C02 des Carbonats ausgetrieben wird (Calcination), 
durch Beschrankung des 0 2-Geh. der Feuergase so gewahlt werden, daB eine Oxydation
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nicht oder nur so weit stattfindet, daB ein den Fortgang des Prozesses hinderndes 
Zusammenschmelzen bzw. -sintern des Gutes nicht eintritt. — 2. dad. gek., daB in 
zwei Stufen gearbeitet wird, wobei in der ersten dio Austreibung der C02 aus dem 
Carbonat erfolgt, gegebenenfalls boi moglichst niederer Temp. u. gcringem 0 2-Geh. 
der Ofengase, u., wenn diese beendet oder nahezu beendet ist, in zweiter Stufe Oxydation, 
gegebenenfalls bei hoherer Temp. u. hoherem 0 2-Geh. der Ofengase, stattfindet. —
3. dad. gek., daB Magerungsmittel nicht zugesetzt werden. (Hierzu vgl. E. P. 336 970; 
C. 1931.1.1005.) (D. R. P. 544 086 K I. 12m vom l5/7 .1928, ausg. 13/2.1932.) D r e w s .

[rilSS.] I. J. Kabatschnik, Borsauro u. Borax. B etriebsverfahren. Leningrad: Ogis-Staatl.
W iss.-Tcchn. Yerlag 1931. (63 S.) Rbl. 1.— .

[russ.] B. G. Ssawinow, Perborate  und Verfahren zu dereń H erst. Leningrad: Ogis-Staatl.
W iss.-Techn. Verlag 1931. (7C S.) R bl. 1.20.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Albert C. Pasini und Edward M. Sarraf, Ofengaszusammensetzung und Tempera- 

turen in Treppenrost-Dampfkesseln und ihr Einflu/3 auf das Ofenfutter. Umfassende 
Unters. iiber die Temp.-Verteilung u. ihren EinfluB auf dio Verschlackung. (Trans. 
A. S . M. E. Fuel Steam Power 53. 315—33. 1931. Detroit u. Pittsburgh.) SALMANG.

W. E. S. Turner, Olashafen zum Schmelzen englisclien Krystallglases: Festgelegte 
Normen. Angabe eines Normenblattes iiber die Eigg. der Rohstoffe u. der M., sowie 
der Erprobung im Betrieb. (Journ. Soc. Glass Technol. 15. Nr. 60. 95—98. Dez. 1931. 
Sheffield, Univ., Departm. of Glass Technol.) SALMANG.

Sandford S. Cole, Wirkung des Brennens bei 1500° auf Porositdt und, spezifisches 
Oewicht von Quarziten. 27 Quarzito aus verschiedenen Landem ergaben yerschiedene 
Umwandlung. Die Porositat wechselte von 2—30%> die D. yon 2,30—2,44. Die Art 
der krystallin. Si02 im Quarzit ist yon EinfluB. Die Hartę des Quarzits ist ohne EinfluB 
auf die Porositat des Brennprod. Die yorschiedenen Quarzite haben yersehiedene Binde- 
mittel. (Journ. Amer. ccram. Soc. 15. 87—95. Febr. 1932. Pittsburgh, Pa., Mellon 
Inst.) S a l m a n g .

H. Krug und K. Schwandt, Beitrag zur Klarung des Mahlvorganges in kleinen 
Kugelmiihlen. Porzellanglattscherben wurden in Miihlen aus sehr hartem Porzellan 
gemahlen. Die Mahlwrkg. steigt mit zunehmender Zahl u. GróBe der Kugeln. Die 
W.-Menge ist von geringer Wrkg. Mit nicht zu dunnen Mahltriiben wird eine etwas 
bessere Wrkg. erzielt, ais mit dieken. Bei Verdoppelung der Mahlgutmenge wird auch dio 
doppelte Mahlzeit gebraueht. Fiir Leerraum in der Miihle muB gesorgt werden. Mit 
steigender Umdrehungszahl nimmt die Mahlwrkg. zu, bis bei zu groBer Umdrehungs- 
zahl die Zentrifugalkraft die Kugeln an die Wandung driiekt. Tourenzahler sind er- 
forderlich. (Keram. Rdsch. 40. 93—96. 126—31. 25/2. 1932.) S a l m a n g .

Erik Huttemann, Die Aufbereitung der Ziegeltone. (Vgl. C. 1932. I. 2371.) Vf. 
gibt weitere Beispiele fiir Aufbereitung. (Tonind.-Ztg. 56. 251—53. 29/2. 1932.) S a l m .

— , Fast 38000 Fahrenheit nur mit Gas und Luft und feuerfeste Stoffe, welche dann 
brauchbar sind. Beschreibung des Oberflaohenverbrennungsofens der DEUTSCHEN  
G o l d - u . S i l b e r s c h e i d e a n s t a l t  fur 2000°. (Ceramie Age 19. 71—77. Febr.
1932.) S a l m a n g .

Horst Laeger, Ein neuartiges Brennverfahren fur Stuckgips. Der yorgewiirmte 
Gipsstein wird in der Miihle gemahlen, so daB ein Brennapparat nicht notwendig ist. 
(Dtsch. Ziegel-Ztg. 1932. 105—06; Tonind.-Ztg. 56. 293—94. 12. Marz.) S a l m a n g .

Hans Hirsch, Hangt die Frostbestandigkeit der Ziegel von der Porositat und der 
Festigkeit ab ? Rauhe Wandungen yon Poren verursachen Krystallisation des Poren- 
wassers zu Eis. Glatte Wandungen, z. B. in Steinzeug u. Klinkern, fordem die Unter- 
kiihlung. Tritt die Krystallisation dann plótzlich ein, so kann sie trotz der geringen 
Porositat zu RiBbldg. fiihren. Bei Frier- u. Auftauverss. an yielen Steinen yerschiedener 
Porositat wurde ermittelt, daB die Zerfrierbarkeit keineswegs an hohe Porositat ge- 
buhden ist, hoelistens tritt sie bei dieser in etwas gróBerem Umfang auf. (Dtsch. Ziegel- 
Ztg. 1932. 102—03; Tonind.-Ztg. 56. 290—91. 12/3. 1932. Berlin, Chem. Lab. f. 
Tonind.) SALMANG.

G. E. Bessey und F. M. Lea, Der Einflufl von Autoklavenbedingungen auf die 
Festigkeit von Iialksandsteinziegeln. Eine der Praxis gelaufige M. wurde verformt u. im 
Autoklayen bei yerschiedenen Drueken u. Tempp. gehartet. Die Festigkeit der Proben
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war trocken hóher ais naB. Bei etwa 17 Stdn. AutoklavenbehandIung war das Maximum 
der Festigkeit erreieht. Bei Drucken im Autoklaven bis zu 15 at war ebenfalls dio 
giinstigste Wrkg. erreieht. Mit abnehmendem Geh. an freiem CaO nahm die Druck- 
festigkeit aueh stark zu. Anderungen in den Mengenanteilen u. der Giite des Kalkes, 
W. u. Sandes andern wenig an den Eigg. des Steins. (Journ. Soc. ehem. Ind. 51 . Trans- 
act. 91—94. Marz 1932. Garston, Herts. Building Research Station.) SALMANG.

J. Singleton-Green, Ausbliikungen. Eine. Zusammenstellung neuer Erkenntnisse. 
Eingehende Besprechung der Ursachen, Erscheinungsformen u. Verhiitung der Aus- 
bliihungen an Ziegel- u. Betonbauten. (Munic. Engin. Sanit. Rec. munic. Motor 89. 
189—92. 25/2. 1932.) S a l m a n g .

Gragg Richards, Das Waclisen von Stalaktiten. Oberflśiclienwiisser drangen dureh 
die Fugen yon Ziegelmauerwerk in einen Hohlraum u. schufen in 30 Jahren Stalaktiten 
von 15 cm Lange. (Science 7 5 . 50. 8/1. 1932.) SALMANG.

W. Moritz, Dolomit ais Mórtelbildner. Allgemeinc Ausfuhrungen. (Dtsch. Ziegel- 
Ztg. 1 9 3 2 . 89—90; Tonind.-Ztg. 56. 265—66. 3/3. 1932.) Sa l m a n g .

—, Heifier Zement hat keine iiblen Wirkungen auf Betonpflasterung. (Engin. News- 
Reeord 1 0 8 . 244—45. 18/2. 1932.) Sa l m a n g .

W. Karsten, Mineralgemischefur Teerbeton. Analysendaten u. Verh. yersehiedener 
deutscher u. engl. Gestcinsgemische unter besonderer Beriicksichtigung des Hohlraum- 
minimumprinzips. (Teer u. Bitumen 30 . 121—24. 20/3. 1932. Essen.) Co n s o l a t i .

Ott, Beobachlungen iiber die Beeinflussung hydraulisclier Mórlel durcli bituminóse 
Sloffe. Beimengungen bituminóser Stoffe zu.Gips, Zement, Kalk u. TraB fuhren eine 
Verkiirzung der Abbindezeit u. Erhóhung der Festigkeit herbei. Vf. berichtet iiber eigene 
Verss. u. uber die Erfolge mit dem sog. „Bitukasadstein“ der Neustettiner Kalksand- 
steinfabrik. (Asphalt u. Teer 32 . 153—55. 24/2. 1932.) CONSOLATI.

L. Koslow, Pekolit 82. In der aus Steinkohlenteerpech u. Gips bestehenden 51. 
Pekolit 82 spielt Gips nicht die Rolle eines Fiillmittels, sondern er tr itt mit den phenol- 
artigen Bestandteilen des Pechs in chem. Rk. Bcwiesen wird das dadurch, daB bei 250° 
getroekneter Gips sich nicht mit dem Pech yerbindet, wolil aber ein unterhalb 200° gc- 
trocknetes CaS04. (Buli. Staatstrust Erzeug. piast. Massen [russ.: Bjulleten Plast- 
masstroja] 1 9 3 1 . Nr. 3/4. 57—59.) S c h o n f e l d .

C. Biittner, Ober die chemische Untersuclmng von Magnesit, Sorelzement und dergl. 
Zusatz zu C. 19 3 1 . I I .  2650. (Chem.-Ztg. 56 . 23. 6/1.1932.) S a l m a n g .

F. Krauss, G. Jorns und W. Schriever, Ober die Untersuclmng des Portland- 
zements und seiner Bestandteile. mit Hilfe von Dampfdruckmessungen. III. (II. vgl. 
C. 19 3 2 . I. 1702.) Vff. besprechen die in den ersten Teilen geschilderten Verss. an Hand 
einer Tabelle. Freier Kalk zeigte sich in allen Teilen des Drehofens, wenngleich nie aller 
Kalk frei gefunden wurde. Er reagiert sofort nach dem Zerfall von CaC03 mit Si02 u. 
A120 3. Die Rk.-Warnie beim Abbinden ist nur zum Teil auf Hydratation von CaO 
zuriiekzufuhren, zum anderen Teil auf Rkk. anderer Klinkerbestandteile. Die Er- 
hartung beruht sow'ohl auf kolloidalen, wie krystalloiden Bldgg. (Zement 21 . 89—93. 
18/2. 1932. Braunsehweig, Chem. Inst. d. Techn. Hochseh.) S a l m a n g .

H. G. Fisk, Herstellung von Diinnschliffen von Portlandzement- und anderen 
Klinkem fiir petrograpliisclie Untersuclmng. Wegen des niedrigen Brechungsindex von
1,53—1,54 ist Canadabalsam wenig geeignet fiir Zementschliffe (w =  1,70). Bakelit 
(n — 1,64) ist besser, braucht aber 2 Tage zur Erhartung u. sorgfiiltigste Behandlung. 
Vf. empfiehlt ein neues Kunstharz „Hyrax“ , das bereits fiir Diinnschliffe von Diatomeen 
benutzt wurde (n =  1,7). Es ist in A. unl. Es wird in Benzollsg. geliefert u. vor der 
Verwendung 10—20 Stdn. auf einem Ulirglas bei 100° erhitzt. Die Auftragung erfolgt 
in Form yon Kórnern auf das erhitzte Klinkerstuck. Das Schleifen wird mit absol. A. 
u. Carborundum durchgefiihrt. Reinigung der Schliffe erfolgt mit Kamelhaarbiirste. 
Zum Aufkitten des Deekglases dient eine dicke Lsg. von Hyrax in Methylenjodid. 
(Amer. Journ. Science [S il l im a n ] [5] 23 . 172—76. Febr. 1932. Buffington, In
diana.) Sa l m a n g .

A. Hummel, Die Vorhersage der 28-Tagebetondruckfesligkeit auf Grund von Vor- 
versuchen nach 3 und 7 Tagen. Angabe eines graph. Verf. zur Ermittlung der Festigkeit 
nach 28 Tagen aus der nach 3—7 Tagen. (Zement 2 1 . 93—98. 18/2. 1932. Lab. d. Yer. 
deutseh. Portlandzement-Fabrikanten.) S.4LMANG.

T. H. Blakeley und J. w . Cobb, Ein Apparat zur Priifung wanneisolierender 
Ziegel. Ein Normalstein wird zwischen der Heiząuelle, wrelche aus einem mit Draht be- 
wiekelten Stein besteht, u. einer zur Warmeaufnahme bestimmten Messingplatte ein-
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gebettefc u. die Tempp. unter u. iiber dem Isolierstein gemessen. Die Messingplatte 
wird geschwiirzt, um einen Anhalt uber die von ihr abgestrahlte Warmemenge zu er
halten. Die Temp. der Messingplatte kann der der Oberflache des Steins gleich gesetzt 
werden. Fiir eine Menge von Isoliersteinen wurden Messungen durchgefiihrt (vgl. 
Original). Sie ergaben Warmeleitfahigkeiten von 0,0002—0,0005 yon 200—600°. Der 
Fortsehritt der Warmo durch den Stein hindurch wurde verfolgt. (Journ. Soc. chem. 
Ind. 51. Transaet. 83—89. 11/3. 1932. Leeds, Univ. Fuel Departm.) S a l m a n g .

Norton Co., iibert. von: Lewis E. Saunders, Lowell H. Milligan und Milton
F. Beecher, Worcester, Massach., Schleifmittel, bestehend aus krystallisiertem A120 3 
u. einem keram. Bindemittel, das im glasigen Zustande nahezu denselben Ausdehnungs- 
koeffizienten hat wie das AL03 u. das bei Tempp. unterhalb 1200° schmilzt. Ygl.
F. P. 708 755; C. 1931. II. "2377. (Can. P. 290 204 vom 12/7. 1928, ausg. 4/6.
1929.) M . F. M u l l e r .

Panoleum Co., iibert. von: Edward A. Nill, Cleveland, Ohio, Schleifmittel,
bestehend aus einem Schleifpulver, einem Gemisch von Mineralól, Fettsauren u. Wachsen 
u. einem Fettsaureanilid, insbesondere Stearinsdureanilid, ais Erhartungs- u. Verfesti- 
gungsmittel. (A. P. 1844175 vom 18/10. 1927, ausg. 9/2. 1932.) M . F. M u l l e r .

John H. Driscoll, Boston, Massach., Schleifmittel in Pastenform, das nicht beim 
Liegen erhartet u. unbrauchbar wird. Es besteht aus einer Kaliseife, z. B. stearin- 
saurem K, einem Gemisch yon Bienen- u. Japanwachs mit Paraffinól, Glycerin u. W., 
denen SiC2 u. elektr. geschmolzene A120 3 zugesetzt wird. Die Mengen sind angegeben. 
(A. P. 1 845 250 vom 20/1. 1930, ausg. 16/2. 1932.) M . F. M u l l e r .

Carborundum Co., iibert. von: Miner L. Hartmann, Niagara Falls, N. Y., 
Schleif- und Mahlmittel, bestehend aus dem Schleifmittel, z. B. SiC2, u. einer freien 
lióhermolekularen Fettsaure, z. B. Olsiiure. (A. P. 1844 064 yom 9/7. 1924, ausg. 
9/2. 1932.) M . F. M u l l e r .

Carl Krug, Frankfurt a. M., Kitt zur Befestigung von Schleifkorpem auf Stahl- 
scheiben mit einem Oehalt an synihetischem Harz, dad. gek., daB der K itt ais Bindemittel 
Polyvinylacetat enthalt. — Z. B. hat sich folgende Mischung bewahrt: 600 Teile Poly- 
ińnylacetat, 200 Teile Bimsstein u. 200 Teile Fe20 3. Die Kitte zeiehnen sich durch 
einen hohen Sehmelzpunkt aus. (D. R. P. 545 004 Kl. 22i vom 13/3. 1929, ausg. 24/2.
1932.) S a r r e .

Stettiner Chamotte-Fabrik Akt.-Ges. vorm. Didier, Berlin-Wilmersdorf, Feuer- 
feste Steine mit hohem Si02-Geh. Ais Bindemittel werden Ba-Salze, besonders BaSOt 
ycrwendet. (Tsehechoslow. P. 31563 yom 2/4. 1928, ausg. 10/3. 1929. D. Prior. 
2/4. 1927.) S ch o n fe ld .

Franco Bandini, Italien, Keramische Oegenstdnde. Ton wird auf etwa 95° erhitzt 
u. unter Druck geformt. Das Formstuck wird in einen Behalter gestellt, dessen Boden 
mit 95° h. Sand bedeekt ist, u. mit einer Mischung yon 95° h. Sand u. gepulyertem oder 
fl. Brennstoff umgeben. Das in diesem Behalter befindliche Formstuck wird nun durch 
einen langen Tunnelofen gefuhrt, an dessen Eintrittsoffnung eine Temp. von 95° herrscht, 
wahrend an der Austrittsstelle die Temp. des Ofens annahernd gleich der Lufttemp. ist. 
Yon der Eintrittsstelle an steigert sich die Temp. des Ofens bis zur Entziindungstemp. 
des Brennstoffes. Es erfolgt Trocknen, Brennen u. Abkiihlen des Gutes in e i n e m  
Arbeitsgange. (F. P. 717 853 vom 28/5. 1931, ausg. 15/1. 1932. It. Prior. 12/7.
1930.) K u h l i n G. 

Scheidhauer & G-iessing Akt.-Ges., Bonn, Herstellen von Scliamotte aus Kaolin,
dad. gek., daB Kaolin mit einem in bekannter Weise unter Verwendung yon Elektrolyten 
hergestellten Kaolinschlicker innig gemischt wird, worauf die M. durch Schlagen, 
Stampfen, Pressen oder ahnliche meehan. Einw. yerformt u. dann gebrannt wird. — 
Der Elektrolytzusatz yerbessert die Bindefiihigkeit des Kaolins. (D. R. P. 546 582 
Kl. SOb yom 16/3. 1926, ausg. 14/3. 1932.) K u h l i n g .

Nicolaas van der Willik, Haag, Holland, Wand- und Bodenplatten, Ziegel u. dgl. 
Asphaltomulsionen werden mit Zement u. dgl. u. Stiickchen von naturlichen oder 
kunstlichen Steinen, Marmor o. dgl. gemischt, geformt u. verlegt oder ungeformt ver- 
gossen u. nach dem Abbindcn so lange abgerieben, bis die Steinstiickchen teilweise 
freigelegt sind. Gegebenenfalls werden gleichzeitig yerschiedenartig gestaltete u. ge- 
farbte Steinstiickchen yerwendet. Die Erzeugnisse besitzen sehr geffilliges Aussehcn, 
sind schall- u. wasserdicht, staubfrei u. nutzen sich wenig ab. (E. P. 366 304 yom 20/2.
1931. ausg. 25/2. 1932. Holi. Prior. 4/6. 1930.) K u h l i n g .
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Jołm Cliandler und Isabel Jessie Chandler, London, Bodenbelagsplaiten u. dgl. 
Verzinktes Drahtgewebe wird in Zementmórtel eingebettet, indem der aus Ftillstoffen, 
wie SteinMein, Asche oder zerkleinerter Kokle, Portlandzement u. der erforderlichen 
Menge W. bestehende Mortel um das gegebenenfalls in einer Form befindliche 
Drahtgewebe gegossen wird. Die Erzeugnisse werden quer u. lśings gewalzt u., wenn 
erforderlioh, mit Wasserglaslsg. behandelt. (E. P. 366 255 yom 14/1. 1931, ausg. 25/2.
1932.) K u h l i n g .

Vladislav Dyrynk, PreBburg, Herstellung von Silicatbeion, besonders fiir Fahr- 
bahnen, Platten u. dgl., dad. gek., daB ein aus W., Wasserglas u. Sand hergestellter 
u. mit Mehlen aus Eruptiygestein, wie Basalt, Teselienit, Gabbrodiorit, Eleolytsyntenit, 
Laya, Tuff u. ahnlichen kiinstlichcn Massen, wie Schlacke, Glas oder naturlichem oder 
kimstlichem bituminosem Carbonat- oder Silieatgestein versetzter, an sich bekannter 
Mortel mit einer Miseliung yon CaO u. Bitumen oder CaO u. RuB yersetzt, auf der 
Fahrbahn ausgebreitet, mit Steinschlag yermengt u. dann gestampft wird. — An Stello 
von CaO u. Bitumen oder RuB kann Zement u. Bitumen oder RuB verwendet werden. 
(D. R. P.  545 318 K I . 80b vom 29/3. 1930, ausg. 29/2. 1932. Tschechoslow. Prior. 
12/6. 1929.) K u h l i n g .

Conrad Grossmann, Berlin, Steigerung der Festigkeit von Beton, dad. gek., daB
der Beton unmittelbar nach Beendigung des Mischprozesses u. unmittelbar vor Ein- 
bringung in das Bauwerk in fl. oder piast. Zustande in einer Kolbenpresse einer der- 
artigen Pressung unterworfen -wird, daB Luft u. uberschiissiges W. aus der Betonmasse 
herausgepreBt werden, wobei eine Verringerung der Poren stattfindet. — Die Festigkeit 
der Erzeugnisse ist um 10—27% groBer ais die bekannter Betonmassen. (D. R. P.
545 319 K I. 80b yom 27/10. 1929, ausg. 29/2. 1931.) K u h l i n g . .

Cruss.] W ładimir Awgustowitsch Kind, Spezialzcmente. M oskau-Leningrad: Ogis-Staatl.
W iss.-Techn. Verlag 1932. (93 S.) R bl. 0.90.

Vn. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
Ch. Brioux, Die Rolle des Magnesiums in der Landwirtschaft. Versuchsergebnisse. 

(Vgl. C. 1932. I. 2081.) Feld- u. Topfyerss. mit Senf, Mais, Kartoffeln u. Riiben auf 
Mg-armen Boden, dio mit MgO, Mg(N03)2 oder MgS04 • 7 HsO gediingt wurden, ergaben 
zum Teil erhebliche Ertragssteigerungen. Eine Versuchsserie mit CaO +  MgO-Diingung 
in wechselndem Verhaltnis ergab, daB die P2Os-Aufnahme der Pflanzen liierdurch 
nicht beeinfluBt wird, wohl aber der Trockensubstanzgeh. an CaO u. MgO. Beide 
Stoffe yermogen sich weitgehend zu ersetzen. (Chim. et Ind. 27. 263—77. Febr.
1932.) S c h u l t z e .

R. T. Wildflusch und I. Ch. Rysów, Zur Frage iiber die Wirkung verschiedener 
Wechselbeziehungen zwischen Galcium und Magnesium auf den Emteertrag und die Enł- 
wicklung der Gerste. Einfiihrung von CaC03 in Podsolbóden nach Geh. an hydrolyt. 
Aciditat neutralisiert die fiir die Entw. der Pflanzen schiidliche Bodensaure, verbessert 
die P 20 5-Ernahrung u. beeinfluBt den Eintritt anderer Ionen, wobei Wechselbeziehungen 
zwischen den Ionen entstehen, welche die Entw. der Pflanzen giinstig beeinflussen. 
Es lassen sich Ernteertrage an Gerste erzielen, die nicht hinter denen bei einer Kalk- 
zugabe zuruekstehen, bei ziemlich weit auseinanderliegendem Verhaltnis CaO u. MgO. 
Ein negatiyes Resultat im Vergleich zur Kalkgabe zeigt sich nur bei alleiniger Beigabe 
von Mg, nach dem Geh. an hydrolyt. Aciditat. Eine Beimengung von Mg zu Ca ist 
einer Beigabe von Kalk gleichzuschatzen u. sogar wunschenswert bis zum aquivalenten 
Verhaltnis CaO: MgO wie 1 :1. (Ann. Weissruss. Staatl. Akad. Landwirtsch. Gory- 
Gorki [ukrain.: Sapiski Belaruskai Dsjarshaunai Akad. Sselskai Gaspadarki] 12. 91 
bis 117. 1930.)  ̂ S c h o n f e l d .

Bohuslav MalaS, Zur Frage des Titans in den mahrischen Boden. II. Mitt. (I. ygl. 
C. 1931. II. 2201.) Erganzung zur I. Mitt. (V5stnik Ceskoslovenskó Akad. Zemedelske 8. 
111—14. 1932. Briinn, Landw. Versuchsanstalt.) Mautnep..

Ladislav Smolik, Beiirag zur naheren Kennlnis der chemischen Natur des kolloiden 
Lehmes in Boden. (Dialyse kolloiden Lehmes.) (Vgl. C. 1932. I. 729.) Die Membran- 
hydrolyse kolloiden Lehmes (unter 175 oder 164 mi), der durch Ultrafiltration von 
Lehmsuspensionen gewonnen wurde, wird studiert. Bei der Membranhydrolyse gehen 
alle chem. Bestandteile der Kolloide in das Dialysat. Die Basen dialysieren stark, Si, 
Al u. Fe nur sehr schwach. Na dialysierte zu 97—99%, Ca zu 90—98%, K zu 33—52%,
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Mg zu 16—36%, dagegen Si02 nur zu 0,0024—0,0048% der Gesamtmenge im kolloiden 
Lehm. Der Vf. nimmt an, daB man durch Membranhydrolyse aus dem kolloiden Lehm 
einen Stoff gewinnen kann, der dem Anionenteil des adsorbierenden Bodenkomplexes 
ganz oder nahezu gleich ist. Die Versuchsmethodik ware dadurch yereinfacht. (Vestnik 
Oeskosloyenske Akad. Zcmcdelske 8. 19—22. 1932. Brunn, Landwirtschaftl. Versuchs- 
anst.) M a u t n e r .

Georg Wiegner, Uber einige •physikalisćh-chemisehe Eigenschaften der Tone. Die 
austauschfahigen Permutite u. Tone sind Mizellen, die aus einem Ultramikron, einer 
Innenschale von Anionen u. einem AuBensehwarme von Kationen bestehen. Uber die 
Theorien iiber den Austausch wurde bereits C. 1931. I. 3715 berichtet. Der Ionen- 
umtausch bestimmt die elektr. Potentiale der Mizellen u. damit ihr Koagulationsverh. 
Mit der Ionenhydratation der in den Schwarmen befindlichen Ionen steht im Zusammen- 
hang der W.-Geh. u. die Viscositat, ferner die Plastizitat u. die Festigkeit des Tones. 
Die PorengróBe eines Permutits wird auf 3—5 A geschatzt. Kaoline haben eine geringere 
Umtauschfahigkeit wie Tone. Vf. fiihrt dies auf zunehmenden Al-Geh. zuriick. (Mitt. 
Lebensmittelunters. Hygiene 22. 327—46. 1931. Ziirich, Agrikulturchem. Lab., Eidg. 
Techn. Hochschule.) L. W o l f .

E. W. Russell, Der gegenwarlige Stand der Theorie uber die Koagulation von ver- 
diinnten Tmisuspensionen. Die Schnelligkeit der Koagulation einer Suspension hśingt 
ab yon der Zahl der ZusammenstóBe u. der Adhasionskraft, die zwischen den Teilchen 
wirkt. Mathemat. Pormulierung dieser Begriffe. Die Beriicksichtigung des elektro- 
kinet. Potentials scheitert an der Unmoglichkeit einer genauen Messung. Der EinfluB 
von Niehtelektrolyten u. Elektrolyten, insbesondere von austauschbaren Ionen, wird 
besprochen. (Journ. agricult. Science 22. 165—99. Jan. 1932. Harpenden, Herts, Bot- 
hamsted Exp. Stat.) W. SCHULTZE.

W. U. Behrens, Die Neulralsalzzerseizung bei Humusboden. (Ygl. A r n d , C. 1931. II. 
110.) Ausschiittlungen von Moostorf u. Boden mit 0,01-n. Na2S04-Lsg. u. Best. der 
S04-Ionenmengo im Filtrat zeigen, daB Torf u. Humusboden zu echter Neutralzers. 
befahigt sind, u. daB die Aciditat nieht dureh eine von O DEN (Kolloid-Beih. 11 [1919]. 
75) angenommene Verdriingung organ. S a u re n  durch Neutralsalz aus ihrer absorptiven 
Bindung zustande kommt. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung. Abt. A . 21. 363—68.
1931. Kónigsberg.) W. S c h u l t z e .

Th. Arnd, W. Siemers und W. Hoffmann, Zur Kenntnis der echten „Neuiral- 
sakzersełzung“. Eine Erwiderung auf die Arbeit „Die Neulralsalzzerseizung bei Humus
boden“ von W. U. Behrens. Der Einwand von B EH REN S (vgl. vorst. Ref.) ist nieht 
stichhaltig. Es wird nachgewiesen, daB die Dissoziationswerte einer schwach oxal- 
sauren K2S04-, KC1- oder K N 03-Lsg. nieht iibereinstimmen mit den Dissoziations- 
werten einer schwach schwefelsauren K 2S04-Lsg., salzsauren KCl-Lsg. oder salpeter- 
sauren KN03-Lsg. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung. Abt. A. 23. 398—401. 1932. 
Bremen, Mooryers.-Station.) W. SCHULTZE.

R. Reincke, Die Messung der Mineralisation des Humusslickstoffs im Niederungs- 
moorboden unter der Wiesennarbe. Berichtc iiber Verss. nach dem sog. Abdeckungsyerf. 
Die Bakterien mineralisieren wohl den nótigen N-Bedarf, ohne jedoch zu Vorrats- 
ansammlungen zu sclireiten. Starkste Mineralisierung im Herbste. (Ztrbl. Bakter., 
Parasitenk. II. Abt. 85. 348—59. 10/2. 1932. Neu-Hammerstein.) G r i m m e .

Efisio Mameli und Anna Mannessier-Mameli, Uber das Trilcresolmercuriacetat 
(„Cerere“ ) und seine Anwendung in der Landwirtschaft und Hygiene. Mercurierung yon 
techn. Trikresol (Kp. 185—205°, mittlere Zus. 25—40% o-Kresol, 35—40% m-Kresol 
u . 25—30% p-Kresol) in der bei den einzclnen Kresolen ublichen Weise gibt ein ais 
,,Cerere“ bezeichnetes Prod., das wachstumsfordernd wirkt u. Samen u. Pflanzen 
gegen Parasiten, auch tier., schiitzt. Ohne die Pflanzen zu schadigen, laBt es sieh er- 
folgreich gegen Kematoden yerwenden. AuBer seiner Anwendung in der Pflanzen- 
pathologie ist es zur Vertilgung yon Anopheleslarven in malariayerseuchten Wassern 
geeignet. — Der mittlere Hg-Geh. betragt 57%. Angewandt wird es 1. trocken, 2. feucht 
u . 3. antilaryal: 1. mit Zusatz von 96Teilen Talk, 2. mit 30Teilen T rik re a o lm e rc u r i-  
aeetat, 50 Teilen Soda, 20 Teilen NaOH u . Spuren Farbstoffe, wobei das Gemisch zu
0,25% in W. aufgel. wird; 3. mit Zusatz von 99, 98, 97, 96, 94 oder 90 Teilen StraBen- 
staub in feinster Unterteilung und Vermischung. (Giorn. Chim. ind. appl. 14. 1—11. 
Jan. 1932. Parma, Univ.) H e l l r i e g e l .

P. Pfeffer, Die Beslimmung der austauschenden Silicate des Bodens. Die Trennung 
yollstandig hydratisierter Silicate von den unyollstandig hydratisierten kann mit h.
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HC1 nieht vorgenommen werden. Vf. yersueht, die austauschenden Silicate mit Hilfe 
einer Kombination von k. HCI u. von NH4C1-Auszug zu erfassen. Es wurden mógliehst 
carbonatfreie Bóden yerwendet, u. zwar LoB, Beckenton, Elbschliek, Verwitterungston
u. diluvialer Lehm. Um durch die k. HCI neben den Nahrstoffen nur die zeolith. ge- 
bundene Tonerde zu lósen, wurden 20 g Boden mit 400 ccm 21°/0ig. HCI 8 Stdn. ge- 
schiittelt. Zur Best. der austauschbaren Basen einschlieBlich des CaO wurden 50 g 
Boden mit 100 ccm 20%ig. NH4C1-Lsg. 1 Stde. geschiittelt. Fiir dio austauschfahigen, 
zeolith. Silicate erhiilt man so in Ubereinstimmung mit friiheren Verss. andere Ergeb
nisse wie mit kochonder HCI. Mit Hilfe dieses Verf. kami man einen Einblick in den 
Entbasungszustand u. damit in die Art u. den Grad der Vcrwitterung der Silicate er
halten u. eine Bestatigung dafiir, daB der Rk.-Zustand eines Bodens in erster Linio 
abhangig ist von der Sattigung des Verwitterungskomplexes B  mit Basen. (Mitt. 
Laborat. PreuB. Geolog. Landesanstalt 1931. Nr. 15. 17—34. Berlin, Geolog. Landes- 
anst.) L. W o l f .

Arao Itano, Untersuchung iiber die eleklromelrische Methode zur Chlorbestimmung.
I. Veruiendung der verbesserten, Iragbaren pjj-Ajyparatur nach Itano zur Bestimmung. 
(Vgl. C. 1931. I. 1320.1932.1. 709.) Nach dor Methode B e s t  werden mit dem I t a n o - 
schen App. schnello u. zuyerlassige Cl-Bestst. durchgefuhrt. (Ber. Ohara-Inst. land- 
wirtschaftl. Forsch. 5. 145—50. 1931.) W. S c i i u l t z e .

Arao Itano und Akira Matsuura, Untersuchung iiber die elektrometrische Metliode 
zur Chlorbestimmung. II. Chlorbestimmung in Bóden. (I. ygl. vorst. Ref.; ygl. auch
C. 1932. I. 730.) Aus reichhaltigem Tabellenmaterial geht die gute Ubereinstimmung 
mit der Chromatmethode hervor. GroBere Mengen an organ. Substanz yermochten dio 
Genauigkeit nieht zu beeinflussen. (Ber. Ohara-Inst. landwirtschaftl. Forsch. 5. 171 
bis 176. 1931.) W. S c h u l t z e .

Alfred J. Parker und L. S. Spackman, Methoden zur Wasserstoffionenbestimmung 
im Boden. Die Verwendung von Bariumsulfat bei der colorimelrisclien Bestimmung der 
Wasserstoffionenkonzentration des Bodens. Dio Bariumsulfatmethode (B a y e r  u . 
R e h l i n g , C. 1930. II. 1904) lieferte auch bei Verwendung schwerer, tonreicher Boden 
zuyerlassige Resultate infolge guter Sedimentation (Auckland). (New Zealand Journ. 
Science Technol. 13. 48—49. 1931.) S c h u l t z e .

Ashutosh Sen, Die Messung der elehlrischen Leilfahigkeil von wasserigen Boden- 
suspensionen und ihre Verwendung bei Untersućhungen uber Bodenfruchtbarkeit. Beein- 
flussung der elektr. Leitfahigkeit durch Diingung mit Stallmist u. kiinstlichen Diinge- 
mittehi u. durch Bodenbearbeitung. (Journ. agricult. Science 22. 212—34. Jan. 1932. 
Harpenden, Herts, Rothamsted Esper. Stat.) AV. S c h u l t z e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.. Frankfurt a. M. (Erfinder: Leopold Bub,
Ludwigshafen), Verfahren zur HersteUung von Ilamstoff in komiger, streubarer Form, 
dad. gek., daB man aus NH3 u. C02 erhaltene Harnstofflsgg. von soloher Starkę, daB 
sie beim Abkiihlen erstarren, durch einen Gasstrom oder drehende Seheiben, Diisen 
o. dgl. derart zerspritzt, daB ein grobkórniges Prod. entsteht. (D. R. P. 542 399 K I. 12o 
yom 19/8. 1924, ausg. 23/1. 1932.) M . F. M u l l e r .

August Siillwald, Deutschland, Thomasschlacke. Der fl. Thomasschlacke wird 
so viel S i02 zugesetzt, daB sie jo Mol. P20 6 etwa l 1/2 Mol. Si02 enthait, u. sie wird dann 
rasch verfestigt. Der Riickgang an citratloslichem P20 5 wird yermieden. (F. P.
717 460 vom 21/5. 1931, ausg. 9/1. 1932.) * K u h l i n g .

Chemische Fabrik Kalk G. m. b. H., Hennann Oehme und Ernst Herrmuth,
Deutschland, Dungemiitel. Superphosphat wird zunachst mit verd. wss. NH3 u. an- 
sohlieBend mit konz. wss. oder mit gasfónnigem NH3 oder mit gasf5rmigem NH3 in 
Ggw. von W. behandelt, wobei dio Mcnge des W. so zu bemessen ist, daB nach volliger 
Sattigung des Superphosphats mit NH3 ein pulyerfórmiges streubares Erzeugnis er
halten wird. Man kann auch wahrend der Behandlung mit gasfórmigem NH3 wss. NH3 
einwirken lassen, welches gogebenenfalls noch Salze des NH, oder K enthait. (F. P.
718 739 vom 16/6. 1931, ausg. 28/1. 1932. D. Prior. 27/6. 1930.) K u h l i n g .

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metaliverarbeitung.
Ernst Rothelius, Uber die Eisemerluste bei magnelisćher Scheidung. I. Unter- 

suchungen uber den Anteil des Magnetits an den Eisenverlusten in einigen kombinierten 
magnetisch-na/3mechanischen Anreichemngsanlagen. Aus der Unters. yon 4 kombinierten
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magnet, u. nassen Aufbereitungs&nlagen ergibt sich, daB in den Magnetscheidern ein 
groBer Teil des reinen Magnetits yerlorengeht, der aber bei der nachfolgenden NaB- 
behandlung wiedergewonnen wird. Magnetit ist fiir die nasse Aufbereitung besser 
geeignet ais Fc20 3. Durch die Magnetscheider wird ein hochprozentiges Konzentrat 
gewonnen, in der nassen Aufbereitung wird der Rest des Magnetits ais Konzentrat 
erhalten. (Jernkontorets Annaler 116. 1—19. 1932.) R. K. M u l l e r .

Ernst Rothelius, Uber die Eisenrerluste bei magnetischer Scheidung. II. Experimen- 
telle Untersuchungen uber die Moglichkeit, mit guter Magnetitausbeute hochprozenlige 
Magnetitkonzentrate zu erhalten (ygl. yorst. Ref.). Vf. untersucht den EinfluB der 
Siebung u. Klassierung des Ausgangsmaterials. In  Komklassen gesiebtes Materiał gibt 
bei der magnet. Scheidung die besten Ergebnisse. Nur sortiertes Materiał yerhalt sich 
auch noch besser ais unvorbehandeltes Gut. Auch naBmechan. kann sortiertes Materia! 
leicht geschieden werden; die Ausbeute ist zwar nicht so hoch, aber gemischtes Korn 
laBt sich leichter abscheiden, so daB im Gegensatz zur magnet. Scheidung ziemlich 
reine gróbere Konzentrate gewonnen werden kónnen. Zusatze von Dispersionsmitteln, 
z. B. leichtfl. KW-stoffen, kónnen die magnet. Scheidung yerbessern. (Jernkontorets 
Annaler 116. 62—94. 1932.) R. K. M u l l e r .

Bo Kalling, Uber die Herstellung von schmiedbarem Eisen direkt aus Erz. Zu- 
sammenfassende Ubersiclit der Verff. mit u. ohne Schmelzung. (Teknisk Tidskr. 62. 
48—54. 30/1. 1932. Stockholm, Techn. Hochschule.) E. M a y e r .

Miwakiti Mikami, Die Mikrostruktur von Perlit. Vf. untersucht die Frage, ob 
der dunkel gciitzte Anteil des Perlits Zementit oder Ferrit ist. Es ergibt sich, daB aus 
der Farbę nicht geschlossen werden kann, was Zementit u. was Ferrit ist, da bei der 
lamellaren Struktur die obere Kante des Zementits weiB, die Seitenflachen dunkel u. 
andererseits der Grund der Ferritlamelle zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zementit- 
lamellen weiB, die Kanten dunkel erscheinen. (Science Reports Tóholtu Imp. Univ. [1] 
20. 710—14. Dez. 1931. Sendai, Japan, Research Institute for Iron, Steel & other 
Metals.) _ H u n i g e r .

Arvid Johansson, Grundlinien der Arbeit zur Einfuhrung des Eisenschwamms in 
die, heutige Stahlerzeugung. Vf. diskutiert die Verff. zur Herst. yon Fe-Schwamm mit 
Kohle (K a l l i n g ), Ns-armem GO—H2-Gemisch, das regeneriert wird (N o r s k  S t a a l , 
W i b e r g ), u. prakt. CÓ2-freiem, etwa 1000° h. Generatorgas ( E k e l u n d ) ais Red.-Mittel. 
Bei Anwendung von kicselsaurehaltigem Hamatit mit 45% Fe muB der Fe-Schwamm 
konz. werden, z. B. auf naB-magnet. Wege. Wesentlich ist yollstandige Red. u. ein- 
heitliche Qualitat des Fe-Schwammes, insbesondere fiir die Verwendung im elektr. 
Ofen mit geringem GuBeisenzuschlag. (Jernkontorets Annaler 116. 43—62.
1932.) R. K . M u l l e r .

G. Wassermann, Uber die Umwandlung des Kobalts. Die Unterss. wurden in der 
Hauptsache an einem techn. Co (95,5% Co, 1,94% Ni, 1,84% Fe, 0,64% Mn) aus- 
gefiihrt. In anfangs k.-, dann w.-gewalzten Blechen wurde eine hesagonale Walztextur 
festgestellt u. bestimmt. Das k.-gewalzte Blech wurde bei yerschiedenen Tempp. 
gegliiht u. rontgenograph. auf seine Struktur untersucht. Bei 450° nimmt es kub. 
Struktur an. Die Textur geht bei dieser Umwandlung yerloren. Das kub. Blech geht 
freiwillig nićht wieder in den hexagonalen Zustand iiber. Nur durch Kaltwalzen oder 
Erhitzen auf Rekrystellisationstemp. kann die Umwandlung bewirkt werden. Durch 
dilatometr. Messungen wurden die Umwandlungstempp. der beiden Modifikationen an 
Walzblech u. am Einkrystall bestimmt. In Einkrystallen aus techn. u. reinem Co 
erfolgt die Umwandlung unter Erhaltung des Krystallkornes, jedocli entstehen mehrere 
Orientierungen. Die Umwandlung laBt sich ais einfache Schiebimg beschreiben, wenn 
man jeweils zwei Atome zu einem Molekuł zusammenfaBt. — Auf Grund der an 
gewalzten Blechen gewonnenen Ergebnisse werden die Strukturanomalien erórtert, 
die durch Red. hergestelltes Co-Pulver zeigt. Das kub., yielleicht auch das hesagonale 
Co esistiert offenbar in mehreren strukturell oder atomar yerschiedenen Formen. 
Die Annahmc einer zweiten Strukturumwandlung bei 1015° ist nicht gerechtfertigt. 
(Metali-Wirtschaft 11. 61—65. 29/1. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilh.-Inst. f. 
Metallforschung.) H U N IG ER.

G. Eckert, Uber die Erhohung der Warmestrahlung des Aluminiums durch Ober- 
flachenbehandlung. Vf. stellte fest, daB ein dunner Anstrich von Wasserglas auf Al-Blech 
dieses vor dem Schmelzen in der Flamme des Bunsenbrenners bewahrt. Denselben Ein
fluB haben Aufschlammungen yon Graphit bzw. Kieselgur, ferner geloschter Kalit u. die 
nach einem yom Lautawerk entwickelten Yerf. erzeugte „Eloxalschicht“. Genannte
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Stoffe bewirken eine Erhohung des Strahlungsyermogens des Al. (Hausztschr. V. A. W.
u. Erftwerk Aluminium 4. 31— 32. Jan./Febr. 1932. Grevenbroich, Ndrh.) Co n s o l a t i.

Jose Uhthoff Ferran, Die Verwerlung der Gold-, Silber- und Platinriickstdnde. 
Vf. beschreibt die Aufarbeitung von EdelmetaUriickstanden, die naoh Verascliung mit 
PbO u. FluBmitteln zusammengesclimolzen werden; durch Kupellation des an- 
gereicherten Pb werden die Edelmetalle isoliert u. durch chem. oder elektrolyt. Raffi- 
nation getrennt. (Quimica e Industria 9. 29— 32. Febr. 1932.) R. K. M u l l e r .

W- A. Nemilow, Legierungen des Platins mit Iridium. Aus Mischungen yon Pt-
u. Ir-Pulyem werden durch Schmelzen im Knallgasgeblase Legierungen hergestellt. 
Die Legierungen werden durch zehntagiges Gluhen bei 1100° homogenisiert. Es werden 
Hartę, Mikrostruktur u. Temp.-Koeff. des elektr. Widerstandes bestimmt. Alle drei 
Unters.-Methoden weisen auf das Vorhandensein einer kontinuierlichen Reihe fester 
Lsgg. hin. — Ais Atzmittel werden verwendet fiir Legierungen bis 20% Ir w. Konigs- 
wasser, 20—30% Ir  sd. Kónigswasser, 40 u. 40% Ir  Chlor (1—2 Min. Eintauchen in 
eine Schmelze von KHS04, Mn02, NaCI). (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 204. 41—48.
9/2. 1932. Leningrad, Platininst. u. Chem. Lab. d. Berginst.) H u n i g e r .

Kotaro Honda, U ber die Ursache der hohen Permeabilitat von luftgekiifiltem Per- 
malloy. (Science Reports Tóhoku Imp. Univ. [1] 20. 731—35. Dez. 1931. Sendai, 
Japan. — C. 1931. I. 2594.) HUNIGER.

J. B. Kommers, Die statischen und Ermiidungseigenschaflen von Messing. An drei 
Sorten Messing yerschiedener Zus. wurden im Zug- u. Druckvers. Proportionalitats- 
grenze, Elastizitatsgrenze, Elastizitatsmodul, Zugfestigkeit, Dehnung, Ermiidungs- 
grenze u. R o C K W E L L -H a rte  bestimmt. Die Legierungen wurden in Form k.-gezogener 
Rundstabe bezogen. Um den EinfluB der Kaltbearbeitung festzustellen, -wurden die 
Messinge untersucht im Anlieferungszustand, weichgegluht, bei niederer Temp. an- 
gelassen u. yerschieden stark k.-bearbeitet nach yorausgegangener Gliihung. Ais zur 
Verbesserung der stat. u. Ermiidungseigg. giinstige Behandlung hat sich Kaltbearbei
tung nach yorausgehendem Gluhen bei mafliger Temp. ergeben. (Proceed. Amer. 
Soc. testing Materials 31. Part II. 243—56. 1931. Madison, Wis., Univ. of Wis- 
consin.) H U N IG E R .

W. Kuntze, Zur Problemstellung der Metallermudung. Yf. gibt eine schemat. 
Darst. der Vorgange beim Schwingungsbruch. Der Trennfestigkeitsyerlauf u. der 
Amplitudenyerlauf werden einzeln betrachtet u. es wird gefunden, daB der Schwin
gungsbruch immer im Kreuzungspunkt yon Trennfestigkeits- u. Amplitudenyerlauf 
liegt. Die Verb.-Linie aller Scliwingungsbruche in Abhangigkeit yon Amplitudę u. 
Schwingungszahl strebt nach der einen Seite dio Trennfestigkeit des Ausgangsmaterials 
(prakt. kaum zu yerwirklichender Grenzfall) an u. lauft nach der anderen Seite der 
Achse der Schwingungszahlen parallel. Dieser Verlauf hat dazu gefiihrt, die fast 
unyeranderliche Amplitudenhohe der Schwingimgsfestigkeit gleichzusetzen. (Fur 
Stahl 10°, fur Nichteisenmetalle 107 Schwingungen). Mit der Zunahme des Form- 
anderungswiderstandes geht eine Zunahme der Trennfestigkeit einher. Die Verfestigungs- 
fahigkeit des Materials wirkt also der Zerruttung entgegen. Verfestigung u. Zerriittung 
iiberdecken sich im Verlauf piast. Schwingung, aber die Zerruttung uberwiegt. Da- 
neben wirkt die Verfestigungsfahigkeit noch mittelbar zerruttungshemmend, indem 
sie die Plastizitat einschrankt u. die Schwingungen elastischer macht. Da die Gnmd- 
erscheinungen der Verfestigung u. Zerruttung allen piast. Beanspruehungsarten, der 
stat., schlagartigen, wechselnden u. dauernden, eigen sind, ergibt sich die Mogl.ichkeit 
einer Beziehung zwischen gleichgerichteter stat. u. wechselnder Dauerbeanspruchung. 
Da der Schwingungsbruch ein Trennungsbruch ist, kann die Sckwingungsfestigkeit 
nicht in einer unmittelbaren Abhfingigkeit zur stat. Zugfestigkeit oder Streckgrenze, 
also zu Gleitwiderstanden stehen. Dagegen lassen sich die stat. Zugfestigkeit u. der 
FlieBbeginn beim Schwingungsvers., der auch ein Gleitbegriff ist, in eine Beziehung 
zueinander bringen. Es -werden Formeln fiir die SchwingungsflieBgrenze u. die Schwin
gimgsfestigkeit aufgestellt, dereń Richtigkeit durch Verss. erhartet wurde. Es ergab 
sich eine kontinuierliche Beziehung zur stat. Zugfestigkeit. Die yon DAWIDENKOW u . 
S c h e w a n d in  (C. 1931. II. 3036) u. yon Sa c h s  u . L a u t e  (C. 1928. II. 1711) ver- 
tretenen Anschauungen werden diskutiert u. es wird festgestellt, daB sie nicht im 
Widerspruch zu der Schwingungsformel yon K u n t z e  (C. 1931. II. 2926) stehen u. 
daB sie die Auffassung bestatigen, daB die meehan. Aufklarung des Ermiidungsvor- 
ganges in einer Zerriittung des Kohasionswiderstandes zu suchen ist. (Metall-Wirt- 
schaft 10. 895—97. 27/11. 1931. Berlin-Dahlem, Staatl. Materialprufungsamt.) H u n .
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R. E. Peterson und C. H. Jennings, Ermiidungsprufungen an geschweiflten Melallen. 
Verss. iiber dio Dauerfestigkeit von geschweiBten Metallen (C-armcr Stahl) ergaben, 
daB frisch geschweiBtes Metali eine hóhere Ermiidungsgrenze hat ais das masehinell 
bearbeitete geschweiBte Metali. Gluhen bei 1000° F  ist ohne EinfluB; Gliihen bei 1700° F, 
das grobkrystalline Struktur erzeugt, setzt die Ermiidungsgrenze herab. Naehsohmieden 
(,,peening“) erhóht dio Ermiidungsgrenze, wobei es gleiehgiiltig ist, ob naeheinander 
jede Sohicht oder nur die auBerste Schiclit naehgesehmiedet wird. (Proeeed. Amer. Soc. 
testing Materials 31. Part. II. 194—200. 1931. East Pittsburgh, Pa., Westinghouse 
Electric and Manufacturing Co.) HuN IGER.

G. I. Taylor und H. Quinney, Die plastische V erfonnung von Metallen. Die Arbeit 
liefert einen Beitrag zur Klarung der Frage nach der Spannungs- u. Dehnungsver- 
teilung in festen Korpem bei piast. Verformung. Es werden an Rohren Zug- u. Torsions- 
vers. miteinander kombiniert u. Langsdehnung u. Vol.-Anderung des Rohrinneren in 
Abhiingigkeit vom Verhaltnis beider Beanspruchungen untersucht. Die unter Ver- 
anderung dieses Verhaltnisses ausgefiihrten Messungen ermógliehen 1. einen Vergleich 
der unter verschiedenen Bedingungen (Zug oder Schub) bestimmten Fostigkeiten 
miteinander, 2. Nachpriifung u. fiir isotropes Materiał Bestatigung der Annahme, 
daB die Hauptdehnungsrichtungen mit den Hauptspannungsrichtungen zusammen- 
fallen; 3. Best. der mittleren Hauptdehnung dureh die mittlere Hauptspannung u. 
somit die Priifung der V. MlSESschen Hypothese fi =  v. Fiir die Unters., ob /i =  v ist, 
ist die Methode besonders gut geeignet, da fiir den Fali /i = v bei jeder Kombination 
von Zug u. Torsion das Vol. des Rohrinneren unverandert bleiben muB. Es wurden 
Spannungs-Dehnungskurven aufgenommen. Die /< j»-Kurven fiir Al, Cu u. weichen 
Stahl weichen in Ubereinstimmung mit den Unterss. yon L o d e  von der geraden Linie ab. 
Fiir Glas wird /( =  v gefunden. Eine Mittelstellung zwischen Al,Cu,Fe u. Glas nehmen in 
ihrem Verh. Cd u. Pb ein. Die Vcrs.-Ergebnisse werden herangezogen zu einer Dis- 
kussion der Schubspannungshypothesen von M o h r  u. v. M is e s .  Es ergibt sich fiir 
Cu u. Al gute Ubereinstimmung mit der v. MlSESschen FlieBbedingung

rł  +  rł  +  *32 =  2
Stalli zeigt eine stiirkere Abweicliung. Da diese aber beim Entkohlen verschwindet, 
wird sie auf Mangel an Isotropie zuriickgefuhrt. Ein Vergleieh der Zug-Dehnungs- u. 
Schub-Spannungskurve fiir weiches Cu mit den nach M o h r  u . V. MlSES errechneten 
Kurven fuhrt keine Entscheidung zwischen beiden Hypothesen herbei, da die bcob- 
achteten Werte zwischen die errechneten fallen. Fiir die meisten prakt. Zwecke wird 
man mit geniigender Genauigkeit annehmen konnen, daB der Widerstand eines Materials 
gegen Verformung eine Funktion des Grades der voraufgegangenen Bearbeitung ist. 
(Philos. Trans. Roy. Soc. London. Serio A. 230. 323—62. 13/11. 1931. Cambridge.) HUN.

Howard Scott, Ableitung der Eigensćhaften von Melallen bei hohen Temperaluren 
aus dem Biegeversuch. Die Krummung, dio ein flacher Streifen bleibend erhalt, wenn er 
einer Gluhung untenvorfen wird, wahrend er um einen bekannten Betrag gebogen ist, 
ist ein MaB fiir die bei der Vers.-Temp. erhaltene piast. Verformung. Da Kriimmungs- 
anderungen bei Zimmertemp. leicht zu messen sind u. die Vers.-Anordnung einfach ist, 
bietet sich ein Weg, das piast. Verh. von Metallen bei erhóhten Tempp. zu untersuchen. 
Bei Anwendung des Priifverf. auf Phosphorbronze wurde eine krit. Dehnung beobachtet, 
die der Dehnung entspricht, die das gleiche Materiał im Zugvers. bei mittleren Tempp. 
an der Proportionalitatsgrenze aufweist. Bei geringerer Dehnung wurde gefunden, 
daB die piast. Verformung der angewendeten Dehmmg proportional ist, entsprechend 
der Last im Zugvers. Der bei Zimmertemp. geringe Betrag der Verformung wachst 
exponentiell mit der Temp. Diese Beobachtungen fuhren zur Annahme einer krit. 
Temp., unterhalb der die piast. Verformung nur einen sehr kleinen Bruchteil der 
Gesamtdehnung erreicht. Es wurden yerschiedene Metalle untersucht im Hinblick 
auf diese krit. Temp., dio von grundsatzlicher Bedeutung zu sein soheint fur die Aus- 
wahl von Metallen zur Verwendung bei hohen Tempp. AuBerdem wurde bei kon- 
stanter Temp. u. konstanter Biegung die zeitliche Veranderung der piast. Verformung 
yerfolgt. Nach den ersten Stdn. bis zu mindestens 100 Stdn. wachst die piast. Ver- 
formung logarithm. mit der Zeit. Das erste FlieBen nimmt sehr viel schneller mit der 
Temp. zu ais die FlieBgeschwindigkeit nach dem Stetigwerden des FlieBens. Diese 
Beobachtungen stimmen uberein mit den Erfahrungen iiber das Kriechen der Metalle u. 
weisen darauf hin, daB der Biegevers. zu Resultaten fiihrt, die direkt vergleichbar 
sind mit denen der Dauerstandfestigkeitsprufung. (Proeeed. Amer. Soc. testing
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Materials 31. Part II. 129—55. 1931. East Pitteburgh, Pa., Westinghouse Electric and 
Manufacturing Co.) H u n ig e r .

Tadashi Kawai, Uber dieAnderung des Torsionsmoduls verschiedener Metalle dureh 
Kalibearbeilung. Die auf Kaltbearbeitung berubende Anderung des Torsionsmoduls 
nurde bestimmt fiir Cu, Al, Messing, Ni, Fe u. Stalil. Bei Al u. Messing nimmt die 
Sehubfestigkeit mit der Kaltbearbeitung ab, bei Cu, Fe u. Stahl nimmt sie ab auf 
ein Minimum u. steigt dann langsam, bei Ni steigt sie zunachst schnell auf ein Maximum 
u. fallt danach allmiihlich. Bei der Best. der Anderung des Torsionsmoduls mit stei- 
gender Temp. wurde die gleiche Ordnung der Metalle in drci sich yerschieden vcr- 
lialtende Gruppen gefunden mit dem Unterschied, daB bei der Temp.-Abhangigkeit 
die Anderungen umgekehrtes Vorzeiehen haben. Ais Ursache der Anderung wird das 
Zusammenwirken dreier Faktoren angesehen: innere Spannungen, Einordnung der 
Krystallite in die Langsriehtung u. Kornzerfall. Die ersten beiden yermindern, der 
letztere steigert die Sehubfestigkeit. (Science Reports Tóhoku Imp. Univ. [1] 20. 681 
bis 709. Dez. 1931. Sendai, Japan, Res. Inst. f. Iron, Steel a. other Metals.) H uNIGER.

A. Thum und H. Oschatz, Geselzmafiigkeilen des Dauerbruchweges. Der Verlauf 
des Dauerbruches zeigt bei allen Beanspruchungsarten einen sehr engen Zusammenhang 
mit den Kraftfeldern, die in den gebrochenen Probekórpern wirksam waren. Der 
Dauerbrueh nimmt stets seinen Weg auf einer Niyeauflache zu den Spannungslinien. 
Dureh Veranderung der Randbedingungen ist der Bruchweg zu beeinflussen. Auf dieser 
Tatsache beruht die Bedeutung entlastender Zusatzkerben fiir die Bekampfung der 
Dauerbruchgefahr. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 76. 132—34. 6/2. 1932. Darmstadt, 
Staatl. Materialpriifungsanst. a. d. Techn. Hochsch.) HUNIGER.

Ichiro Iitaka, Eine Form des Bruclies bei gegossenen Metallen und Legierungen. 
Vf. unterscheidet vier Formen des Bruches: 1.—3. Intrakrystalliner Bruch. 1. Tren- 
nung entlang einer Spaltflache, Feinheit des Bruches ubereinstimmend mit der Korn- 
groBe. — 2. Abgleiten auf Gleitflachen, Bruch feiner ais der KorngróBe entspriclit. —
з. Bruch entlang den Asten von Dendritcn, Feinheit unabhangig von der KorngroBe,
abhangig von der Dendritenstruktur. — 4. Interkrystalliner Bruch. Feinheit uberein
stimmend mit der KorngróBe. — Form 3 tritt bei Metallen besonders haufig auf. (Pro - 
eced. Imp. Acad., Tokyo 7. 337—40. Nov. 1931. Tokyo.) H u n i g e r .

M. Hempel, Das V er hali en einiger Werkstoffe bei dynamischer Biegungs- 
beanspruchung. Es wird eine Priifanordnung fiir dynam. Biegeyerss. beschrieben, die es 
gestattet, die Veranderungen der Werkstoffeigg. innerhalb des elast. Gebietes in kurzer 
Zeit zu bestimmen. Dio Dampfung yersehiedener Werkstoffe wird in Abhiingigkeit 
von der Belastung u. der Lastwechselzahl bestimmt. (Forsch. Gebiet Ingenieurwesens 
Ausg. A. 2. 327—34. Sept. 1931. Jena, Techn. Physikal. Inst. d. Univ.) H u n i g e r .

A. C. Vivian, Uber den Einflufi der Form des Probestabes im Zugversuch. Es 
werden ZerreiByerss. an Gummistreifen ausgefiihrt. Die Dehnung von Rand u. Mitte 
wird in Abhiingigkeit yon der Probenbreite u. -lange u. der Belastung bestimmt. 
Der EinfluB der Probenform auf die ZerreiBfestigkeit ist betraehtlich. Er wird erklart 
aus der Anhaufung von Spannungen am Rande, die bei kurzeń Staben so groB werden 
kann, daB bereits Bruch eintritt, noch bevor die Stabmitte eine merkliche Dehnung 
erfahren hat. Die an den Gummiproben gewonnenen Ergebnisse werden dureh Zer
reiByerss. an Gufieisenproben bestatigt. Fiir Untersehiede in den Angaben uber die 
ZerreiBfestigkeit eines Materials ist oft die Probenform beim ZerreiBvers. u. nicht 
unbedingt das Vorhandensein yon Fehlstellen die Ursache. (Foundry Trade Journ. 46. 
67—71. 28/1. 1932.) H u n ig e r .

A. Esau und H. Kortum, Einflu/3 der Gleichsirom-Magnełisierung auf die Werk- 
sloffdampfurg bei Drehschwingungen. Unters. der Anderung der Werkstoffdiimpfung 
einiger ferromagnet. Stoffe im Gleichstrommagnetfeld ergibt einen betrachtlichen 
EinfluB der Magnetisierung. (Forsch. Gebiet Ingenieurwesens Ausg. A. 2. 429—34. 
Dez. 1931. Jena.) H u n i g e r .

H. F. Moore undR.E. Lewis, Priifung der Scherfestigkdt an drei Nichleisenmetallen. 
An Cu, Messing u. Duralumin werden zur Best. der Dauerfestigkeit Daueryerss. mit 
Zug-Druckbeanspruohung u. zur Best. der Scherfestigkeit Torsionsverss. mit steigender
и. wechselnder Beanspruchung ausgefiihrt. (Proceed. Amer. Soc. testing Materials 31.
Part II. 236—42. 1931. Urbana, Ul., Uniy. of Illinois,) HUNIGER.

Stephen M. Shelton, Priifung der Dauerfestigkeit von Drahten. Vf. beschreibt 
ein Verf. zur Priifung der Schwingungsfestigkeit von Drahten u. zur Unters. des Ein- 
flusses wechselnder Oberflachenbeschaffenheit auf diese. Untersucht wird 1. Draht
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aus C-reichem Stahl, ausgegliilit u. galyan. yerzinkt, 2. derselbe Draht nacli Ent- 
fernen des Zn-Uberzuges u. 3. Draht aus C-armem Stahl. Der galvan. Zn-Uberzug 
wirkt ungiinstig auf die Schwingungsfestigkeit. — Das Unters.-Verf. laBt sich auch 
auf die Unters. von Bohren anwenden. (Proceed. Amer. Soc. testing Materials 31. 
Part II. 204—13. 1931. Washington, U. S. Bur. of Stand.) H u n i g e e .

L. W. Spring, Abhandlung uber Gufimaterial fiir hohe Temperaturen und hohe 
Drucke. (Trans. Amer. Foundrymen’s Assoc. 2■ Nr. 10. 13—55. Okt. 1931. — C. 1931. 
II. 2205.) H u n i g e e .

Andre Bilard, Die autogene Schweiflung mit der Acetylen-Sauersloff-Flamme. Grund- 
lagen u. Anwendungsgebiete der autogenen C2H2—0 2-SchweiBung. (Rev. uniyerselle 
Mines, Metallurgie, Travaux publics etc. [8] 7. 276—91. 15/2. 1932.) R. K. Mii.

H. Thomas, Acetylen-Sauerstoffschweiflung von Kupfer. Ubersieht iiber auf- 
tretende Schwierigkeiten u. prakt. Angaben iiber die Ausfiihrung. (Teknisk Tidskr. 62. 
85—89. 27/2. 1932. Bochum.) E. M a y e r .

W. H. Mutchler, Oberfldcheniiberziige fur Aluminiumlegierungen. Anwendung 
finden oxyd., metali., organ., sowie kombinierte Uberziige. (Metals & Alloys 2. 324 
bis 330. 1931.) S c h e i f e l e .

William J. Miskella, Das Einbrennen von Schwarzlacken auf Stahl. (Metals &
Alloys 2. 318—23. 1931.) S c h e i f e l e .

G. C. Shakour und L. W. Munchmeyer, Bewertung klarer Nitrocelluloselacke fiir 
Metalle. Ein klarer Nitroccllulose-Metallack (,,Metallzaponlack“ ) muB folgende Eigg. 
besitzen: 1. auf oxydiertem, mit Metallsulfid iiberzogenem Metali die Bldg. von
„Krystallflecken" verhindern; 2. auf gegossenem, porósem Metali die Entstehung 
von ,,Earbflecken“ unterbinden; 3. gegen Witterungseinfliisse im Freien einigermaBen 
bestandig sein; 4. gute Haftfestigkeit, grofle Hartę u. gleichzeitig hohe Elastizitat auf- 
weisen; 5. nicht zum Vergilben u. Nachdunkeln neigen; 6. das Metali nicht angreifen 
u. 7. gegen SchweiB u. Ausdiinstungen widerstandsfahig sein. Zur Feststellung dieser 
Eigg. werden yerschiedene Priifyerff. mitgeteilt. Eine vorherige griindliche Reinigung 
des Metalls ist fiir die Haltbarkeit des Lackiiberzuges ebenfalls yon . Bedeutung. 
(Metals & Alloys 2. 331—36. 1931.) SC H E IFE LE .

„Berzelius" Metallhutten-Ges. m. b. H., Deutschland, Metallgetvinnung aus 
ozydischen Erzen. Zerkleinerte Zinnerze werden mit uberschiissigen festen Reduktions- 
mitteln vermischt u. die Mischungen zweckmaBig ununterbrochen in dunner Schicht 
durch Drchtrommel-, Drehrohrofen, schwingende Ófen o. dgl. gefiihrt, in denen sie nach- 
einander vorgewarmt, teilweise reduziert u. geschieden u. zugleich ausrcduziert werden. 
Ein Teil des zunachst reduzierten Metalls verfliissigt sich u. flieBt ab, der nicht ver- 
fliissigte, sehr fein verteilte Teil des entstandenen Metalls trennt sich erst in der Schei- 
dungszone von der Gangart, dem noch nicht reduzierten Erz u. dem uberschiissigen Red.- 
Mittel, welche sich der Bewegung der Ofenwande anschlieBen. Infolge der Anreicherung 
an Reduktionsmitteln, gegebenenfalls auch Steigerung der Temp., erfolgt auch die Red. 
des Restes des zinnhaltigen Erzes. Das spater entstandene Metali mischt sich dem ab- 
flieBenden fl. Metali bei. In ahnlicher Weise werden Erze verarbeitet, %velchc Pb, 
Sb o. dgl. oder mehrere dieser IJetalle, gegebenenfalls neben fliichtigen Metallen, wie 
Zn, Cd, As usw., enthalten. Schwefelhaltige Erze sind nach Moglichkeit von Schwefel 
zu befreien. (F. P. 719 007 vom 23/6. 1931, ausg. 1/2.1932. D. Priorr. 23/6., 24/6. u. 
17/12. 1930.) K u h l in g .

Dow Chemical Co., iibert. von: Thomas Griswold jr., Midland, V. St. A., Elektro- 
lytische Gewinnung von Leichtmetallen. Die Metalle werden in ais Kathoden dienenden 
GefaBen u. unter Verwendung von z. B. Kohleanoden aus schmelzfl. Elektrolyten ge- 
wonnen, welche schwerer sind ais die abgeschiedenen Metalle. Letztere sammeln sich 
in unter der Oberflache des Bades liegenden Hohlraumen, u. werden aus diesen mittels 
Druckgase, wie H,, CO, o. dgl., in oberhalb der Badoberflaehe angeordnete Sammel- 
behalter gehoben. (A. P. 1 845 266 vom 26/10. 1929, ausg. 16/2. 1932.) K u h l i n g .

Fried. Krupp Akt.-Ges., Deutschland, Siickstoffhartung von Eisen- und Stahl- 
legierungen. Die Stickstoffhartung erfolgt in Ggw. yon Halogenen oder Verbb. der 
Halogene, z. B. durch 48-std. Erhitzen einer mit einer 1 mm dicken Schicht von CaCl2 
bedeckten Stahllegierung im Strom yon NH3 bei 500°. Hartę u. Dichte der Oberflache 
der Legierungen sind groBer ais beim Harten ohno Mityerwendung yon Halogen. (F. P. 
717 672 yom 27/5. 1931, ausg. 12/1. 1932. D. Prior. 2/6. 1930.) K u h l in g .
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Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vonn. Roessler, Deutsohland, 
Harten von Eisen und Słahl. Bei der Hartung von Fe u. Stalli in Cyanide enthaltenden 
Schmelzbadern cntstehon Oxyde oder Carbonate der Metalle der yerwendeten Cyanide, 
welche die weitere Hartung yerzógern oder sogar verhindern. Zur Beseitigung dieser 
Wrkg. werden schmelzbare, nieht alkal. oder weniger alkal. Verbb., yorzugsweise der 
Metalle, dereń Cyanide yerwendet worden waren, der Sekmelze zugesetzt. Gute Ergeb
nisse sind z. B. durch Zusatz yon SrCL erzielt worden. (F. P. 718 131 yom 4/6. 1931, 
ausg. 19/1. 1932. D. Prior. 7/6. 1930.) K u h l in g .

Trent Process Corp., V. St. A., Reduktion von Eisenerzen. In einem senkrechten, 
hohen Ofen ist eine gróBere Anzahl von mit Fórderschnecken versehenen Rohren an- 
geordnet, welche bituminóse Kohle u. das zu reduzierende Erz in der Richtung yon oben 
nach unten durchwandern. Die Heizung erfolgt mittels Gasen, welche etwas oberhalb 
des Bodens des Ofens eingefiihrt werden u. yon seiner Decke aus entweichen. Die bitumi
nose Kohle wird der obersten der mit Fórderschnecken yersehenen Rohren, das Erz einer 
in etwa %  der Ofenhólie liegenden Róhre zugefuhrt, u. die Heizung so geregelt, daB die 
Kohle beim Zusammentreffen mit dem Erz in wasserstoffreichen Tieftemperaturkoks 
iibergegangen ist, u. die Red. des Erzes erfolgt, ohne daB das entstandene Fe schm. 
Geringe Mengen Luft werden zugefuhrt, um den Koks zu CO zu yerbrennen, welches 
sieh an der Red. beteiligt. Das Erzeugnis wird nach Schwere gescliieden u. von der 
Scheidefl. aufgenommener unverbrannter Koks zum Ofen zuriickgefuhrt. (F. P. 
717 429 vom 21/5. 1931, ausg. 8/1. 1932. A. Prior. 3/12. 1930.) K u h l in g .

Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Deutsohland, Magnetische Legierungen. Durch 
Wiedererhitzen yergiitbare, magnet. Eisenlegierungen, z. B. neben Fe 15% W u. 30% Co 
enthaltendo Eisenlegierungen werden, z. B. yon 1200°, abgesehreckt u. dann etwa 1 Stde. 
auf etwa 700° erhitzt. Die Erzeugnisse bewahren ihre magnet. Eigg. auch nach dem 
Erhitzen. (F. P. 717 541 vom 22/5. 1931, ausg. 9/1. 1932. D. Prior. 23/5. 1930.) Kii.

Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Dusseldorf, Ełeklrostahl. Das Niederschmelzen 
der Beschickung, welches mehr Energie erfordert, u. der Reinigungsyorgang, der mit 
geringerem Kraftaufwand durchfuhrbar ist, erfolgen in demselben elektr. Ofen, dieser 
wird aber wiihrend der Schmelzperiode mit einer Stromąuelle yon gróBerer, wiihrend 
der Reinigung mit einer Stromąuelle von geringerer Kapazitat yerbunden. (E. P.
365 580 yom 17/7. 1930, ausg. 18/2. 1932. D. Prior. 31/7. 1929.) K u h l in g .

Soc. an. des Acieries et Forges de Firminy, Frankreich, Stahllegierungen, ent- 
haltend neben Fe 0,08—0,24% C, 10—16% Cr, 0—1,5% Mo, 1,25—4,5% Co, 0,04% P,
0,03% Schwefel u. weniger ais 0,6% Mn, 0,5% Si, 0,5% Ni u. 0,2% Cu. Die Legierungen 
sind selbsthartend u. auch ohne Nachgliihen, Harten u. Altern gebrauchsfcrtig. Bei 200° 
gealtcrt, besitzen sie die Hochstgrenze von Korrosionsbestandigkeit u. Ziihigkeit, bei 
500° gealtert geringere Korrosionsbestandigkeit, aber die Hochstgrenze von Dehnbarkeit 
u. Elastizitat. (F. P. 717 733 vom 17/9. 1930, ausg. 13/1. 1932.) K u h l in g .

Vereinigte Stahlwerke, Akt.-Ges., Dusseldorf, Stahllegierungen. Die Legierungen 
enthalten neben Fe, hóehstens 0,05% C u. geringe Mengen anderer Metalle, aufier Co 
u. Ni, z. B. bis 0,1% Mn, mehr ais 0,15% Cu, mehr ais 0,05% P u. gegebenenfalls mehr 
ais 0,1 bis zu 1% Si; sie sind gegen zerstórende Einw w., gegen 0 2 aueh bei Temp. yon 
etwa 800° sehr bestiindig. (E. P. 365 538 vom 17/10. 1930, ausg. 18/2. 1932. D. Prior. 
22/10. 1929.) K u h l in g .

Electro Metallurgical Co., iibert. von: Frederick Mark Becket, New York, 
Stahllegierungen, bestehend aus Fe ais Hauptbestandteil, 10—22% Cr, 5—15% Mn, bis 
zu 3% Cu u. hóclistens 0,3% C. Die Legierungen sind rostbestiindig u. besitzen wert- 
volle mechan. Eigg. (E. P. 366 060 yom 28/8. 1930, ausg. 25/2. 1932. A. Prior. 18/4.
1930.) K u h l in g .

Witkowitzer Bergbau und Eisenhiitten- Gewerksehaft und Fridolin Sommer,
Deutsehland, Hitzebehandlung von Stahllegierungen u. dgl. Die Hitzebehandlung erfolgt 
bei Rotglut in der Atmosphare eines stark reduzierenden Gases; die aus der Heizkammer 
entweichenden Gase werden yóllig mit Luft yerbrannt, welche, zweckmaBig mittels 
Abgase des Yerf., yorgewiirmt wird. (F. P. 718145 vom 4/6. 1931, ausg. 19/1. 1932.
D. Prior. 12/6. 1930.) K u h l in g .

Klockner-Werke Akt.-Ges. Abteilung Georgs-Marien-Werke, Osnabruck, 
Verbundstahl. In die GuBform wird eine Trennplatte aus weichem, leieht schweiBbarem 
Stahl mit einem Kohlenstoffgeh. yon 0,05—0,15% eingesetzt. (E. P. 366 377 vom 5/5.
1931, ausg. 25/2. 1932. D. Prior. 30/5. 1930.) K u h l in g .
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Fried. Krupp Akt.-Ges., Deutschland, Behandeln von aus austenilischcm Chrom- 
nickelstahl bestehenden Gegenslanden. Die zu behandelnden, etwa 6—40°/o Cr u. etwa 
40—4°/o Ni enthaltenden Bleche, Bander, Drahte u. dgl. werden, gegebenenfalls nach 
einer Erhitzung bei G00—900° k., d. h. bei unterhalb 950° liegenden Tempp. meehan. 
bearbeitet, d. h. gewalzt, geschmiedct o. dgl., dann bei 850—1020° nacherhitzt u. in 
beliebigem ZeitmaB abgekiihlt. Die Erzeugnisse werden bei Temp. yon 500—900° 
nieht bruchig. (F. P. 717 664 vom 27/5. 1931, ausg. 12/1. 1932. D. Prior. 2/6.
1930.) K u h l in g . 

Borsigwerk Akt.-Ges. und Ernst Pohl, Deutschland, Reifen fiir Eisenbahnwagen.
Die Reifen werden aus Stahllegierungen liergestellt, welehe 0,35—1% C u. bis zu 1% Mo 
enthalten. Die Reifen nutzen sich crheblich weniger ab u. erhiirten erheblich weniger 
wahrend des Gebrauches ais die bekannten Reifen. (F. P. 718 285 vom 3/6. 1931, 
ausg. 21/1. 1932.) K u h l in g .

Noak Victor Hybinette, Wilkinsburg, V. St. A., Kupfer und Nickel aus Steinen. 
Steine, welchc etwa 60% Cu, 20% Ni, 20% Schwefel u. etwa 1% Fe enthalten, werden 
abgerichtet, in 2 ungleiche Teile geteilt, der grofiere Teil reduziert, zu Anoden gegossen 
u. diese bei der Elektrolyse von Lsgg. yerwendet, welehe je 1 50 g Cu, 50 g Ni, 5 g Fe u. 
125 g H2S04 enthalten. Von Zeit zu Zeit wird CuS04 zu dem Elektrolyten gegeben. 
Die Anoden gehen in reines Cu iiber. Der kleinere Teil der abgerósteten Steine wird 
mit HoSOj ausgelaugt u. der dadurch an Ni angereicherte Riickstand zu Anoden yer- 
arbeitet. Ein bei der Elektrolyse dieser Anoden erhaltener Elektrolyt mit je 5 g Cu, 
100 g Ni u. 125 g H2S04 je I wird mit mehr H2S04 yersetzt, das Cu mit nickelreiehen 
Anodenabfallcn zementiert, wobei zugleich Eisenoxyd- in Oxydulsalz iibergeht u. aus 
der Lsg. NiS04 durch Abkuhlen auf —10 bis —20° gewonnen. (A. P. 1 844 937 vom
28/6. 1928, ausg. 16/2. 1932.) K u h l in g .

British Driver-Harris Co. Ltd., Manchester, Kohlen von Nickel. Zwecks Herst. 
von Nickelanoden, besonders fiir Radioróhren, wird Ni in Streifen geschnitten, mittels 
Sandgebliises aufgerauht, gegebenenfalls einer oxydierenden Behandlung unterzogen 
u. dann zweckmaBig in der Weise gekohlt, daB es innerhalb eines Ofens einer kohlen- 
stoffreichen Atmosphare, z. B. von C4H10, ausgesetzt wird. (E. P. 366 236 yom 1/1.
1931. ausg. 25/2. 1932. A. Prior. 2/1. 1930.) K u h l in g .

American Lurgi Corp., New York, ubert. von: Arthur Burkhardt, Frank
furt a. M., Vergiitung ton schwefdhaltigem Nickel und Nickellegierungen. Den geschmol- 
zenen Metallen wird Li zugesetzt, zweckmaBig in Form einer etwa 15% Li enthaltenden 
Magnesiumlegierung. Das Li bindet den Schwefel, die entstandene Verb. bleibt in feiner 
Verteilung in dem zu yergiitenden Metali. Die mechan. Eigg. des Metalles, besonders dio 
Zugfestigkeit, werden yerbessert. (A. P. 1847 044 yom 16/3. 1931, ausg. 23/2.
1932.) K u h l in g . 

Durener Metallwerke Akt.-Ges., Deutschland, Leichtmelalle. Bei dem Verf.
des Hauptpatentes werden ais Tragermetalle Cu enthaltende, ais Deckmetalle kupfer- 
freie Legierungen von Al u. Mg yerwendet, welehe gegebenenfalls auch noch andere 
Metalle, z. B. Mn, enthalten. Die Erzeugnisse besitzen grofle Elastizitat u. Bruch- 
festigkeit. (F . P . 39 639 vom 15/1. 1931, ausg. 22/1. 1932. Zus. zu F. P. 680 501; 
C. 1930. II. 617.) K u h l i n g .

Oesterreichisch Amerikanisclie Magnesit Akt.-Ges., Osterreich, Magnesium. 
Teilref. nach E. P. 362835 ygl. C. 1932- I. 2092. Nachzutragen ist: Dic zu reduzie- 
renden, Mg enthaltenden Stoffe kónnen auch mit Pulverkohle gemischt, die Mischungen 
mittels Bindemittel, welehe, wie Teeról, Teer, Pech u. dgl., beim Erhitzen Kohlo 
liinterlassen, geformt u. die Formstucke im elektr. Lichtbogen erhitzt werden. (F. P. 
719 287 vom 30/6. 1931, ausg. 3/2. 1932. Oe. Priorr. 4/8. 1930 u. 8/6. 1931.) K u h l in g .

National Smelting Co., V. St. A., Aluminium. Erzeugnisse, welehe kleinkórniges, 
metali. Al enthalten, werden in Drehtrommeln gefiillt, diese anfangs auf etwa 200° 
erhitzt u. dann Cl2 in einer Menge eingeleitet, welehe nur ausreicht, um etwa 5% des 
yorhandenen Al in A1C13 zu yerwandeln. Letzteres dest. ab u. wird in Vorlagen konden- 
siert. Unter der Einw. der bei der Bldg. des A1C13 entwickelten Hitze schm. das un- 
angegriffene metali. Al u. ballt sich zu Kiigelchen zusammen, welehe abgetrennt werden. 
(F .P . 717 266 vom 19/5. 1931, ausg. 6/1. 1932. A. Prior. 27/5. 1930.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Aluminhimlegierungen. Dio 
Legierungen enthalten neben Al 6,5—7,5% Mg u. 0,3—0,8% Mn; sio sind durch hohe 
mechan. Widerstandsfahigkeit u. Bestiindigkeit gegen selbst lunge wiilirende Einw. von
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Meerwasser ausgezeichnet. (F. P. 718 045 vom 2/6. 1931, ausg. 18/1. 1932. D. Prior. 
21/8. 1930.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, AluminiumUgierungen. Al u. 
seinen Legiorungen mit anderen Metallen werden etwa 7°/0 Mg u. gegebenenfalls etwa
0,8—1°/0 Mn beilegiert. Die Erzeugnisse sind gegen alkal., besonders Sodalsgg., sehr 
bestandig u. eignen sich yorzugsweise zur Herst. yon Kiichengeraten. (F. P. 717 828 
vom 27/5. 1931, ausg. 14/1. 1932. D. Prior. 16/6. 1930.) K u h l i n g .

Metallges. Akt.-Ges., Deutschland, Legierungen. Zwecks Herst. yon Legierungen 
leicht brennbarer, besonders Leichtmetalle mit SchwermetaUen werden in Blócken des 
in die darzustellende Legierung eintretcnden Schwermetalls oder von nicht brennbaren 
Legierungen Hohlraume hergestellt, welche dio gewunschte Menge des oder der brenn
baren Metalle bzw. noch anderer Bestandteile der herzustellenden Legierungen aufnehmen 
u. durch einen Stopfen aus einem nicht brennbaren Legierungsbestandteil yerschlieCbar 
sind. Nach Fiillung u. VerschluB des Hohlraumes wird auf Tempp. erhitzt, bei denen das 
bzw. die brennbaren Metalle sich mit dem bzw. den nicht brennbaren Metallen legicren, 
ohne daB die letzteren schm. Die erhaltene Legierung wird gegebenenfalls in das Bad 
eines nicht brennbaren Metalles eingetragen, um Legierungen mit einem geringeren 
Geh. an brennbaren Metali zu gewinnen. (F. P. 718 347 vom 6/6. 1931, ausg. 23/1. 
1932. D. Prior. 21/6. 1930.) K u h l in g .

Victor Beunon, Frankreich, Zerlegen von Melallegierungen. Die Legierungen 
werden geschmolzen u. in einem Behalter, dessen Boden ais Kathode ausgebildet ist, 
der Einw. eines elektr. Gleichstromes ausgesetzt, die Anodę wird in den oberen Teil der 
Schmelze eingefuhrt. Der elektropositiyere Bestandteil der Legierung, z. B. Zn, wandert 
zur Kathode u. wird yon dort abgezogen, der elektronegative, z. B. Al, sammelt sich
an der Anodę. (F. P. 718 215 vom 21/3. 1931, ausg. 21/1. 1932.) K u h l in g .

Diirener Metallwerke Akt.-Ges., Deutschland, Bronzen. Die Bronzen enthalten 
neben Cu 0,05—4% Sn, hochstens 5% Cd, hochstens 3% Mn u. bis zu 0,4% Ni, Si u. P; 
sie besitzen gute elektr. Leitfahigkeit, eine Brinellharte von 145—160° u. eignen sich 
zur Herst. von SchweiBelektroden. (F. P. 718 608 vom 13/6. 1931, ausg. 27/1. 1932.
D. Prior. 14/6. 1930.) K u h l i n g .

Alexandre Pariente, Frankreich, Lagermelalle. Pb, Sn, Sb, Cu, Ni u. gegebenen
falls As, Bi o. dgl., z. B. 65% Pb, 18% Sn, 14,5% Sb, 0,5% As, 1% Cu u. 1% Ni ent- 
haltende Legierungen werden geschmolzen, auf etwa 260° abgekiihlt u. mit etwa 2% 
sehr fein gepulvertem u. durch Seidengaze gesiebtem, móglichst reinem Graphit ver- 
mischt. Die Erzeugnisse besitzen einen ausgedehnten Erhartungsbereich. (F. P. 
717 730 yom 16/9. 1930, ausg. 13/1. 1932.) K u h l in g -

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hetallgegeiistande. Fein- 
pulverige, z. B. durch Erhitzen der entsprechenden Carbonyle gewonnene Metalle 
werden zwecks Unschadlichmachung von Verunreinigungen, wie 0 2, P oder Schwefel, 
mit hochstens 1% betragenden Mengen von Stoffen yermischt, welche, wie Al, Mn, 
Si, V, CaO, Ton, C'aF, o. dgl., die Verunreinigungen binden oder yerschlacken. Die 
Mischungen werden dann bei untcrhalb der FF. liegenden Tempp. gesintert. (E. P.
366 059 yom 22/8. 1930, ausg. 25/2. 1932.) K u h l i n g .

Edward G. Budd Mfg. Co., iibert. von: Joseph W. Meadowcroft, Philadelphia,
V. St. A., Flupmittel fiir aułogenes Schweiflen. Das FluBmittel besteht aus 3% K 2C03,
3,7% KC1, 6,9% LiCl, 7,2% K2S04, 20% Borax, 21% H3B03 u. 38,2% Na2C03. Es 
wird mit W. zu Brei angeriihrt, auf die Lotstabe aufgetragen u. getrocknet. (A. P. 
1844 969 vom 15/11. 1929, ausg. 16/2. 1932.) K u h l i n g .

Richard E. Muller, Deutschland, Flupmittel fiir Lotzwecke, bestehend aus Kolo- 
phonium oder einem gleichwirkenden Harz u. einer organ. Base oder ihren Salzen oder 
Deriw., z. B. einer Mischung von 90 Teilen Kolophonium u. 10 Teilen CcH6-NH2-HC1. 
Bei Verwendung der Mischungen werden fchlerfreie Lotungen erhalten. (F. P. 719 494 
vom 24/12. 1930, ausg. 5/2. 1932. D. Prior. 27/12. 1929.) K u h l in g .

Felix Jouve du Puy Sanićres und Jules Bodin, Frankreich, Ldtmillel, bestehend 
aus Gemischen von pulyerfórmigem Pb, pulyerformigem Sn u. einem leicht schm. 
Schutz- u. Reinigungsmittel, wie Stearin, Talg o. dgl. Die Mischung wird in die aus 
einer Legierung von Pb u. Sn bestehenden Lótróhren gefiillt. Vorzeitiges Abschmelzen 
des organ. Stoffes wird yerhindert. (F. P. 718 058 vom 2/6. 1931, ausg. 19/1. 1932.) Ku.

Linde Air Products Co., V. St. A., Anloten von Randteilen an eiserne oder Ślahl- 
gegenslande. Das Verloten erfolgt, gegebenenfalls unter Mitverwendung eines Lót- 
stabes aus kohlenstoffarmem, unwesentliche Mengen yon Mn, Si u. Ni enthaltendem
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Stahl mittels der Flamme oines Acetylen-Sauerstoffgemisclies, welches etwa 97 Raum- 
teile O, u . 100 Raumteile C2H2 enthalt. In einer solchen Flamme erscheint der innere 
weiBe_,Teil von einem leuchtenden Kegel umgeben. Die Flammo kohlt die zu ver- 
einigonden Randteile u. erniedrigt dadurch dereń F. Di© Lótstellen u. der Lotstab 
werden zweckmaBig vorerhitzt. Zwecks Steigerung der Temp. kann man, besonders 
gegen Ende der Lótung, einen elektr. Lichtbogcn oder eine Acetylen-Sauerstofflamme 
mit geringerem Geh. an C2H2 mitverwenden. (F. P. 718112 vom 3/6.1931, ausg. 19/1. 
1932. A. Prior. 3/7. 1930.) '  K u h l in g .

Briske & Prohl, Berlin, Lot mit uberuiiegendem Oadmiumgehalt fur Magnesium und 
Magnesiumlegierungen, dad. gek., daB os Fe in Verb. mit einem anderen Metali enthalt, 
das ermoglicht, don F. des Fe so weit horabzusetzen, daB es imstande ist, sich mit dem 
Cd zu legieren. — Ais Legierungsvermittler des Fe u. Cd dient yorzugsweise Zn. (D. R. P. 
547484 K I. 49h vom 2/10. 1929, ausg. 30/3. 1932.) K u h l in g .

Soc. Continentale Parker, Frankreich, Metallbeldge auf Aluminium, Magnesium 
oder Legierungen dieser Metalle. Die mit anderen Metallen durch Eintauchen in dereń 
Lsgg. zu belegenden FliŁchen werden mit wss. Lsgg. vorbehandelt, welche das Mono- 
phosphat des Fe oder Mn oder die Monophosphate des Fe u. Mn, das Salz eines in der 
elektr. Sparmungsreihe zwischen dem Sin oder Fe u. dem zu bedeckenden Metali 
stehenden Metalles mit H3P 0 4 oder einer schwacheren Saure, sowie gegebenenfalls Salze 
enthalten, welche das Oxyd des zu bedeckenden Metalles lósen oder fallen. Die auf dio 
so yorbehandelten Flachen aufgebrachten Metallschichten haften sehr fest. (F. P.
717 775 Tom  24/9. 1930, ausg. 14/1. 1932.) K u h l in g .

Aluminium Colors Inc., V. St. A., Schutzschichten auf Aluminium. Die zu 
schutzenden Gegenstande werden ais Anoden geschaltet bei der Elektrolyse von etwa 
60—77%ig. H 2S04; Teile, welche frei bleiben sollen, werden isoliert. Elektrolysiert 
wird 10—30 Min. lang mit Spannungen yon etwa 12 V bei Tempp. von 20—30°. Es 
bildet sich ein poriger Belag yon bas. A12(S04)3, ein Teil des Al geht ais Sulfat in Lsg. 
u. wird durch Krystallisation aus dem zweckmaBig im Kreislauf gefiihrten Elektrolyten 
entfernt. Zusatz yon Glycerin u. Phenolen zum Elektrolyten ist zweckmaBig. Der 
Belag kann mittels gegebenenfalls geharteter Ole gedichtet u. auch durch Erzeugung 
farbiger Ndd. gefarbt werden. Er kann auch in bekannter Weise gebraunt u. geglattet 
werden. (F. P. 718144 yom 4/6. 1931, ausg. 19/1. 1932.) K u h l in g .

[russ.] W. G. Agejcnkow, U ntersuchung von oxydisehen K upfererzen der Pakr-Usjaksk- 
L agersta tte . M oskau-Leningrad: S taa tl. W iss.-Techn. Verlag 1932. (64 S.) R bl. 0.80. 

[russ."] Georgij Wladimirowitsch Akimow, Metalle u. Legierungen im chem. A pparatebau
2. Aufl. M oskau-Leningrad: S taatl. W iss.-Techn. Verlag 1931. (110 S.) Rbl. 1.50. 

[russ.] A. Botschkow, Affinage von Gold u. Silber. M oskau-Leningrad: ONTI-Vcrlag fur 
Nicliteisen- u. G old-Platinindustrie 1932. (32 S.) R bl. 0.50.

[russ.] Iw an Awgustowitsch Oding, S tab ilita t der Metalle. M oskau-Leningrad: Ogis-Staatl.
W iss.-Techn. Verlag 1932. (280 S.) R bl. 2.— .

[russ.] A. N. Shirowkin, Thermischo B ehandlung des Stahls. T l. I. M oskau-Leningrad: 
S taa tl. W iss.-Techn. Verlag 1932. (106 S.) R bl. 1.— .

IX. Organische Praparate.
N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Haag, Holland, Absorption von 

Olefinen. Zu dem Ref. nach E. P. 323 748; C. 1930. I. 3104 ist richtigstellend zu 
bemerkon, daB u. a. nicht die komplexe Verb. Na4Fe(CN)5OAgO, sondern Natrium- 
prussoarsenit Na4Fe(CN)5OAsO ais Katalysator fur das Verf. yorgesehlagen wird. 
(D. R. P. 541628 KI. 12o vom 13/6. 1929, ausg. 18/1. 1932. E. Prior. 9/7.
1928.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Michael Otto,
Ludwigshafen a. Rh., und Leopold Bub, Mannheim), Verfahren zur Gewinnung von
Butylen aus Athylen. Verf. zur Herst. von Butylen, dad. gek., daB man auf Athijlen 
destillier- oder sublimierbare anorgan. Halogenverbb., auBer denen des Kohlenstoffs 
u. Siliciums, gegebenenfalls unter Zusatz organ. Halogenverbb. u. anderer katalyt. 
wirkender Substanzen, nur so lange einwirken laBt, daB w'esentliche Mengen Butylen 
erhalten werden. — Geeignet sind die Halogenyerbb. von B, Al, Ti, Sn, P, As, Sb, S, Se, 
Fe, W u. HF, insbesondore BF3. Man leitet z. B . fl. C2H4 unter 60 at Druck mit BF3 
iiber feinyerteiltes N i  bei 8—10° u. erhalt fi-Butylen. (D. R. P. 545 397 KI. 12 o 
yom 12/10. 1928, ausg. 1/3. 1932.) D e r s i n .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung hoherer Olefine. 
Man leitet niedere Olefine bei einer 300° nicht ubersteigenden Temp. uber fluchtige 
anorgan. Halogenverbb., z. B. AlGl3, mit solcher Gesehwindigkeit, daB nur eine kurze, 
100 sec. nicht iiberschreitende Beriihrung erfolgt. (F. P. 718 346 vom 6/6. 1931, 
ausg. 23/1. 1932. D . Prior. 23/8. 1930.) D e r s i n .

H. Th. Bohme Akt.-Ges., Chemnitz, Verfahren zur Darstellung der Salze der 
sauren Schwefelsaureester hohermolekularcr Alkoholu in trockener Form, dad. gek., daB 
die neutralisierten H2SO,,-Ester des aus Cocos- oder Palmkernol gewonnenen Fett- 
alkoliolgemisches in fein yerteilter Form rasch auf hohe Tempp. erhitzt u. wieder ab- 
gekiihlt werden. Z. B. wird ein Zerstaubungstrockner bekannter Bauart verwendet. 
(D. R. P. 546 807 Kl. 12o vom 7/8. 1930, ausg. 17/3. 1932.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Horst-Dietrich
von der Horst, Mannheim, und Rudolf Wietzel, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung 
von Acetaldeliyd aus Acetylen. Zu dem Ref. nach F. P. 688047; C. 1930. II. 3848 ist 
folgendes zu bemerken: Ais Katalysatoren werden hydratwasserfreie Verbb. des W, 
z. B. dessen hydratwasserfreie Oxyde, Sulfide, Carbide oder komplese Sauren, oder 
Gemische der Wolframoxyde mit nichtfluchtigen Sauren verwendet. (D. R. P. 544 286 
Kl. 12o Tom 26/1. 1929, ausg. 16/2. 1932.) R. H e r b s t .

Emil Hene, Berlin, Verfahren zur Herstellung von Kaliumformiat aus K2S04 u. 
Ca-Formiat oder seinen Bildungsgemischen, dad. gek., daB zu Beginn des Verf. eine 
wss. Lsg. von Formiaten, die zu 40—70% aus K-Formiat u. 60—30% aus Ca-Formiat 
bestehen, mit K2S04 unter Syngenitbldg. zur vollstandigen Umsetzung gebracht u. 
der filtrierte Ruckstand, der im wesentlichen aus Syngenit besteht, mit Ca-Formiat 
bzw. seinen Bildungsgemischen unter Ruckgewinnung einer der Ausgangslsg. ent- 
sprechenden Lsg. von K-Formiat u. Ca-Formiat u. Abscheidung von Gips vom Kaligeh. 
weitgehend befreit wird. Dazu mehrere Beispiele. (D. R. P. 542 696 KI. 12o vom 
15/11. 1929, ausg. 28/1. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Hermann Frischer, Berlin (Erfinder: Walter Zeifi, Berlin), Darstellung von 
Essigsaure aus Holzkalk u. aquivalenten Mengen H2S04 unter Verwcndung yon Essig
saure ais Lósungsm. fiir den Holzkalk. Das Verf. ist dad. gek., daB die Lsg. des Holz- 
kalks in einem aus Holzkalk u. H2S04 gewonnenen Gips-Essigsaure-Gemisch yor- 
genommen wird. Evtl. wird kontinuierlich gearbeitet. (D. R. P. 545 396 Kl. 12o vom 
8/4. 1927, ausg. 1/3. 1932.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Baumann, 
Ludwigshafen, und Robert Stadler, Ziegelliausen), Verfahren zur Herstellung von 
Essigsaure aus Acetaldeliyd durch Oxj'dation mit trockenem 0 2 oder trockenen 0 2- 
haltigen Gasen unter Druck, dad. gek., daB man fl. 0 2 oder yerfliissigte Gase, die ein
0 2-reiches Gasgemisch ergeben, in druckfesten Behaltern verdampft u. das unter Druck 
stehende Gas in den Oxydationsraum auf den dort gewiinschten Druck entspannt. 
(D. R .P . 542 255 Kl. 12o vom 14/12. 1930, ausg. 22/1. 1932.) M. F. M u l l e r .

Consortium fiir elektroehemische Industrie G. m. b. H., Munehen (Erfinder: 
Martin Mugdan und Josef Wimmer, Munehen), Verfahren zur Darstellung von 
Natriumacetat gemaB Patent 540207 durch Behandlung yon NaOH mit C2H2 u. W.- 
Dampf oberhalb 200°, dad. gek., daB das NaOH, gegebenenfalls in Mischung mit Na- 
Acetat, in fester, zerteilter Form allmahlich nach MaBgabe seiner Umsetzimg in Aeetat 
unter der Einw. des gleiclizeitig eingefiihrten Gemisches yon Acetylen u. W.-Dampf 
in einen mit Na-Acetat oder NaOH enthaltendem Na-Acetat beschickten Misch- oder 
Zerkleinerungsapp. derart eingefiihrt wird, daB der Inhalt des Rk.-GefaBes bei der 
Arbeitstemp., z. B. 250—300°, bis zur Beendigung der Rk. eine pulyerfórmige bzw. 
kleinkórnige Blischung von Na-Acetat mit abnehmenden Mengen yon NaOH bildet. 
(D. R. P. 544 888 Kl. 12o yom 19/10. 1930, ausg. 23/2. 1932. Zus. zu D. R. P. 540207; 
C. 1932. I. 1001.) M. F. Mu l l e r .

Verein fiir chemische Industrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans 
Walter, Mainz), Verfahren zur Herstellung vcm Essigsaureanhydrid durch katalyt. 
Spaltung yon dampffórmigem Atliylidendiacetat, dad. gek., daB man auf Tragersub- 
stanzen aufgebrachte Katalysatoren in der Weise yerwendet, daB ais Trager Bimsstein, 
Kieselsaure o. dgl. u. ais aktiyierende Stoffe nicht bas. rcagierende Metallyerbb., z. B. 
von Ca, K, Al usw. mit Kieselsaure, Phosphorsaure oder Borsaure, benutzt werden. 
(D. R. P. 541471 Kl. 12o yom 27/1. 1928, ausg. 15/1. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Gesellschaft ftir Kohlentechnikm. b. H., Dortmund (Erfinder: Konrad Keller 
und Werner Schultze, Dortmund), Verfahren zur Herstellung von Guanidinsulfat aus
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Guanidinrhodanid, dad. gek., daB aąuimol. Mengen von Guanidinrhodanid u. H2S04 
unter gleiehzeitiger moglichst rascher Entfernung des entstehenden HCNS dureh 
Arbeiten im Vakuum miteinander zur Einw. gebracht werden, worauf das entstandene 
Guanidinbisulfat dureh Neutralisation, z. B. mit Kalli oder Baryt, in das neutrale 
Sulfat iiberfuhrt wird. (D. R. P. 545 713 KI. 12o vom 12/12. 1930, ausg. 14/3. 
1932.) M. F. M u l l e r .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M. 
(Erfinder: Wilhelm Schulenburg, Frankfurt a. M .), Verfaliren zur Darstellung von 
Thiohamstoff, dad. gek., daB Kalkstictotoff in Ggwr. von W. mit C02 u. H2S gleiehzeitig 
oder nacheinander oder intermittierend bei gewóhnlichem oder erhohtem Druck unter 
Kiihlung behandelt u. der vom Ungelósten getrennten wss. Lsg. der Thioharnstoff, 
z. B. dureh Ansauern u. Eindampfen im Vakuum entzogen wird. (D. R. P. 543 555
KI. 12o vom 15/9. 1929, ausg. 17/2. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Chemische Fabrik in Billwarder vorm. Heli & Sthamer A.-G., Hamburg 
(Erfinder: Hanno Geller, Hamburg), Verfahren zur Herstellung von Thiocarbanilid 
aus Anilin u. CS2, dad. gek., daB H20 2 ais Katalysator in solehen Mengen zugesetzt 
wird, z. B. 0,4—0,5% yom Gewicht des Anilins, daB eine wresentliche Abscheidung yon 
S yermieden wird. (D. R. P. 545 263 KI. 12o vom 11/1. 1929, ausg. 27/2. 
1932.) M. F. M u l l e r .

Rheinische Kampf er-Fabrik G. m. b. H., Diisseldorf-Oberkassel (Erfinder: 
Karl Schollkopf, Dusseldorf), Yerfahren zur Darstellung von inaktivem Menthól, dem 
Racemat des natiirlichen Menthols, nach Patent 489819, dad. gek., daB man die Ab- 
trennung des inakt. Menthols aus dureh Hydrierung des Thymols erhaltenen Menthol- 
gemischen dureh fraktionierte Dest. an Stelle des Ausfrierens yornimmt. (D. R. P.
544 590 KI. 12o yom 11/10. 1922, ausg. 19/2. 1932. Zus. zu D. R. P. 489 819; C. 1930. 
1. 2165.) M. F. M u l l e r .

C. H. Boehringer Sohn Akt.-Ges. (Erfinder: Georg Scheuing und Ludwig 
Winterhalder), Nieder-Ingelheim a. Rh., Darstellung von Piperidinallcinen, welche in 
der in a- oder a'-Stellung haftenden alkoh. Seitenkette oder in den in a- und a'- 
Stellung haftenden alkoh. Seitenketten einen aromat., z. B. einen Phenyl- oder sub- 
stituierten Phenylrest enthalten, dad. gek., 1. daB man die entsprechenden Pyridyl- 
alkine, z. B. in Form einer Lsg. eines Salzes derselben oder einer Lsg. der Base oder 
eines Salzes derselben in Eg. o. dgl. mit katalyt. erregtem H behandelt, — 2. daB die 
Hydrierung z. B. unter Anwrendung von Metallen der Pt-Gruppe oder anderen Kataly- 
satoren wie insbesondere Ni o. dgl. bei erhohtem Druck, z. B. einem solehen von 
etwa 10—20 atu u. dariiber erfolgt, — 3. daB zwecks Darst. von am N substituierten 
Piperidylalkinen entsprechende ąuaternare Pyridiniumverbb. der Behandlung mit 
katalyt. erregtem H untenvorfen werden. — Hierzu ygl. E. P. 312919; C. 1930. I. 288; 
Schwz. P. 147452; C. 1932. I. 872; vgl. aueh C. 1929. II. 1925. Naehzutragen ist 
folgendes: Setzt man 20 g 2-[m-NilrophenyloxyathyT]-pyridin (F. 138°) mit 50 g Toluol- 
sulfonsauremethylester bei W.-Badtemp. um u. hydriert die erhaltenen 36 g ąuaternare 
Verb. in CH30H  mit PtO: bis zur Aufnahme yon 6 Mol H 2, so erhalt man 2-[m-Amino- 
phenyloxyathyl]-N-methylpiperidin, Krystalle aus A., F. 112°. (D. R. P. 543 876
KI. 12p vom 25/4. 1928, ausg. 11/2. 1932.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von 3-Amino- 
acridinen dureh Red. von 3-Nitroacridon (I) oder dessen Deriyy. mit Na-Amalgam. — 
Man kocht z. B. I  in 90%ig. A. 1 Stde. am RuckfluB, setzt NaHC03 zu u. Na-Amalgam, 
wrobei man CO. einleitet. Das 3-Aminoacridin schm. bei 205°, das Hydrochlorid bei 290°.
— Dureh Kondensation von 4-Toluidin mit 4-Nilro-2-chlorbenzoesaure zu 4'-Methyl-3- 
nitrodiphenylamin-6-carbonsaure (F. 221°), RingschluB mit PC15 u. A1C13 erhalt man 
3-Nitro-7-methylaeridon, F. iiber 300°. Die hieraus mit Na-Amalgam erhaltliche
3-Aminoverb. schm. bei 260°, F. des Hydrochlorids 290°. — Ebenso erhalt man aus 
3'-Methyl-3-nitrodiphenylamin-6-carbonsdure (F. 210°) iiber 3-Nitro-G-meihylacridon  
(F. iiber 300°) eine 3-Aminoverb. yom F. 185°, fiirbt die Haut kraftig gelb. — 4'-Ohlor-3- 
nitrodiphenylamin-6-carbonsdure yom F. 241° (aus Chlorbzl.) liefert iiber 3-Nitro-7- 
chloracridon (F. iiber 300°) eine 3-Aminoverb. vom F. 220°. — Aus 4'-Athoxy-3-nitro- 
diphenylamin-6-carbonsaure wird 3-Nitro-7-athoxyacridon erhalten (F. iiber 300°); die 
entsprechende 3-Aminoverb. hat F. 180° (zers.). Aus 3-Nitro-G,7-dinieihoxyacridon 
(F. iiber 300°) erhalt man eine 3-Aminoacridinverb., dereń Hydrochlorid sich bei 225° 
zers. (E. P. 367 024 yom 14/11. 1930, ausg. 10/3. 1932.) A l t p e t e r .
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I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von guaternaren 
Abkommlingen von 3-Aminoacridinen. Die nach E. P. 367024; vorst. Ref., erhaltlichen 
Verbb. werden, nachdem die Aminogruppe durch leicht abspaltbare Reste gesehiitzt ist, 
in iiblicher Weise alkyliert. Man erhillt z. B. nach Acetylierung aus 3-Aminoacridin 
(Acetylvcrb. zers. sieh bei 195°) durch Einw. von p-Toluolsulfonsduremeihylesler in sd. 
Nitrobenzol ein Prod., das in HBr aufgenommen u. mit NaBr ausgesalzen wird. Man 
nimmt das Rohprod. in sd. W. auf u. macht mit Na2C03 deutlich gegen Lackmus 
alkal., die klar orangerote, mit Tierkohle bchandelte Lsg. wird mit HBr gegen Kongo 
angesauert, wobei das Bromid der quaterndren Verb. fallt, F. 250° (sintert bei 200°). — 
Aus 3-Amiru>-7-methylacridin erhalt man iiber die Acetylverb. (F. 241°) das 3-Amino-7,10- 
dimelhylacridiniumchlorid, F. 270°. Die entsprechende 6,10-Dimethylverb. schm. bei 298°.
— Weiter lassen sieh erhalten: 3-Amino-7-clilor-10-methylacridiniunichlorid, zers. sieh 
bei 210°, — die entsprechende 7-Athoxyverb. vom F. 278° u. 6,7-Dimethoxyverb. vom
F. 235° sowie 7-Athylverb. yom F. 240° (F. des 3-Acetylamino-7'-aihylacridins 192°). — 
Die Prodd. sind gegen Blutparasiten wirksam. (E. P. 367 037 vom 14/11. 1930, ausg. 
10/3. 1932.) A l t p e t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
A. J. Hall, Fortschritle in Bleićherei, Farberei und Apprelur. Dbersicht der Lite

ratur des Jahres 1931. (Textile Recorder 49. Nr. 586. 59—61. 15/1. 1932.) F r i e d e .
Herman Boxser, Kólloidchemische Gesichtspunkte beim Farben von Wolle mit 

sauren Farbstoffen. Gegenstand der Unters. sind vor allem saure Wollfarbstoffe, die 
fahig sind, neutral aufzuziehen. Vf. erortert zuerst an Hahd der Fachliteratur den 
Feinbau der Wollfaser. Nach SPEAKMAN u. SHORTER besteht die Faser aus einer elast. 
Zellwand, die sieh frei ausdehnen kann, einer Seliicht von fibrillarer Struktur u. einem 
gelatinósen Anteil, der die Zwischenraume der fibrillaren Schicht erfiillt u. sie an der 
freien Ausdehnung hindert. Chem. ist der Hauptbestandteil der Wolle Keratin. Saure 
Wollfarbstoffe, Na- oder Ca-Salze von Sulfosauren, werden durch die H2S04 des Farbe- 
bades unter Freimacliung der Fiirbesaure zerlegt, das Na2S04 tritt mit dem Farbesalz 
bzw. der Farbesaure chem. zusammen, u. wirkt, im OberschuÓ angewandt, verzógernd. 
Dieser chem. Theorie steht die Kolloidtheorie nach BANCROFT (Journ. physical Chem. 18 
[1914]. 2), der zufolge dio Anfarbung auf Adsorption beruht, gegeniiber. Dies erhellt nach 
BANCROFT aus dem ungeknickten Verlauf der Adsorptionskurven. In sauren Badern 
ist die starkę Adsorption der H-Ionen der Adsorption der Farbstoffanionen fórderlieh. 
Tritt durch Glaubersalzzugabe das stark adsorbierte S04-Ion hinzu, so wird die Ad
sorption von Farbstoffsaure verzógert. Andererseits verstarkt ein stark adsorbiertes 
Kation, z. B. aus zugegebener Saure, die Farbstoffaufnahme. Anders Terhalten sieh 
neutral ziehende saure Farbstoffe, z. B. Alpliazurin A, bei denen Glaubersalz nieht 
retardierend, sondern fórdernd wirkt, ahnlich wie bei direkten Farbstoffen. Ferner 
priifte Vf. eingehend das Verhalten des sauren Polarorange R, das mit Glaubersalz wie 
ein substantiyer Farbstoff auf Wolle, Baumwolle u. Halbwolle zieht. DemgemaC ver- 
halten sieh neutral ziehende saure Farbstoffe nach Art der substantiven ais kolloidale 
Farbesole. Nach B r ig g s  u . B u l l  (Journ. physical Chem. 26 [1922]. 845) ist die Farbe- 
fahigkeit saurer Farbstoffe auf Wolle ein Adsorptionsphanomen; alle Farbstoffe ver- 
halten sieh wie substantive, sobald sie kolloidal werden, z. B. Heiliylenblau. Die retar- 
dierende Wrkg. von Na2S04 erreieht einen Hochstwert: sobald die Lóslichkeit des Farb
stoffs sinkt, wird seine Adsorption verstarkt. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 71—72. 
99—100. 1/2. 1932.) F r ie d e m a n n .

Wilder D. Bancroft, Basische Beizen und Lacke. (Vgl. auch vorst. Ref.) Vf. geht 
zunachst auf die Farblacke ein unter besonderer Bezugnahme auf Alizarin; er widerlegt 
die Ansicht, daB im Al-Alizarinlack ein rotes Al-Alizarat vorliege, das imstande sei, 
NaOH zu adsorbieren. Vielmehr wirkt die Tonerde ais „ionisierendes Adsorbens“, u. 
man hat in saurer, wie in alkal. Lsg. rotes Alizarinion u. farbloses H-, bzw. Na-Ion. 
Andere Beizen ionisieren weniger ais Tonerde, z. B. Zinnoxydhydrat oder noch weniger 
ZnO. DemgemaB ahneln ihre Alizarinlacke in alkal. Lsg. dem purpumen Na-Alizarat, 
in saurer der gelborangen Alizarinsaure. Durch die ionisierende Adsorption wird auch 
die WlTTsehe Theorie der Fluorescenz u. festen Lsg. beim Farben widerlegt. Rhodamin G 
z. B. fluoresciert auf Seide stark, auf Wolle wenig, auf Baumwolle gar nieht, je nach dem 
Grade der Ionisation auf den einzelnen Fasern. Bei dem Vers., die Alizarinfarberei zu 
Tereinfachen, gelang es Vf., Wolle mit einem peptisierten Al-Alizarinlack zu farben. 
Das VerschieBen yon Beizenfarben konnte dahin aufgeklart werden, daB eine Farbung
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um so lichtechter ist, je starker sie von der Faser oder der Beize adsorbiert wird, u. 
umgekehrt. Gefórdert wird das VerschieBen, wenn die Zersetzungsprodd. besser adsor
biert werden ais der urspriingliche Farbstoff. Gefarbte Beizen scheinen giinstiger zu 
sein, ais farblose. In jedem Fali wird der Farbstoff von der Beize adsorbiert, nicht 
stóehiometr. gebunden. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 74—77. 1/2. 1932.) F r i e d e .

P. W. Cimliffe und Phyllis N. Lambert, Die Messung der Farbę gefdrbler Tex- 
tilien. Teil IX. Der Einflu/i der Farbstoffkonzentration und der Expositionszeit auf das 
Ausbleichen. (VIII. vgl. C. 1931. II. 20(34.) Vff. haben Farbstoffe, vor allem Kryslall- 
scharlach 6 Ił u. Eriocyanin B  in yerschiedencn Konzz. der Einw. des Fadeometers 
u. teilweise auch der Sonne ausgesetzt. Hinsichtlich der Zeit finden sie, daB die Formel 
gilt: F =  n \ 't  +  k, wobei F  das Ausbleichen, t die Expositionszeit, n eine nach Art der 
Fiirbung wechselnde Konstantę u. k eine zweite Konstantę ist, die, je nach Farbstoff, 
zwischen wenigen %  u- 60% schwankt. Fiir Bleichgrade iiber 25% gilt auch die loga- 
rithm. Formel: F — a log t +  b, wobei a u. b Konstanten sind. Genauer ais diese 
Quadratwurzelregel ist die Formel: F =  100 (1 — e~ ,ct) oder Ioge (100— F)/100 =  
—k t. Da bei gleicher Expositionszeit eine lineare Beziehung zwischen dem Bleichgrad 
u. der Farbstóffkonz. besteht, also F =  —d log C0 -f / ,  wobei C0 die Konz. ist, so 
kónnen die Formeln fiir EinfluB von Zeit u. Konz. zusammengezogen wrerden in: 
F t — 100 [1 — e-<(ol°R Co + W], Im weiteren werden die obigen Gesetze ausfiihrlich 
mathemat. u. graph. abgeleitet. (Journ. Soc. Dyers Colourists 48. 59—66. Marz 
1932.) F r ie d e m a n n .

P. W. Cunliffe, Die Lichtechtheit gefarbter Materialien. Die WOOL INDUSTRIES 
R e s e a r c h  A s s o c ia t io n  u . die S o c ie t y  o f  D y e r s  a n d  Co l o u r is t s  haben das 
VerschicBen yon Farbungen nach folgenden Gcsichtspunkten hin untersucht: Art u. 
Intensitat des Lichtes, Temp., Feuchtigkeit, atmosphar. Einfliis.se, Faserart, alkal., 
sauer, nachbehandelt, Fiirbeweise u. Konz. des Farbstoffs. Mit Ausnahme der roten 
Strahlen wirkt das ganze Spektrum bleichend. Nach OSTWALD soli die chem. Lieht- 
einw. wahrend der Dunkelheit zuriickgehen kónnen, bei Kunstlicht war unterbrochene 
Bcliehtung infolge besserer Feuchtigkeitsaufnahme wirksamer ais ununterbrochene. 
Feuchtigkeit hat einen groBen EinfluB auf das VerschieBen, auch erhóhte Temp. be- 
wirkt maBige Erhóhung des Ausbleichens. Die Industriegase der Luft, besonders S 0 2, 
beeinflussen merklich Ton u. Starkę der Farbungen. Die meisten Farben bleichen 
starker auf alkal., ais auf saurer Faser, auch die Faserart ist wesentlich. Helle Tóne 
yerbleichen schneller ais dunkle. Eine einwandfreie Lichtquelle, die gestattct, die 
Lichtechtheit einer Farbung in Lichtstdn. anzugeben, existiert noeh nicht. (Chem. Age 
26. Nr. 663. Dyestuffs Monthly Suppl. 15. 12/3. 1932.) F r ie d e m a n n .

Fritz Munk, Die Kamrngarnkreuzsjmlfdrberei. Sehilderung der neuzeitlichen 
Farbeapp. fur Kreuzspulen. Farben mit sauren, Kiipen-, Palatinecht- u. Neolanfarben, 
Chromfarben u. Metachromfarben. (Ztschr. ges. Textilind. 35. 146—47. 16/3. 
1932.) F r i e d e m a n n .

G. Choisy, Notiz iiber das Farben von Mischgeweben aus Seide und Baumwolle in 
zwei Tonen. 6 Fiirberezepte, bei denen die Seide sauer, die Baumwolle mit bas., direkten, 
diazotierten u. Schwefelfarben gefarbt wird. (Rev. univ. Soies et Soies artif. 7. 145—47. 
Febr. 1932.) F r ie d e m a n n .

— , Die Anwendung der basischeh Farbstoffe auf Viscoseseide. Beschreibung des 
Farbens von Viseose mit bas. Farbstoffen auf Eisen-Tannin-, Antimon-Tannin- u. 
Turkischrotólbeize. (Rev. univ. Soies et Soies artif. 7. 143. Febr. 1932.) F r i e d e .

John Sterling, Geschicktes Farben und Ajrprelieren hilft Fehler an Acetatgeweben 
vermeiden. (Textile World 81. 856—58. 5/3. 1932.) F r i e d e m a n n .

—, Die wichtigsten Vorsichtsmapregeln, die man beim Farben voń Kiipenfarben auf 
Kunstseide in bezug auf Egalitdt zu beobachten hat. Streifige Farbungen kónnen von 
schlechter Vorbereitung der Kunstseide, triiben Kiipen, zu schnellem Aufziehen des 
Farbstoffs u. unriehtiger Temp. herkommen. (Rev. univ. Soies et Soies artif. 7. 147. 
Febr. 1932.) F r i e d e m a n n .

— , Zur Indigosólfarberei. Bei Indigosolen kommt es oft vor, daB die Farbungen 
im Entwicklungsbad uberoxydiert werden; es ergeben sich dann stumpfe, wenig licht- 
ęchte Farbungen. Die SO CIETE D u r a n d  & H U G U EN IN  hat nun gefunden, daB man 
diesem Ubelstande abhelfen kann, indem man dem Entwicklerbad Rhodansalze, 
z. B. KCNS oder NH4-CNS, zusetzt. Es werden Beispiele fiir Wolle u. Seide gegeben. 
(Rev. gen. Teinture, Impression, Blanchiment, Appret 10. 29—31. Jan. 1932.) p R IE D E .
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J. R. S. Goodall, Farberei am Webbaum mit Kiipenfarbsloffen. Schwierigkeiten 
des gleichmaBigen Durchfiirbens von Baumwollgarn auf dem Webbaum; yorteilhaftes 
Prinzip des steigend sanften Aufwindens u. naehherigen Pressens des Gams zu gleicher 
Dichte. Leicht farbende Indigo- u. Carbazolkiipenfarbstoffe; Untauglichkeit yon 
Anthrachinonkiipenfarben, Angabe der wicbtigsten Gesiehtspunkte beim Gebrauch 
dieser Farben. (0>1 Colour Trades Journ. 81. 251. 22/1. 1932.) KÓNIG.

W. Taute, Pigment und Teilchen, unter besonderer Beriicksichtigung des Zink- 
weifles. Betrachtungen iiber KorngróBe u. Korngestalt speziell von ZinkweiB u. dereń 
EinfluB auf Olbedarf, Deckfahigkeit u. Konsistenz der Farben. (Farbę u. Laok 1932. 
57—58. 69—72. 3/2.) S c h e i f e l e .

M. Reichert, Lichtbestdndigkeit von Lithopone. Aus den bisherigen Veróffent- 
lichungen scheint hervorzugehen, daB die Verfarbung von Lithopone auf den Zerfall 
von Zinksulfid in metali. Zink u. freien Schwefel zuriickzufiikren ist. Die ais Troekner 
zugesetzten Metallmengen sind schon hinreicliend, um eine Sulfidverfarbung hervor- 
zurufen. (Farbę u. Lack 1932. 132—33. 9/3.) S c h e i f e l e .

Karl Faerber, Neuzeilliche Aufbereitung von Ocker. Die Aufbereitung der besseren 
Ockersorten geschieht jetzt in folgender neuer Ausfiihrung: Der grubenfeuchte Ocker 
wird im Frischwassergegenstrom in sog. Sehwerterapp. gelautert, der Uberlauf in der 
Nachwiische behandelt u. dann die Ockertriibe durch eine Diaphragmapumpe einem 
groBen Spitzkonus von 4—6 m Durehmesser zugefiihrt. Die darin im aufsteigenden 
Klarwasserstrom weiter gereinigte Ockertriibe flieBt darauf mit ca. 30% Festsubstanz 
in einen Eindicker, welcher den eingedickten Ockersehlamm durch Verteilungsdiisen 
einem Drehrohrofen-Trockensystem zuleitet. Den AbschluB der Aufbereitung bildet 
die Feinmahlung des Trockengutes. (Farbę u. Lack 1932. 61—62. 27/1.) S c h e i f e l e .

C. Hornemann, MetaUfuflbodenocker, Ghromocker und ahnliche Ockerpraparate
und der Handel. (Farbę u. Lack 1932. 103. 17/2.) S c h e i f e l e .

—, Neue Farbsloffe. Zwei neue Chromierungsfarbstoffe fiir die Wollechtfarberei 
sind Eriocliromviolelt F u . 5 B  der J . R. G e i g y  A.-G., Basel u. Grenzach. Sie egali- 
sieren gut, kónnen aueh im Vigoureuxdruck yerwendet werden, Seideneffekte werden 
kaum angefiirbt. Polarbrillantrot 5 B  konz. erganzt die Reihe nach der blauroten Seite, 
es findet fiir Wolle u. Seide Verwendung, da, \vo es auf gute Licht-, W.- u. SchweiB- 
echtheit u. ziemlieh gute Wasch- u. Walkechtheit ankommt. Polyphenylschv:arz SG 
u. S B  u. Polyphenyldunkelblau S R  dienen zum Farben yon Baumwolle, Seide u. Kunst- 
seide auBer Acetatseide, ferner von Halbwolle u. -seide. Chromschwarz L, ein neuer 
Wollfarbstoff fiir das Ńachchromierverf. ist durch gute Lóslichkeit u. gutes Egali- 
sieren ausgezeichnet, die Walkechtheit wird besonders hervorgehoben. Diphenylgriin FF  
dient zum Farben von Baumwolle u. Kunstseide, beim Farben von Halbwolle bei 
gewóhnlicher Temp. bleibt Wolle weiB, bei 90° werden Baumwolle u. Wolle seiten- 
gleich gefarbt. Fiir hóhere Anspruche an Wasch- u. W.-Echtheit bei substantiven Farb- 
stoffen kommen Diazophenyl&chwarz A S W  u. A S W R  in Frage, sie kónnen diazotiert 
u. entwickelt werden. (Dtsch. Farber-Ztg. 68. 116. 6/3. 1932.) StrV ERN .

—, Neue Farbsloffe und Muslerkarlen. Ein neues Hilfsmittel, besonders Netzmittel 
fiir die Textil- u. Lederindustrie ist Resolin N. F. der CHEMISCHEN F a b r i k  V0RM. 
S a n d o z , Basel. — Karten der G e s e l l s c h a f t  f u r  C h e m i s c h e  I n d u s t r i e  i n  B a s e l  
zeigen Neolan-Modenuaneen auf Wollgarn u. auf Kammzug. Neu fiir die Wollfarberei 
ist Fidlacidrot 3 B  der Firma, es ist lichtechter ais die altere 2 B-Marke. Fiir die Kunst- 
seidenfarberei bestimmt ist Cibaceiblau B R  Pult er, lebhaft im Farbton u. yon guter 
Lichtechtheit. Neue Druckfarbstoffe sind BenzylecIUblau B L  doppelt konz. u. 3 GL 
doppelł konz. I n  einer Kartę werden Spezialfarbstoffe fiir gemischte Gewebe gezeigt. — 
Die I .  G . F a r b e n i n d u s t r i e  A k t .-G e s . brachte Karten mit Saisonfarben fiir Sommer 
1932 (Halbwolle), ferner iiber Halbwollfarbstoffe u. wasch- u. lichtechte Flanellfarbungen. 
Die neuen Suprafixfarbstoffe der Indanthrengruppe sind fiir die Druckerei bestimmt. 
(Ztschr. ges. Textilind. 35. 54. 27/1. 1932.) S u v e r n .

—, Neue Farbstoffe und Muslerkarlen. Mischtóne fiir Vorhang- u. Móbelstoffe, 
mit Indanthrenfarbstoffen gefarbt, zeigt eine Kartę der I. G. FA RB EN IN D U STRIE 
Akt.-Ges. Ein neuer direkt farbender Farbstoff ist Siriusviolett RL, sehr gut licht- 
echt u. durch gutes Egalisieren fiir streifig sich anfarbende Viscose geeignet. Fiir die 
Wollfarberei ist Palatinechtschwarz WAGN  bestimmt, es wird fiir Apparatenfarberei 
empfohleń. Setamol W S  ist ein neues Hilfsprod. fiir das Farben von Wollstuck mit weiBen 
Seideneffekten, Laventin H W  zeichnet sich durch hohe CaO-Bestandigkeit u. hóhere



2 7 7 4 Hx. F a r b e k  ; F a r b ę  r e i ;  D k u c k e r e i . 1 9 3 2 .  I .

Reinigungswrkg. gegeniiber der alteren KB-Marke aus. (Ztschr. ges. Textilind. 35. 
120—21. 2/3. 1932.) S u v e r n .

N. Busvold, Zur Analyse von Mennige und Bleisuperoxyd. Die Luxsche Methode 
zur Mennigebest. mit Osalsaure wird verworfen, da die Okklusion von Osalsaure 
durch den Bleisulfat-Nd. eine Fehlerquelle bedeutet. Ausarbeitung einer Best.-Methode 
durch Titration von Bleisuperoxyd u. Mennige mit Wasserstoffsuperoxyd in salpeter- 
saurer Lsg. u. Riicktitration mit 1/s-n, Permanganat. Gute Ubereinstimmung mit 
dem jodometr. Verf. Die Methode gibt auch den Dispersitatsgrad der Mennige an, da 
die grob dispersen Teile erst bei energ. Reiben mit dem Glasstab zur Wrkg. gelangen. 
(Chem.-Ztg. 56. 106—07. 6/2. 1932. Bergen [Norwegen].) K o n i g .

W. Droste, Konsistenzmessungen an streichbaren Anstrichfarben. I. II. III. 
Durch Messungen mit einem Capillarplastometer wurde festgestellt, daB die M a x w e l l - 
B lN G H A M sche Gleichung d v/d r =  1/ju (F —/), worin v =  FlieBgeschwindigkeit, 
r =  Abstand zweier paralleler Flachen, n  =  B e w e g lic h k e itsk o e ff ., F  =  S c h e r k ra f t  u. 
/  =  FlieBfestigkeit, fiir weiBe s t r e ic h b a r e  A n s tr ic h fa rb e n  mit geniigender Genauigkeit 
gilt. Ais ,,streichfahig“ wird man so lc h e  Farben bezeichnen mussen, dereń FlieBfestig
keit zwischen 400—1400 Dyn/qcm u. dereń reziproke B e w e g lic h k e it  zwischen 3,5 u. 
4,0 cm-1 g s _1 liegen. An Stelle des Capillarplastometers kann das G A R D N ER schc 
Mobilometer benutzt werden, dessen Messungsergebnisse mit denen des ersteren prakt. 
zusammenfallen. (Farben-Ztg. 37. 619—20. 655—57. 694—95. 13/2.1932.) S c h e i f e l e .

Roberto Salvadori, Dispersometrische Analyse in ihrer Anwendung auf Lackfarben. 
Wird einer inerten Fl. u. einem feinstgemahlenen, in der Fl. im Sedimentationsgleich- 
gewicht sich befindenden Pulver eine dritte Substanz zugefiigt, die in der Fl. 1. ist u. 
sich mit dem Pulver mischt, so wird eine Kontraktion des Sedimentvol. bewirkt, die 
einerseits von Art u. Menge der dritten Substanz, andererseits von der chem. u. physikal. 
Konst. des Pulvers abhangt. Vf. fiihrt den Begriff des „Schichtvol.“ ein, das ist das 
von der Gewichtseinheit eines bestimmten Stoffes in einer bestimmten Fl. eingenommene 
Vol. Er verwendete ais Fl. Trichloriithylen iiber CaCl2 filtriert, ais dispergierte Sub
stanzen Schiefer, TitanweiB, ZinkweiC, Bleiglatte, Mennige, Vicenzaerde, u. ais „dritte 
Substanz" gekocktes Leinól, 01ivenól, Vaselinol. Es seheint móglich zu sein, aus dem 
Schichtvol. Schlusse zu ziehen, nicht nur auf die Feinheit u. dio Art des. Pigments, 
sondern auch auf Verfiilschungen des verwendet-cn Óles. (Giorn. Chim. ind. appl. 13. 
515—19. Olii minerali, Olii Grassi, Colori, Yernici 12. Nr. 1. Colori e Vernici 13—16. 
31/1. 1932. Handelshochsch. Florenz.) G. W e i s s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Netz-, Reinigungs- und 
Dispergierungsmiltel, erhalten durch Sulfonierung von Tetradecen der Forrnel 
CH3—(CH2)u—CH—CH2, beispielsweise mit der halben Gewichtsmenge konz. H-SO., 
bei 0—10°. (Schwz. P. 148 754 vom 11/4. 1930, ausg. 16/10. 1931. D . Prior. 13/4.
1929.) M . F. M u l l e r .

H. Th. Bóhme Akt.-Ges., Chemnitz, Verfahren zur Herslellung von MiUdn zur
Beforderung der Netzung, Durchdringung, Reinigung, Dispergierung und Schaum- 
erzeugung, dad. gek., daB Oxvlaurinsaure in den H2S04-Ester ubergefiihrt wird, der 
gegebenenfalls neutralisiert wird. (D. R. P. 546142 KI. 12o vom 4/5. 1929, ausg. 
12/3. 1932.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Werner Schmidt
und Paul Hartmuth, Frankfurt a. M.-Fechenheim), Darstellung von am Aminosticksloff 
alkylierten Abkómmlingen des 3,6-Diaminoacridins. Hierzu vgl. Schwz. P. 148111; 
C. 1932. I. 584. Die Prodd. enthalten noch eine primare Aminogruppe, welche sich 
diazotieren laBt u. kuppelt. Die Verbb. erzeugten auf tannierter Baumwolle u. Leder 
alkaliechte orange Farbungen u. sind stark baktericid wirksam. (D. R. P. 545 914 
KI. 12p vom 13/2. 1929, ausg. 7/3. 1932.) A l t p e t e r .

Gustav Leuchte Nachf., Leipzig-Lindenau, Verfahren zur Herstellung von Grun- 
diermitteln auf Basis von felten Olen oder Óllacken, dad. gek., daB ais Quellkórper 
harz- bzw. fettsaures Mg verwendet wird. — 2. dad. gek., daB Magnesiumoxydhydrat in 
der Kalte oder Warme mit Ólen u. Lacken zur Umsetzung gelangt. (D. R. P. 541 916 
KI. 22h vom 4/8. 1926, ausg. 18/1. 1932.) EN G ER O FF.

Consortium fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H., Munchen, und Otto 
Dórr, Alzenau, Spachtelmassen. Yerwendung der an sich bekannten, mit minerał.
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Fullstoffen u. gegebenenfalls mit weiteren Zusatzstoffen, wie z. B. natiirlichen oder 
kiinstlichen Harzen, Farbstoffen u. dgl., yersetzten Polyyinylestermaasen ais Spacłitel- 
masse. (D. R. P. 545 281 KI. 22h yom 15/6. 1928, ausg. 27/2. 1932.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Spachtelmassen, Kitle und 
tjberziige fur Lackierungm auf pordsen Unlergrund, insbesondere Holz, Stein, Filz, 
Leder, Pappe, bestehend aus wss. harzartig bis óligen Emulsionen von Sikkativen u. 
Kunstharzen. Man emulgiert z. B. 95 Teile eines Kondensationsprod. aus 368 Teilen 
Glyccrin, 834 Teilen Linolensaure u. 592 Teilen Phthalsaureanhydrid mit 1% Sikkatiy 
(0,5 Teile Mn-Naphthenat u. 0,5 Teile Pb-Naphthenat), einer Lsg. des Na-Salzes der 
Diisopropylnaphthalinsulfosaure u. 4 Teile des NH3-Salzes eines yerseifbaren Waolises 
in 130 Teilen W. Dazu gibt man eine Susponsion von 300 bis 500 Teilen Fiillstoffen 
(Fe20 3, Sckiefermehl, Talk) in 300—500 Teilen W. (F. P. 713 897 yom 26/3. 1931, 
ausg. 4/11. 1931. D. Prior. 27/3. 1930.) E n g e r o f f .

Sherman C. Jennings, Winston-Salem, V. St. A., Plastische Masse zum Aus- 
fiillen von Rissen usw. in Holz, bestehend aus einem Gemiscli von 2 Teilen Quarz,
4 Teilen Lack, insbesondere alkoh. Schellackhg., 2 Teilen Maisstarke, 2 Teilen Weizen- 
mehl u. 2 Teilen Leim. (A. P. 1826 002 vom 9/5. 1929, ausg. 6/10. 1931.) S ą r r e .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
Glenn H. Piekard, Fortschriłte in der Anwendung von Trockensloffen. (Vgl. C. 1932.

I. 2100.) (Paint and Colour Record 1. 188—90. Jan. 1932.) S c h e i f e l e .
— , Kochen von Kalkharzlacken. (Paint and Colour Record 1. 193—96. Jan. 

1932.) S c h e i f e l e .
— , Eine neue Anwendung von Acetylen in der Lackindustrie. Herst. von Kunst- 

harz aus Acetylen. „Mowilith“-Kunstharz der I. G. (Caoutchouc et Guttapereha 29. 
15892. 15/2. 1932.) S c h e i f e l e .

Renner, Zur Asphaltlackherstellung auf koltem, Wege. (Farbę u. Lack 1932. 150. 
16. Marz.) S c h e i f e l e .

Johs. Scheiber, U ber die ZukunfUaussichien der „O l l a c k e GroBe Entw.-Aus- 
sichten bieten die sog. „Olglyptalharze", Kondensationsprodd. auf Basis yon z. B. 
Glycerin, Fettsiiure u. Harzsaure bzw. synthet. mehrbas. Saure (Phthalsaure). Bei 
den Kombinationslacken sind dadurch Fortschritte zu erzielen, daB man die Ver- 
einigung von Nitrocellulose u. fettem Ol statt mit fliichtigen Losungsvermittlern mit 
festen bzw. nichtfluchtigen Lósungsyermittlern, z. B. Harzester, Zellodammar etc. 
yornimmt, wobei zuerst die Lsg. von Nitrocellulose u. Harzprod. vern>ischt u. dann 
das fette 01 eingeriihrt wird. (Farbę u. Lack 1932. 55—56. 73—74. 3/2.) S c h e i f e l e .

Hans Wolff, Zur Prufung von Bootslacken. Die W.-Festigkeit von Bootslacken 
hangt yielfach von der Trocknungstemp. ab. Bei hoheren Trocknungstempp. konnen 
die Lackschichten bedeutend widerstandsfahiger sein ais bei niedrigeren Tempp. Das 
krit. Temp.-Intervall liegt gewóhnlich zwischen 24° bis 28°, wo die groBte Wasser- 
festigkeit nahezu erreicht wird. (Farben-Ztg. 37 . 621. 30/1. 1932.) Sc h e i f e l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Yerfahren zur Herstellung 
von gelosten Sikkativen, dad. gek., daB man auf die in Terpentin, Bzn. u. dgl. gel. Sauren 
(Naphthen-, Linol-, Harz-, Benzoe- u. Stearinsaure) die Oxyde, Hydrosyde, Carbonate, 
Formiate oder Acetate des Co, Mn, Pb, Zn, Al, Ca u. dgl. bei Tempp. von etwa 120—140° 
einwirken laBt, bei dencn das sich bildende W. u. die freien Sauren iiberdest. (E. P. 
353 783 vom 6/10. 1930, ausg. 20/8. 1931. D. Prior. 10/10. 1929.) E n g e r o f f .

Joseph Cecil Patrick, V. St. A., Kondensalionsprodukle aus Polysulfide?i und 
organischen Verbindungen, wie HGHO, Hezamethylentetramin, Dihalogenide des Athans, 
Propans, Butans usw. Vor, wahrend oder nach der Kondensation setzt man ein Schutz- 
kolloid, wie Leim, Casein, EiweiB, Blutalbumin, Gelatine, Gummi, Dextrine, Sapo
ninę u. dgl., zu. ZweckmaBig kondensiert man in Ggw. einer feinyerteilten bas. Sub
stanz, wie den Oxyden, Hydroxyden oder Carbonaten yon Ca, Ba oder Mg. — 1 Teil 
EiweiB in 25 Teilen h. W. u. 15 Teile krystallin. MgCl2 in 50 Teilen h. W. werden mit 
einer Lsg. yon 1300 Teilen Na-Polysulfid mit ca. 267,5 Teilen Polysulfid-S gemischt u. 
yorteilhaft ca. 6 Teile NaOH in 50 Teilen W. zugesetzt. Man erhitzt am RuckfluBkiihler 
u. gibt bei 38—44° allmahlich 184,2 Teile Athylenchlorid in kleinen Mengen zu. Nach 
1—l ł/2 Stdn. ist die Rk. beendet. Man erhitzt noch kurze Zeit auf 87—90° u. erhalt
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einen dicken Lates, der durcli Verdiinnen, Absitzenlassen u. Dekantieren der iiber- 
stehenden Fl. gewaschen wird, schwach angesauert, in gleicher Weise gewaschen, durch 
Zusatz von Alkali koaguliert u. das Koagulat ebenfalls gewaschen wird. Auf der Walze 
kann man RuB, Ton, ZnO, PbO, Stearinsaure zusetzen, durch Erhitzen auf 100—150° 
ein zahes, bestandiges Prod. fur Róhren, Isoliermaterial, Gewebe-, Asbestuberziige 
erhalten. (F. P. 719 212 vom 27/6.1931, ausg. 3/2.1932. A. Prior. 8/8.1930.) P a n k ó w .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Polymerisieren von Vinylverbin- 
dungen, wie Vinylchlorid, -acetat, -chloracetat, Styrol u. dgl. oder ihren Mischungen 
mit oder ohne Katalysatoren in Ggw. einer Fl. wie Gasolin, Methanol, Atliylacetat, 
Dibutylather, Toluol, in denen das Monomere 1., das Polymere unl. ist. Die Poly
merisation kann auch kontinuierlich durcbgefiihrt werden. Das Polymere wird durch 
Dekantieren, oder Filtrieren gewonnen. — Eine Lsg. von je 10 Teilen Vinylacetat u. 
-chloracetat, 20 Teilen hochsd. Gasolin u. 0,2 Teilen Benzoylperoxyd wird 3 Stdn. 
auf 100° erhitzt. Durch Dekantieren erhalt man 16 Teile Harz. (E. P. 366 897 vom 
6/8. 1930, ausg. 10/3. 1932. A. Prior. 6/8. 1929.) P a n k ó w .

Consortium fiir Elektrochemische Industrie G. m. b. H., Miinchen, iibert- 
von: A. Eibner, Munehen, Mischpolymerisate aus Polymnylestem und fetlen Ólen. 
Vor oder wahrend der Polymerisation der Vinylester oder ihrer Mischungen yermischt 
man sie mit polymerisierten Ólen oder den aus diesen gewonnenen niedrig dispersen 
Phasen mit oder ohne Zusatz eines Harzes, Weiehmachers oder Losungsm. Die Poly
merisation kann an einem beliebigen Punkte abgebrochen werden. Man kann 
Mischungen bis zu 9B°/0 Ol auf 5% Vinylester polymerisieren. Die erhaltenen Prodd. 
konnen ais Fimis, jRostschutzmiltel, Klebstoff u. fiir PreBmassen verwcndet werden. — 
Man erhitzt 200 kg Yinylacetat, 50 kg einer niedrig dispersen Phase von Leinólfirnis 
u. 1600 g Benzoylperoxyd, bis die M. viscos geworden ist. (E. P. 367 102 vom 31/12.
1930, ausg. 10/3: 1932. D. Prior. 31/12. 1929.) P a n k ó w .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., V. St. A., Lack- und Uberzugsmittd, ent- 
haltend insbesondere ein in Toluol 1. Polymerisalionsprod. von V inylchlorid, ferner 
ein Pigment, z. B. Titanoxyd, ZnO oder bas. Pb-Sulfat, auBerdem ein Weichmachungs- 
u. Losungsm., wie Trikresylphosphat oder Phthalsaurebutylester einerseits u. Toluol 
u. Bzn. andererseits. Dazu mehrere Beispiele. (F. P. 717 886 vom 28/5. 1931, ausg. 
15/1. 1932. A. Prior. 3/6. 1930.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein, 
Arthur Voss und Ewald Dickhauser, Frankfurt a. M.-Hóchst), Verfahren zur Dar
stellung von neulralen Vinylpolymerisaten aus Vinylestern, dad. gek., daB man den 
Estem vor oder nach ihrer Polymerisation organ., in organ. Losungsmm. 1. Basen 
zusetzt. — Beispicl: 100 Gewichtsteile eines sorgfaltig dest. Yinylacetates werden 
mit 0,5 Gewichtsteilen Diphenylguanidin, das sich gut im Ester lóst, gemischt u. 
hierauf die Lsg. in Ggw. eines Katalysators unterhalb einer Temp. von 100° in be- 
kannter Weise polymerisiert. Die aus dem Harz erhaltene Lacklsg. ist vóllig n. u. gibt 
mit Kupferpulver keine Verfarbung. Auch bei langerem Erhitzen des Harzes oder 
der Lacklsg. bleibt die Neutralitat erhalten. (D. R. P. 545 441 Kl. 22h vom 17/11.1928, 
ausg. 29/2. 1932.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Bruno Breyer, 
Koln a. Rh.), Verfahren zur Darstellung schnell trocknender Lackrolistoffe, dad. gek., 
daB Oxy- oder Polyoxyalkylester von Fettsauren trocknender oder nichttrocknender 
Art, zweckmaBig in Ggw. von Katalysatoren, in der Warme mit Luft behandelt u. 
dann mit gesatt. oder ungesatt. Fettsauren oder Harzsauren nachverestert werden. 
(D. R. P. 542 087 Kl. 22h vom 15/12. 1929, ausg. 20/2. 1932.) E n g e k o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung von 
lóslichen Oxynen nach D. R. P. 472111, dad. gek., daB man die Oxydation der trock- 
nenden Ole nur bis zur Bldg. von in den gebrauchlichen Lacklosungsmm. 1. Oxynen 
vor sich gehen laBt. (D. R. P. 545 507 Kl. 22h yom 17/5. 1927, ausg. 2/3. 1932. 
Zus. zu D. R. P. 4 7 2 III; C. 1929. I. 2709.) E n g e b o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Knoffler, 
Diineberg), Verfahren zur Herstellung boa Cellulosealher-Ozynlacken, dad. gek., daB man 
e n tw e d e r  Lsgg. von Celluloseathern, mit oder ohne Zusatz von W e ic h m a c h u n g s m itte ln , 
Gelatinierungsmitteln, Harzen, Jfitrocellulose oder sonst gebrauchlichen Stoffen, mit 
Oxvnlsgg. mischt oder das Lósen der verschiedenen Bestandteile gemeinschaftlich 
Tornimmt. (D. R. P. 542 889 Kl. 22h vom 6/3. 1928, ausg. 29/1. 1932.) E n g e r o f f .
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XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
Ernst A. Grenąuist, Strukturdnderungen bei der Bearbeilung von Kautschuk. 

Mkr. Unters. von Kautschuk nach der Mastikation, dem Erhitzen in Luft, 0 2, Dampf 
u. C02, sowie nach Belichtung ergaben den schadlichen EinfluB des 0 2 u. des ultra- 
violetten Lichtes. Die Unters. im polarisierten Licht ergab Beziehungen zwischen 
Elastizitat u. Doppelbrechung; die anisotropen Eigg. gehen parallel mit den Erschei- 
nungen der Erholung des Kautschuks. (Ind. engin. Chem. 22. 759—65. 1930. Chicopee 
Falls, Mass.) A l b u .

F. Chassaing, Bereitung und Anwendung von Latezkonzentratgemisclien. Uberblick. 
(Rev. gen. Caoutchouc 8. Sonder-Nr. 98—102. 1931.) A lbu.

C. M. Carson, Der Einflufi des Lagerns auf plastizierten Itohkautschuk. Verschieden 
stark plastizierte smoked sheets werden in Ballen fiir 9 Monate bei 10—20 u. bei 55° 
gelagert, u. zeigen wahrend dieser Zeit ein Ansteigen des Moduls, der Plastizitat 
(W ILLIAM S Plastometer; 1 ccm fiir 3 Min. bei 70° unter 10 kg) u. besonders des Er- 
holungswertes. Plastizierter Kautschuk friert unter 0° ein, u. kann fiir einige Monate 
auch iiber seiner Tautemp. (15—20°) im gefrorenen Zustand bleiben, wenn er unter 
leichtem Druck steht. In diesem Falle taut er dann erst bei 50° auf. (Ind. engin. Chem. 
23. 691—94. 1931. Akron, Ohio.) A l b u .

H. W. Greenup, Die Kautschukabscheidung aus Laiex an porosen Formen. Der 
EinfluB von Abscheidungszeit, Druck, Kautschukkonz., Temp., Wasserstoffionenkonz. 
wird untersucht. Wesentlich fiir die Abscheidung ist nur das pn- Es wurde mit dem 
Foliencolorimeter festgestellt, daB die Abscheidungsbedingungen bei ph — 6,1 (mit Bor- 
saure gepuffert) am giinstigsten liegen. In diesem Falle steigt die Viscositat des Latex 
stark an, ohne daB bereits Koagulation eintritt. (Ind. engin. Chem. 23. 688—91. 1931. 
Akron, Ohio.) A l b u .

Arthur M. Neal und Alfred J. Northarn, Einige Fakloren, die den Widerstand 
gegen Biegebeansprucliungen beeinflussen. Der Vers.-Methodik lag die du  PoNTsche 
Biegemaschine zugrunde, die mitin Form geheizten u. iiber verschicdene Rollen laufenden 
Gummiriemen mit Cordeinlagen arbeitet, u. mit einem luftdichten Glasfenster yersehen 
ist, um die Verss. (an mit Butyraldeliydanilin beschleunigten, mit bzw. ohne Phenyl- 
f}-naphthylamin yersetzten Laufflachenmischungen) in verschiedenen Gasmedien 
durehfiihren zu kónnen. — Schlechte Biegeeigg. werden eher durch eine Oxydation, 
ais durch eine mechan. Ermiidung oder den EinfluB von Ozon bedingt. Die gute Wrkg. 
von sekundaren aromat. Aminen vom Typus des PhenyI-/?-naphthylamins ist ais eine 
allgemeine Funktion ihrer oxydationsverzógernden Eigg. anzusprechen. (Ind. engin. 
Chem. 23. 1449—51. Dez. 1931.) ' F b o m a n d i .

John T. Blake, Die Vulkanisation ton Kautschuk. I. Thermochemie. Die Hart- 
gummibldg. ist eine exotherme Rk., die Weichgummibldg. scheint ohne Anderung des 
Warmeinhaltes zu verlaufen. Dies gilt fiir beschleunigte u. mit m-Dinitrobenzol u. 
Selen versetzte Mischungen. — II. Vulkanisation mit Nitroverbindungen. Die Vulkani- 
sation mit Di- u. Trinitrobenzol verlauft monomolekular. Sie fiihrt stets zu Weich- 
gummi. Es tritt eine geringe Erhóhung der Diehte ein. Die Best. des Mol.-Gew. gibt 
schwankende Werte. — III. Kinetik der Rk. mit S  u. Se. Diese Rk. verlauft bimolekular. 
Die Best. von Se erfolgt titrimetr. — IV. Theorie der Vulkanisation. Die neue Theorie 
nimmt auf Alterung, Beschleunigung, Thermochemie u. elektr. Eigg. Rucksicht, u. 
erklart die Vulkanisation ais chem. Rk. Es gibt zwei Arten der Absattigung der Doppel- 
bindungen, einmal zu Weichgummi, weiterhin zu Hartgummi. Die Stellung des 
Schwefels im Molekuł spielt hier eine groBe Rolle. (Ind. engin. Chem. 22. 737—55. 1930. 
Boston, Mass.) A l b u .

H. P. Stevens und W. H. Stevens, Die Natur der Yulkanisation. V. (IV. vgl. 
C. 1932. I. 1304.) Diphenylguanidin, p-Nitrosodimethylanilin, Zn-Isopropylxanthat 
u. Benzoylsuperoxyd polymerisieren nicht schwefelfreien Kautschuk. In Ggw. von 
gebundenem S ergibt Zn-Diathylcarbamid Vulkanisation. Analog dieser Aktmerung 
der Beschleuniger durch „gebundenen S“ laBt sich eine Polymerisation (Vulkanisation) 
auch durch gereinigte geschwefelte Ole erzielen. Ebenso ist die Vulkanisation des 
,,Duprene“ eine Polymerisation. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. Transact. 44—48. 5/2. 
1932.) A l b u .

Birger W. Nordlander, Die Kinetik der Vulkanisation von Kautschuk. Die in 
frisch erstarrtem S vorkommende reaktionsfahige Form S;l soli fur die Vulkanisation 
eine Rolle spielen. Aus der Literatur werden Temp.-Abhangigkeiten der Vulkanisation
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zitiert, u. darauf hingewiesen, daB die Reaktionsgesehwindigkeit u. der Geli. an S 
parallel laufen. Die Vulkanisation wird ais eine Rk. nullter Ordnung bezeichnet, da 
sie von der Konz. der Reaktionspartner unabhangig ist. Vf. meint, daB die Vulkani- 
sation hauptsaehlieh ein Adsorptionsyorgang ist. (Journ. physical Chem. 34. 1873 bis 
1902. 1930.) Albu .

H. Loewen, Die Kinetik der Vulkanisation von Kautschuk. (Vgl. yorst. Ref.) 
Vf. k ritis ie r td ie A n n a lim e N O R D L A N D E R s , daB S„ der m a fig e b e n d e  F a k t o r  d e rV u lk a n i-  
sation ist. F e r n e r  weist Vf. darauf hin, daB der S im Kautschuk gel. ist, die Vulkani- 
sation also nicht heterogen yerlauft. Ebenso scheint die (Jbertragung der Umwandlung 
aus dem System des reinen S in das der Lsg. ais nicht gultig. (Kautschuk 7. 227—28.
Dez. 1931. Berlin.) A l b u .

Birger W. Nordlander, Die Kinetik der Vulkanisation von Kautschuk. (Er- 
widerung auf die Besprechung von H. Loewen.) (Vgl. yorst. Ref.) Vf. weist darauf hin, 
daB das Esistieren der akt. S^-Form experimentell feststeht. Vf. wiederliolt hier die 
Ableitung: Die gesamte Vulkanisationsgeschwindigkeit laBt sich auf 2 Rkk. nullter 
Ordnung aufbauen. Die eine lauft ohne, die zweite nur mit Beschleuniger. Die Konz. 
an akt. S ist proportional der Gleiehgewichtskonz. an S . Aus thermodynam. t)ber- 
legungen u. Daten wird das Auftreten zweier unabbangiger Rkk. beim Vulkanisations- 
prozeB abgeleitet. Die heterogene Rk. wird dureh die Adsorption des S an der Ober- 
flaehe der Kautschukmicelle gedeutet. In dem MaB, wie die Oberflachenbindungen 
gesatt. werden, werden die nach innen gerichteten Krafte sich abschwachen. (Kaut- 
schuk 7. 228—31. 8. 13—16. Jan. 1932. Schenectady, U. S. A.) A lbu.

K. J. Soule, Das Verhalten von Vulkanisaten in Beriihrung mit kochendem Wasser. 
Verss. uber 10 000 Stdn. ergaben eine Ahnlichkeit zwischen dem Quellen der Mischungen 
in kochendem W. u. in organ. Lósungsmm. Auf einen hohen Anfangsąuellwert folgt eine 
allmahliche Abnabme. Rohkautscbuk absorbiert mehr W. ais yulkanisierter. Dureh 
yerschiedene Fiillstoffe wird die Wasserabsorption verringert. Der Schneidewiderstand 
ist dem Betrag der Wasseraufnahme umgekehrt proportional. (Ind. engin. Chem. 23. 
654—58. 1931.) A l b u .

G. Cany, Bemerkungen eines Praktikers zur Anwendung von Beschleunigem. 
(Rev. gen. Caoutchouc 8 . Sonder-Nr. 60—66. 1931.) A l b u .

Ivan Franta und Jiri StSpanek, Uber kiinstlichen Kautschuk. Orientierende 
Obersicht. (Chemicky Obzor 7. 16—19. 31/1. 1932.) M a u t n e r .

E. A. Hauser, Uber Impragnierungen. (Nach gemeinsamen Arbeiten mit 
M. Hunemorder.) Vortrag der C. 1931. I. 1025 referierten Arbeit. (Kautschuk 7 
89—94. 1931.) A l b u .

Vladimir NSmee und SergSj Żuravlev, Die Analyse von Latez. Zusammen- 
fassender Bericht iiber die analyt. Beobachtung yon 1. D., 2. Viseositat, 3. Alkalitat, 
4. Ammoniak, 5. Asche, 6. Trockensubstanz, 7. Harz, 8. Kautschuk, 9. Trockensubstanz 
im Dialysat u. 10. ąualitatiye Analyse des Dialysats. Eine neue Methode zur Best. 
des Kautschukgeh. dureh Koagulation des Kautschuks mit A. wrird yorgesehlagen. 
Eine modifizierte Methode zur Ammoniakbest. wird beschrieben. (Chemicky Obzor 7- 
33—36. 29/2. 1932. Briinn, Staatl. Inst. f. Gerbereiforscb.) M a u t n e r .

P. Kluckow und H. Siebner, Bedeutung und Bestimmung des Mangangehaltes in 
Fullstoffen und Geweben. Die Schadlichkeit des Mn ist der des Cu gleich. Die schadliche 
Grenze wird bei 0,005% gesehen. Die Best. erfolgt nach der HK’0 3-Pb02-Methode 
colorimetr. oder titrimetr. nach P r o c t e r - S m i t H .  (Kautschuk 7. 224—26. 1931. 
Wittenberg.) A l b u .

Goodyear Tire & Rubber Co., iibert. von: William Donald Wolfe, Ohio, Be- 
handeln von Mitldufem. Zur Verhinderung des Klebens des Gewebes am 1lohkautschuk 
w'ird es mit einer Mischung von Trockenol, wie Lein-, Tung- oder Rapssamenól, mit 
Casein event. mit weiterem Zusatz yon Leim uberzogen. Z. B. yerwendet man zum 
tlberziehen eine Lsg. von (%) 0,9 Bleioxyd, 18,12 gekochtem Leinól, 18,12 Gasolin, 
7,26 Casein, 53,18 W. u. 2,42 NH3-W. (E. P. 366160 yom 8/11. 1930, ausg. 25/2. 1932. 
A. Prior. 17/2. 1930. A. P. 1846 239 vom 17/2. 1930, ausg. 23/2. 1932.) P a n k ó w .

Eleetrical Research Products, Inc., New York, John Joseph Gilbert und Frank 
Sigfrid Malm, London, Depolymerisierter Kautschuk fiir Kabel ais Druckausgleich. 
Crepe wird gewaschen, gewalzt u. getrocknet. Hierauf wird er im Knetapp. oder auf der 
Walze 21/2 Stdn. bis zu 250° durchgearbeitet, die zahe M. dureh ein Sieb getrieben, auf 
150° abgekiihlt u. im Vakuum zur Entfernung yon Gasen 2 Stdn. bei 98° gehalten.
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Vor, wiihrend oder bzw. u. nach dieser Behandlung setzt man zu der M. Alterungs- 
schutzmittel. (E. P. 366136 vom 31/10. 1930, ausg. 25/2. 1932.) P a n k ó w .

B. F. Goodrich Co., New York, ubert. von: George Oenslager, Akron, Vul- 
kanisieren von Hartkautschukuberziigen. Die einen Ultrabeschleuniger enthaltende 
Hartkautschukmischung wird auf die zu iiberziehende Flachę, z. B. in ein GefaB, auf- 
gebracht u. mit einer A1-, Sn- oder Pb-Folie iiberzogen. Das GefaB wird mit W . ge- 
fiillt u. Dampf bis zum Kochen des W. eingeleitet. Naeh 24 Stdn. kann die Metall- 
folie von dem Hartkautschuk abgezogen werden. (E. P. 367 305 vom 25/8. 1931, ausg. 
10/3. 1932. A. Prior. 19/1. 1931.) .. P a n k ó w .

James Dawson & Son Ltd. und James Dawson jr., Lincoln, Uberziehen von 
Gewebe mit Kautschukmilch oder Revertex, Trocknen u. Zusammenwalzen mehrerer 
Lagen zur Horst. von Treibriemen. Auf das so behandelte Gewebe konnen Kautschuk- 
platten aufgelegt u. das Ganze kann in der Presse zusammen vulkanisiert werden. Vor 
dem Auflegen der Platten kann man das Gewebe mit einer Kautschukmilchmisehung 
uberziehen, die S, aber keinen Beschleuniger enthalt. (E. P. 366 938 vom 10/11. 
1930, ausg. 10/3. 1932.) P a n k ó w .

Dominion Rubber Co., ..Ltd., Montreal, Quebec, ubert. von: Slierman Israel 
Strickhouser, New York, Uberzugsmittel fur Kautschukgegenstande, entlialtend ein 
trocknendes Ol u. ein organ. Peroxyd oder ein anderes gegen CS2 indifferentes organ. 
Trockenmittel. (Can. P. 288262 vom 13/6. 1928, ausg. 26/3. 1929.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur Hiigel, 
Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Eerstellung von Nitrocellulose-Kautschuklósungen 
niedrigster Viscositat fiir Lacke, Impragnierungszweoke u. dgl., dad. gek., daB man 
Nitrocellulose u. Kautschuk unter Verwendung eines leicht fliichtigen Esters der 
Acrylsdurereihe, z. B. des a-Crotonsauredthylesters, evtl. unter gleiehzeitiger Anwendung 
von an sieh bekannten Lósungs- bzw. Verdiinnungsmm. gemeinsam zur Lsg. bringt. 
(D. R. P. 511 477 KI. 22 h yom 15/2. 1925, ausg. 26/11. 1931.) E n g e r o f f .

John Jensen, Ellendale, Apprelur fur Leder, JRiemen, Kautschuk. Altkautschuk 
wird im offenen Kessel unter gewóhnlichem Druck bis zu halbfliissiger bis flussiger 
Viscositiit geschmolzen u. unter Ruhren Wintergriinol zugesetzt. Die nach dem Ab- 
kiihlen piast. M. kann in Tuben verwendet werden. (A. P. 1 840 815 vom 10/5. 1929, 
ausg. 12/1. 1932.) P a n k ó w .

XV. Garungsgewerbe.
H. Lloyd Hind und F. E. Day, Die Garungsindustrie. (Vgl. C. 1931. I. 2403.) 

Fortschrittsberichte: Die Forschungsergebnisse betreffend die alkoh. Garung u. ihre 
Nutzbarmachung bei den industriellen Garungen. (Journ. Inst. Brewing 38. Rep. 
Fermentat. Ind. 1931. 1—31.) K o l b a c h .

P. Schafmeister und w. Tofaute, Die Korrosionsbestandigkeit (einscliliejHich 
gahanischer Einwirkungen) der metallischen Werkstoffe in der Brauindustrie. Ver- 
gleichende Laboratoriumsverss. mit Aluminium, Kupfer, Eisen, verzinntem Eisen u. 
V2A-Stahl zeigten, daB derV2A-Stahl, sowohl in bezug auf die Selbstauflsg. inLeitungs- 
wasser u. Bier ais auch in bezug auf die galyan. Korrosion in denselben Losungsmm., 
den anderen Metallen weit iiberlegen ist. Auch die interkrystalline Korrosion an 
SchweiBstellen ist bei den neuen Stahlmarken V2A-H u. V2A-Extra nieht mehr zu 
befiirchten. (Ztschr. ges. Brauwesen 55. 1—7. 9—11. 30/1. 1932.) K o l b a c h .

A. Schmal, Biologische Betriebskontrolle. Ihre Durchfuhrung und Auswertung. 
Zusammenfassende Darst. der biolog. Betriebskontrolle in der Brauerei. (Schweizer 
Brauerei-Rdsch. 43. 21—25. 20/2. 1932.) K o l b a c h .

Josef Huber, Trocknungstechnische Untersuchungen iiber das Darren des Malzes. 
(Ztschr. ges. Brauwesen 55 . 14—16. 17—24. 20/2. 1932.) KOLBACH.

R. Petit, Die Ausnutzung der Hopfenbestandteile. Erórterungen betreffend die 
Arbeit von W i n d i s c h , K o l b a c h  u. V o g l  (C. 1932. I. 1962). (Brasserie et Malterie 
21. 353—57. 20/2. 1932.) K o l b a c h .

Franz Edler von Koch, Arsen, Kupfer und Blei im Hopfen. Auf Grund von 
Gutachten mehrerer wissenschaftlicher Stellen schlieBt Yf., daB bei sachgemaBer Ver- 
wendung von Kupferkalkbruhe oder W a c k e r kalk zum Bespritzen des Hopfens 
keine nennenswerten Mengen von Kupfer, Arsen u. Blei im Hopfen vorkommen konnen. 
Das arsenhaltige Nosprasen wird in Deutschland nieht zum Hopfenspritzen benutzt. 
(Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 72 . 179— 80. 24/2. 1932.) K o l b a c h .
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Th. Hajek, Das Vorkommen von Arsen und Blei in Hopfen und Lupulin. Angaben 
iiber das nach der amerikan. Gesetzgebung zulassige Masimum an Arsen u. Blei u. 
Analyse mehrerer Hopfen- u. Lupulinproben. (Ztschr. ges. Brauwesen 55. 13—-14. 
6/2. 1932. Mannheim, Sudwestdeutsche Untersuchungsstation fiir Brauerei.) KOLBACH.

A. Chaston Chapman, Der Nahrwert des Bieres. (Journ. Inst. Brewing 38. 
83—90. Febr. 1932.) K o l b a c h .

C. Engelhard, Der Wassergehalt im Malzextrakt. Der W.-Geh. im Malzextrakt 
■wird meistens durch Trocknen bei 105° bis zur prakt. Gewichtskonstanz bestimmt. 
Sowohl nach der Verdunnungsmethode (Auflsg. des Extrakts in W. u. Berechnung 
der Trockensubstanz aus dem spezif. Gew. der Lsg.) ais auch nach der Dest.-Methode 
wurden niedrigere Werte erhalten ais nach der Trocknungsmethode, so daB diese zu 
yerwerfen ist. (Ztschr. ges. Brauwesen 55. 11—12. 30/1. 1932. Dresden, Wiss. Unter- 
suchungsstelle der Sachs. Brauindustrie.) K o l b a c h .

P.-A. Dreyfus, Die Bestimmung der Malzfarbe. I—III. Zusammenfassende Darst. 
(Brasserie et Malterie 21. 342—49. 357—65. 369—83. 5/3. 1932.) K o l b a c h .

H. Siegfried, Die Berechnung der Slammwiirze bei der Bieranalyse. (Schweizer 
Brauerei-Rdsch. 43. 1—6. 20/1. 1932. — C. 1932. I. 1588.) K o l b a c h .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Walter Schoeller und 
Siegfried Michael, Berlin-Charlottenburg), Verfahren zur gleichzeitigen Darstellung 
von Gluconsaure, Citronensaure und Ozalsdure mit Hilfe von Fadenpilzen, 1. dad. gek., 
daB man starkehaltige Materialien aller Art unter Zusatz von Neutralisationsmitteln, 
wie den Hydroxyden oder Carbonaten der alkal. Erden, mit oder ohne Vorbehandlung 
durch Backen, noch mit Lsgg. trankt, welehe 1., aus Hexosen bestehende Kohlehydrate 
enthalten, u. das so zubereitete Gemisch der Einw. von saurebildenden Fadenpilzen 
aussetzt, gegebenenfalls unter Zugabe der fiir den Pilz erforderlichen Nahrsalze. —
2. dad. gek., daB man statt der 1. Kohlehydrate Suspensionen von leicht hydrolysier- 
baren Polysacchariden, wie etwa Inulin, yerwendet. — 3. dad. gek., daB man an Stelle 
der 1. Kohlehydrate Polyalkohole, wie Mannit oder Glycerin, yerwendet. — Z. B. 
mischt man 20 kg Kartoffelmehl u. 17 kg Kreide u. trankt das Gemisch mit einer 
Lsg. yon 5 kg Rohrzucker u. 120 g NH,N03 in 20 Liter W., sterilisiert u. impft mit 
Citromyces lactis. Nach 7 Tagen wird der gluconsaure Kalk mit h. W. extrahiert u. 
diese Lsg. auf Gluconsaure aufgearbeitet. Aus den unl. Ca-Salzen werden Citronensaure u. 
Ozalsaure isoliert. Man erhalt 5 kg Gluconsaure, 3,5 kg Citronensaure u. 5 kg Oxal- 
saure. (D. R. P. 541 545 KI. 12o vom 24/5. 1927, ausg. 13/1. 1932.) R. H e r b s t .

Max Hamburg und Eduard Jalowetz, Wien, Verhinderung der Bildung von 
unangenehmem Geschmack in vergorenen Getrdnken, der insbesondere yon gewissen 
EiweiBstoffen u. fliichtigen Anteilen in der Wiirze yerursacht wird. Nach dem 
Kochen der Wiirze mit Hopfen wird vor der Garung die Wiirze eine Zeit lang im 
Vakuum bei Tempp. bis zu 70° kraftig gekocht, wobei insbesondere die EiweiBstoffe 
gefallt werden. Evtl. wird vorher eine geringe Menge Tannin zugesetzt. Nach dem 
Abkiihlen werden die EiweiBstoffe entfernt, worauf die Wiirze in iiblicher Weise weiter 
yerarbeitet wird. (A. P. 1 843 321 yom 15/3. 1928, ausg. 2/2. 1932. Oe. Prior. 13/1.
1926.) M . F. M u l l e r .

Fritz Lux, Deutschland, Gewinnung von vitaminhaltigen Getrdnken, insbesondere 
Bier, durch Zusatz von Vitaminextrakten, die aus Hefe gewonnen wurden. Die Hefe 
wird z. B. in einer Kolloidmiihle gemahlen, unter hohem Druck ausgepreBt oder autoly- 
siert, um den Extrakt zu liefern. Ebenso kann die Hefe einer elektr. oder Lichteinw. 
unterworfen werden. (F. P. 719 335 yom 28/11. 1930, ausg. 4/2. 1932. D. Priorr. 
29/11. u. 3/12. 1929, 30/1. u. 13/10. 1930.) M . F. M u l l e r .

Heinrich van de Sandt, Dortmund, Herstellung von vilaminhaltigem Bier durch 
Zusatz von n. lebender Hefe oder von aus Hefe gewonnenen Vitaminen zu dem Bier 
nach der Filtration. Die Vitaminextrakte werden erhalten durch Hitzebehandlung 
von Hefe in W., Wiirze oder Bier u. eytl. durch Zusatz yon Kieselgur oder iihnlichen 
Adsorbentien, welehe die Farbstoffe, aber nieht die Vitamine absorbieren. Dazu noch 
weitere Unteranspriiche. Vgl. F. P. 698 375; C. 1931. I. 2814. (E- P. 365 256 vom 
1/12. 1930, ausg. 11/2. 1932.) M . F. M u l l e r .

Jakob Gedult von Jungenfeld, Mainz, Yerfahren zur Herstellung von Sekt und 
Obstschaumwein, dad. gek., daB die Sektkohlensaure in zwei aufeinanderfolgenden, 

durch Garpausen getrennten, in yerschiedenartigen GargefaBen selbstandig durch-
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gefiihrten Garprozessen erzeugt wird, wobei die zur Erzeugung des Enddruckes notige 
Zuckermenge in zwei Raten, entspreehend den einzelnen Garprozessen, zugesctzt wird 
u. der ReifeprozeB in eine der Garpausen gelegt wird. Nach Beendigung des Her- 
stellungsprozesses wird Stiller Wein oder ganz vergorener Sekt zugesetzt. (D. R. P. 
546 740 Kl. 6e vom 4/8. 1928, ausg. 14/3. 1932.) M . F. M u l l e r .

Karl Woidich, Wien, Verfahren zur Entsauerimg von Wein und Most, dad. 
gek., daB das zu entsauernde Prod. mit Lauge unter Zusatz eines Impfmittels 
(Weinstein und dergleiehen) versetzt wird. (Oe. P. 126 985 vom 4/10. 1930, ausg. 
25/2. 1932.) M . F. M u l l e r .

XVI. Nahrungsmittel; Genulimittel; Futtermittel.
W. Weitzel, Nahrungsmiltel mil spezifischer HeilwirJcung. Besprechung der be- 

sonderen Heilwrkgg. u. wirksamen Stoffe von Rettieh, Sellerie, Knoblauch, Zwiebel, 
Gurke, Tomate, Sauerkraut, Spinat, Karotte, Meerrettich. (Ztschr. Volkserniihrung 
Diatkost 7. 52—56. 20/2. 1932. Bad Diirkheim.) G r o s z f e l d .

L. Kofler, Sind Saponinę in Lebensmilleln gesundheitsschddlich ? (Vgl. C. 1930. 
1 .1493.) Nach zahlreichen Yerss. (eigene u. Literatur) sind Saponinę auch bei dauerndcm 
GenuB nicht gesundheitsschadlich. Die Saponinę aus Nahrungsmitteln, wie aus Spinat 
u. Riiben, wirken ebenso stark hamolyt. u. nach intrayenoser Injektion giftig wie Sapo- 
toxine. Ein Verbot der Saponinę in Halwa ist nicht gerechtfertigt. Eine Unterscheidung 
zwischen giftigen u. indifferenten Saponinen bei der Lebensmittelgesetzgebung ist un- 
durchfiihrbar u. iiberflussig. Eine niitzliehe Eig. der Saponinę, ihre resorptionsfórdernde 
Wrkg., ist vermutlich durch Erhohung der Zellpermeabilitat im Zusammenhang mit 
ihrer Oberflachenaktivitat zu erklaren. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 63. 154—66. 
Febr. 1932. Innsbruck, Univ.) G r o s z f e l d .

Jeno Szonntag und Janos stitz, Die Wasserstoffionenkonzentration des Honigs. 
(Mezogazdasagi-Kutatasok 5. 9—12. Jan. 1932. — C. 1932. I. 2395.) S a i l e r .

Jose! Krenn, Die elektrische Leitfdhigkeit der Milch, ihr Wesen und ihre Anwendung. 
(Vgl. C. 1930. I. 3368.) Die Leitfahigkeitsprufung leistet zur Auffindung fremdartiger 
Zusatze (Vorprobe auf Soda!), Erkennung anormaler Sekretion u. Nachweis von Ver- 
wasserungen wertyolle Dienste. (Angew. Chem. 45. 171—73. 20/2. 1932. Landw.-Chem. 
Bundesvers.-Anst.) G r o s z f e l d .

George E. Bolling, Bericht des Ausschusses uber Laboratoriumsmethoden. Vor- 
laufiger Bericht uber zweckmaBige Wahl einer Bebriitungstemp. u. Feststellung der 
Sauerungsgrenze bei der Haltbarkeitsprobe der Milch. (Annual Report Internat. 
Assoc. Dairy Milk Inspectors 20. 210—14. 1931.) G r o s z f e l d .

Fr. Wiedmann, Mastitis und Kohlenhydratmangel. Die Mastitis ist ais Mangel-
krankheit, gekennzeichnet durch Absinken des Milchzuckergeh. infolge ungeniigender 
Ernahrung, anzusehen, tr itt daher besonders haufig bei Tieren mit hoher Milchleistung 
bei ungenugender Fiitterung auf u. ist durch kohlenhydratreichere Ernahrung der 
milchfi. Tiere zu beheben. Der Beginn der Krankheit ist am stcigenden Cl-Geli. in der 
Milch bei alkal. Rk. (Riickgang der Citronensaure) am friihesten zu erkennen. 
Fiitterungsyerss. mit Kohlenhydratzulage bei euterkranken Kiihen bewrirkten deutlich 
erkennbare Zunahme des Zucker-, Abnahme des Cl-Geh. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 
63. 113—29. Febr. 1932. Regensburg, Unters.-Anst. u. landwirtsch. Kontroll- 
station.) ' G r o s z f e l d .

A. H. Robertson, Fakloren, die die Genauigkeit der Bakterienzahlen beeinflussen. 
Besprechung der einzelnen Stufen der Unters. (Annual Report Internat. Assoc. Dairy 
Milk Inspectors 20.169—81.1931. Albany, N. Y. St. Dep. of Agricult. and Markets.) Gd.

Vratislav Velich u n d  B. Hanuśova, Analytische Daten der Schafsbutter. Im  
M itte l w u rd en  fo lgende W e rte  b e s tim m t: B e fra k tio n  bei 40°: 44,28; YZ. 226,72; JZ . 
46,59; R ę ic h e r t -Me i s s l -Z. 29,74; W a u t e r s -P o l e n s k e -Z. 3 ,43; B u tte rsau re-Z . 19,7; 
d o p p e lte  A th y les te r-Z . 20,15; L ax-Z . 1,80. (V 6stn ik  C eskosloyenske A k ad . ZemCdelske 8. 
134—.35. 1932.) Ma u t n e r .

C. Griebel und H. Maass, Beitrdge zur Anwendung der Serodiagnostik auf dem 
Gebiete der Lebensmitteluntersuchuruj. Nach dem Verf. von UHLEN H U TH  gelang Herst. 
artspezif. Antisera gegen HaselnuB, ErdnuB, Anacardien- u. Piniensamen. Die ebenso 
erhaltenen Mandel- u. Aprikosenantisera reagierten beide gegen Mandel- u. Aprikosen- 

■ auszuge in gleieher Starko, waren aber sonst spezif.; eine serolog. Differenzierung ge-
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Jang auch nach dem Absattigungsverf. nicht. Ein brauchbares WalnuBantiserum lieB 
sich nicht erhalten. Erfolgreiche Anwendung der Antisera zum Nachweis yon HaselnuB-, 
Pinien- u. Anacardiensamen in Marzipan u. Persipan oder zum Nachweis feingemahlener 
Mandeln u. Haselnusse in Schokoladen. ]Mit Piasmon-Antiserum war noch l°/0 Plasmon 
in Wurst nachzuweisen. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 63. 166—76. Febr. 1932. Berlin, 
Pr. Landesanst. f. Lebensmittel- usw. -chemie.) GROSZFELD.

Th. Ruemele, Yerbesserte Methoden der Miihlenchemie. Rcferierende Arbeit iiber 
Best. des W.-Geh., Nachweis yon Roggenmehl in Weizenmehl u. yon Gerstenmehl im 
Roggen- u. Weizenmehl. (Miihle 69. Nr. 7. Miihlenlaboratorium 13. 18/2. 1932.) H a e v .

J . J . Hansma und L. C. E. Kniphorst, Salicylsaurereaktion in Roggenbrot. 
Positive Fe-Rk. auf Salicylsaure bei Pumpernickel war nicht durch diese, sondern durch 
beim Backvorgange entstehende Stoffe (3-Oxy-8-pyronderiw., Maltol ?) bedingt. Bestes 
Unterscheidungsmittel: Aufkochen von 3 Voll. der Lsg. mit 1 Vol. M i l l o n s  Reagens, 
mit dem noch 0,005% Salicylsaure eine orange, gróBere Mengen eine braunrote Farbę 
liefern, die Pyronderiyy. nicht. (Chem. Weekbl. 29. 140—42. 27/2. 1932. Enschede, 
Keuringsdienst yan Waren.) GROSZFELD.

K. MołlS und Gr. Klemt, Die Schrotgdrmetliode zur Bestimmung der Backfdhigkeit 
von Weizen. Vff. untersuchten die yon P e l s h e n k e  (C. 1931. I. 1537) empfohlene 
M o d if ik a tio n  der S A U N D E R S-M ethode zur Ermittlung der Kleberąualitat. In 8 
von 25 Fallen war eine geniigende Ubereinstimmung zwischen der EiweiBąualitat nach 
P e l s h e n k e  u . der Backzahl nach N eu M A N N  festzustellen, was aber bei weitem 
nicht ausreicht, um dieso Methode zur entscheidenden Wertbest. eines Weizens heran- 
zuziehen. (Ztschr. ges. Getreide-Miihlenwesen 19. 25—29. Febr. 1932. Berlin, Ver- 
suchs- u. Forschungsanst. f. Getreideyerarbeitung.) H a e y e c k e r .

F. Okolow, Bestimmung von Ammoniak, Trimethylamin und anderen Aminen in 
Nahrungsmitteln. Die Aminę destillioren mit NH3 auBer mit MgO auch beim Vakuum- 
verf. u. nach F o lin  iiber. Bei der Titration des NH3 mit CH20  (Bldg. yon Hesa- 
methylentetramin) reagiert primares Amin ahnlich:

CH3NH2-HC1 +  CH20  =  CH3NCH2 +  HC1 +  H20  , 
sekundares nach Typus des Anilinchlorids nicht storend:

2 (C2H5)2NH-HC1 +  CH20 =  [(C2H5)2N]2CH2HC1 +  H20  . 
Trimethylamin gibt mit CH20  keine Rk. Da die Menge der primaren Aminę in biolog. 
Fil. meist yernachlassigbar klein ist, entspricht das Ergebnis der Formoltitration dem 
NH3, die Gesamtmenge der Basen wird acidimetr. gegen Rosolsiiure titriert. Eine 
Trennung des NH3 von primaren u. sekundaren Aminen erfolgt sonst durch Behandlung 
der Sulfate mit A., worin (NH4)2S04 unl. (Arbeitsvorschrift im Original). Die Best. 
yon Trimethylamin geschieht durch halbstd. Kochen mit H N 02 in Ggw. von 4% Essig- 
saure, wobei, wie naher gezeigt wird, die iibrigen Basen beseitigt werden, Trimethyl
amin aber unyerandert bleibt. Ausfiihrliche Arbeitsvorschrift zur getrennten Best. 
von NH3 u . Amino-N in Heringen. Angaben iiber Verteilung des fliichtigen N bei 
Heringen je nach Herkunft u. Frischezustand in Beziehung zum Ergebnis der Sinncn- 
priifung. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 63. 129—54. Febr. 1932. Moskau, Gesundheits- 
kommissariat.) GROSZFELD.

Jan  Hampl, Ein weiłerer Beitrag zur refraktometrischen Wurzelbewertung der Futter- 
riibe. Aus der Differenz der Refraktion des Rubensaftes u. der des Riibenbreies kann 
bei Serienpriifung der Futterrube der Grad der Yerholzung der Wurzel beurteilt werden. 
(V§stnik Ceskoslovenske Akad. Zemedelske 8. 108—11. 1932. Briinn, Landw. Landes- 
yersuchsanst.) Ma u t n e r .

W erner Wohlbier, Beilrdge zur Bestimmung der Gesamlsaure in Silage. Weder 
durch Titration mit Phenolphthalein noch durch Tiipfelung mit Lackmuspapier wird 
der Neutralisationspunkt von Silageausziigen genau bestimmt. Die Werte liegen wahl- 
los zwischen ph 7,2—8,2. Im Durchschnitt ergibt Lackmus 0,1% Milchsaure weniger. 
Die Unterschiede sind aber prakt. ohne Bedeutung. Fiir genaue Messungen wird das 
potentiometr. Verf. empfohlen. (B i e d . Ztrbl. Agrik.-Chem. Abt. B. Tierernahrung 3. 
400—07. Noy. 1931. Rostock, Landw. Yersuchsstation.) G r o s z f e l d .

Geo. Bassett & Co. Ltd., England, Konsermeren von Boribons, Fruchten u. dgl. 
Man iiberzieht die Bonbons, Fruchte u. dgl. mit einer Emulsion aus Zucker in einem 
geschmacklosen Fettkorper, z. B. Butter, der bei etwa 15° fest ist u. bei oder unter 
Kórpertemp. schmilzt. Man kann der Emulsion noch andere genieBbare u. aromat.
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Stoffe unter Beriicksichtigung iltrer Dichte, Loslichkeit, Farbę u. dgl. zusetzen. (F. P. 
719 525 vom 15/6. 1931, ausg. 6/2. 1932. E. Prior. 3/7. 1930.) S c h u t z .

John J. Naugle, New York, Herstellung von Bonbons und Konfekt. Man be
handelt eine Zuckerschmelze mit einer bestimmten Menge hochald. Iióhle u. filtriert 
die M. ab. Dann werden zerkleinerte, geróstete Kakaobohnen zugesetzt, worauf das 
Prod. bis zum Festwerden eingedampft u. dann gróberen u. feineren Zerkleinerungsyerff. 
untenvorfen wird. (Can. P. 290 653 yom 12/5. 1927, ausg. 18/6. 1929.) S c h u t z .

Nulomoline Co., V. St. A., Herstellung von Konditorwaren. Man yermischt Invert- 
zucker mit EiweipsUMcn. Der zur Anwendung kommende Inyertzucker wird dureh 
Erhitzen einer wss. Zuckerlsg. auf eine unter 45° liegende Temp. bei Ggw. yon Saure 
(Sauregeh. =  etwa 6/100) ertmlten. (F. P. 718682 yom 15/6. 1931, ausg. 27/1. 
1932.) S c h u t z .

Albert Leo, Chicago, UL, Pektintrockenpulver zur Herst. von Gelees, Konfitiiren
o. dgl., bestehend aus einem in h. W. sehwer 1. Fruchtpektin, ferner aus NaHC03 u. 
Citronensaure in geringem UberschuB. Vgl. F. P. 694 697; C. 1931. I. 1380 u. A. P. 
1 827 991 ;C. 1932.1.154. (Can.P. 284 906 vom 2/12.1927, ausg. 20/11.1928.) M.F.Mu.

Alfred Paul Schulz und Alfred Parlow, Deutsckland, Herstellung eines zur Be- 
reiiung non Pudding geeigneten Kartoffelmehles. Man setzt Kartoffelstdrke einer Temp. 
unterhalb der Verkleisterungstemp. (55—57°) in nassem Zustand 3—5 Stdn. unter 
ey. Zusatz von Eiwei/3 u./oder Fełten, wie Kakaobutter, Buiter u. dgl. aus. (F. P. 718 888 
vom 19/6. 1931, ausg. 29/1. 1932. D. Prior. 28/6. 1930.) S c h u t z .

Sidney Barrowclough und Walter Reginald Hales, London, Kaffee-Milch- 
gemisch. Man homogenisiert zugleich fl. Kaffee u. Milch, erhitzt das Prod. u. fiillt es 
auf Flaschen, worauf diese sterilisiert, luftdicht yerschlossen u. abgekiihlt werden. 
(E. P. 367 517 yom 15/1. 1931, ausg. 17/3. 1932.) S c h u t z .

Erich Mertens und Bernhard Hanack, Deutschland, Herstellung eines schwach 
allcoholisclien Milchgelrankes. Man yergart pasteurisierte entrahmte Milch in geschlossenen 
Flaschen unter Zusatz yon Hefe, Zucker u. Honig. (F. P. 720 466 yom 7/7. 1931, ausg. 
19/2. 1932.) S c h u t z .

California Fruit Growers Exchange, ubert. von: Clarence P. Wilson, Ontario, 
und Earl D. Stewart, Corona, V. St. A., Nahrungsmittel. Man stellt aus Milch u. 
Fruchtsaft einen sehr feinen Quark her, homogenisiert das Prod. u. dampft das Prod. 
zur Trockne ein. (Can. P. 289 806 yom 27/12. 1927, ausg. 21/5. 1929.) S c h u t z .

Paul Germain Devos u n d  Emile Augustę Alphonse Depasse, F ra n k re ic h , 
Herstellung der Rohprodukte von Albumin und Lactose oder von dereń Hydrolysen- 
produkten aus Molken. M an k o c h t d ie  Molkę schnell au f, f i l t r ie r t  d en  N d . a b  u . konzen- 
t r ie r t  d a s  M ilchserum  u n te r  Z u sa tz  y o n  S au ren , u m  d en  M ilchzucker in  e inen  Olucose u. 
Oalaktose e n th a lte n d e n  S iru p  iib e rzu fu h ren . (F. P. 718 831 yom  18/6. 1931, ausg. 
29/1. 1932.) S c h u t z .

Carl Knoch, Stuttgart, und Fritz Gross, Kirchheim/Teck, Herstellung von halt- 
baren Trockenpraparaten aus kolloiden fett- und eiweifShaltigen Fliissigkeiten. Die bei 
unter 60° eingedampfte Fl. wird dureh Dialyse in ihre molekular- u. grobdisperse Phase 
getrennt, welche letztere bei Tempp. yon hóehstens 60° auf nicht metali, indifferenten 
Flachen getroeknet wird, worauf das so erhaltene Pulver unter yolliger Entfernung 
der Luft aus seinen Poren zusammengepreBt u. das Prod. mit der molekular-dispersen 
Phase umhullt wird. (Holi. P. 24416 yom 28/7. 1927, ausg. 15/2. 1932.) S c h u t z .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
H. Bennett, Anwendung de.r Fettsdureglykolester im Handel. Bericht iiber An

wendung yon Olsaure- u. Stearinsaureglykolestern in techn. Emulsionen usw. (Soap 8.
71—72. Jan. 1932.) S c h o n f e l d .

C. R. Barnicoat, Ranziditatsanderungen und der Oeschmack der Fette. Es wurde 
der EinfluB freier Fettsauren auf den Geschmack der Fette, in AusschluB yon Oxy- 
dationsranziditat, an Talg u. Schweinefett untersucht, wobei darauf geaehtet wurde, 
daB bereits bei der Gewinnung der Fette jede Osydationsmóglielikeit gemieden wird. 
Gemische der Fette mit freien Fettsauren zeigten keinen yom neutralen Fett ab- 
weichenden Geruch. Bei Einw. direkten Sonnenlichts kam der ranzige Geschmack 
nicht nur schneller zum Vorschein ais bei Beleuchtung mit diffusem Tageslicht, sondern 
aueh bei einem niedrigeren Geh. an akt. O u. niedrigeren KjREIS-Zahlen. Der akt. O 
u. die KREIS-Zahlen, die dem Punkt deutlieher Ranziditat entsprechen, nehmen bei
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gleichen Bedingungen von Temp. u. Beliclitung zu vom hochsehmelzenden Talg zum 
Schmalz, so daB Sclimalzproben mit holiem Geli. an akt. 0  u. starker KREis-Rk. immer 
noch geschmacklich gut waren. — Ruidemierentalg: Gesatt. Fettsauren 58,4%, Olsaure 
39,0%, Linolsaure 2,6%. Hammdniermtalg: Gesatt. Fettsauren 57,7%, Olsaure 34,0%, 
Linolsaure 8,3%. Rindertalg (Ruckenfett): Gesatt. Fettsauren 38,8%, Olsaure 56,7%, 
Linolsaure 4,4%, Linolensaure 0,1%- Schiueinefett: Gesatt. Fettsauren 47,8%, Olsaure 
43,5%, Linolsaure 8,45%, Linolensaure 0,25 (bestimmt rhodanometr.). Die Neigung 
zur Entw. von Ranziditatsgeruch u. -geschmack seheint demnach um so gróBer zu sein, 
je kleiner der Linolsauregeh. Vf. maeht die Annahme einer s e l e k t i v e n  O x y - 
d a t  i o n der ungesatt. Fettkomponenten, in Analogie zu ihrer selektiven Hydrierung 
u. folgert, daB es die Oxydationsprodd. der Olsaure u. nicht die der Linolsaure sind, 
welche den ranzigen Geschmack hervorrufen. Um dies zu priifen, werden Methyloleat 
u. die Meihylester der fl. Fettsauren aus Cottoiwl (entlialtend 64,8% Linolsaureester) 
unter gleichen Bedingungen in Ggw. von Luft belichtet. Das Oleat war bereits bei einem 
2,2 ccm Ycoo'11- Thiosulfat entspreelienden Geh. an akt. O u. 3 KREIS-Einheiten 
deutlich ranzig, das Cottonfettsaureestergemisch liatte noch keinen Ranziditats- 
geschmack bei 82,3 ccm % 00-n. Thiosulfat entsprechendem akt. O u. einem K p.EIS- 
Wert von 49,2. Beim Erwarmen der Ole nach der Induktionsperiode, d. h., nachdem 
sie durch Bclichtung in der Kalte deutlich ranzig geworden sind, war die Zunahme 
des ranzigen Gcschmacks bei den Cottonolfettsaureestern groBer ais beim Oleat. Zur 
Best. von Aldehydspuren in Fetten eignet sich die Methode von T o m o d a  (C. 1929. II. 
2080), jedocli crst bei einem Aldehydgeh. von mindestens 50 mg/l. (Journ. Soc. chem. 
Ind. 50. Transact. 361—65. 25/9. 1931. Wellington.) S c h o n f e l d .

I. D. Messer, Anderung der Konstanten beim Erhitzen von Olen. Es werden die
Konstanten von bei 525—600° F  gekochtem Leinól u. Holzol mitgeteilt. (Paint, Oil 
chem. Rev. 92. Nr. 24. 35. 60. 10/12. 1931.) S c h o n f e l d .

— , Defekte in Toiletłeseifen. Nutzliche Erklarungen und Widerspriiche. Besprechung 
der sich liaufig widcrsprechendcn Beobachtungen iiber die Ursachen der Hautreizung, 
des Vergilbens, Ranzigwerdens von Seifen usw. (Perfumery essent. Oil Record 23. 
24—26. 21/1. 1932.) S c h o n f e l d .

Albert H. Grimshaw, Anregungen zur Standardisierung der Analyse sulfonierter 
Ole. Vf. bespricht vor der AM ERICAN ASSOCIATION OF T e x t i l e  CHEMISTS AND 
C o l o r i s t s  (A. A. T . C. C .) die Standardisierung der Analyse von Turkischrotolen u. 
anderen sulfonierten Olen. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 87—88. 1/2. 1932.) F r i e d e .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reinigung tierisclier oder pflanz- 
licher Ole mittels Alkalilósungen. Man bewerkstelligt Neutralisation der freien Fett- 
siiuren mit der theoret. erforderlichen Menge konz. Alkalilsgg. oder mit einem geringen 
UberschuB solcher Lsgg. Danach w ird  die Fettsaureseife a b g e t r e n n t .  Die farbenden 
Bestandteile u. die Verunreinigungen im Neutralól werden alsdann durch B e h a n d e ln  
des Neutralóls mit Alkalilsgg., dio so sc h w a c h  sind, daB das Neutralól n ic h t  angegriffen 
wird, entfernt. (E. P. 366 792 vom 30/3. 1931, ausg. 3/3. 1932. D. Prior. 2/5.
1930.) ' E n g e r o f f .

Chemiczny Instytut Badawczy, Warschau, Verfahren und Vorrichlung zur Ver- 
edlung von Olen durch stille elektrische Entladung, insbesondere unter Anwendung ton 
Hochfreguenzstrómen. Man yersetzt das Ol mit kleinen Mengen SnCl4, Aldehyd, 
Phenol, Kohlenhydrat u. Alkali- oder Erdalkalicarbonat, d. h. Stoffen, die bei dem 
unter dem EinfluB der stillen elektr. Entladung stattfindenden Polym(?risationsprozeB 
ais Katalysatoren wirken. (Poln. P. 12130 vom 31/1. 1929, ausg. 5/8. 1930.) SCHONF.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Ott, Lever- 
kusen, und Gustav Mauthe, Koln), Verfahren zur Herstellung emulgierbarer Fetlgemische, 
darin bestehend. daB ungesatt. Fettsauren bzw. ihre Ester mit schwefligsauren Salzen 
unter gleicbzeitiger Einw. von Osydationsmitteln mit oder ohne Zusatz von Katalysa
toren unvollstandig sulfitiert werden. Die ungesatt. Fettkorper werden mit weniger 
ais molekularen Mengen Sulfitierungsmittel unter Osydation behandelt. Z. B. gelangen 
auf 1 Mol Tran etwa 1/a—%  Mol ŃaHSOa neben Osydationsmitteln zur Einw. Dazu 
zwei Beispiele. (D. R. P. 545 264 KI. 12o vom 19/9. 1930, ausg. 27/2. 1932.) M. F. Mu.

Internationale Gradin A.-G., Amsterdam, und Einar Langfeldt, Oslo, Her
stellung von Margarine, kiinstlicher Sahne oder anderen fettreichen Emulsionen. Man 
unterwirft Milch o. dgl. in Ggw. von C02 einem PasteurisierungsprozeB bei Tempp.



1 9 3 2 .  I . H Xvin- F a s e r - u . Sp in n s t o f f e ; P a p ie r  u s w . 2 7 8 5

von 50—90° (besonders bei 65°), worauf man ihr Feli zusetzt. (E. P. 362407 vom 
28/5. 1930, ausg. 31/12. 1931. N. Prior. 23/4. 1930.) S c h u t z .

John Henry Morgan, Birmingham, Herstellung ton Easierseife. Die Seife ent- 
lia.lt einen antisepł. Kern, der aus Menthol besteht, mit einem Trager yerbunden ist u. 
Stangenform o. dgl. besitzt. Der Kern ist harter ais die ihn umgebende Seifenmassc. 
(E. P. 366 535 vom 5/11. 1930, ausg. 3/3. 1932.) S c h u t z .

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

J. F. Springer, Neuartige Monelgerate fiir lextile Zwecke. (Vgl. C. 1932. I. 2095.) 
(Textile Colorist 54. 39—42. 59. 93—96. 130. Febr. 1932. F r i e d e m a n n .

C. J. S. Warrington, Chemikalien in der „Trockenreinigungs“-Industrie. Entw. 
der Reinigung von Kleidungsstiicken mit chem. Losungsmm., Besprechung der Eigg. 
u. Anwendung der Losungsmm., insbesondere der Petroleumdestillate u. dereń Rekti- 
fikation nach Gebrauch, der Vor- u. Nachteile der synthet. Losungsmm. (chlorierte 
KW-stoffe) u. der Yermeidung von Losungsm.-Yerlusten. (Canadian Chem. Metallurgy

—, Die sleigende Bedeutung wasserabstopend impragnierler Textilien. Mit der 
Impragnierpaste Wasserlrotz der Fa. LO U IS B l u m e r , Zwickau, kónnen Stoffe aus Seide, 
Kunstseide, Kamm- u. Streichgarn, Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe wasser- 
abstoBend gemacht werden. (Ztschr. ges. Textilind. 35. 118. 2/3. 1932.) SuYERN.

R. Vincśs, Undurchlassigmachen von cardierten Wollstoffen mit CerolS (Sandoz). 
Das Undurchlassigmachen von marineblauen Miitzentuchen gesehieht in zwei Badem, 
dereń erstes in iiblicher Weise mit Al-Acetat, das zweite mit Cerol S  (Sandoz) besetzt 
ist. (Rev. chim. ind. 41. 46—48. Febr. 1932.) F r i e d e m a n n .

—, Kunstseidenschlichte. Das Alhazit]mlver der Firma A. H a r t m a n n , Zittaui. Sa., 
furViscose- u. Acetatseide geeignet, wird empfohlen. (Seide37.112—14.Miirz 1932.) Sti.

Chas. E. Mullin, Die Oh fiir Kunstseide. Zeitschriften- u. Patentliteratur iiber 
Ole fur Kunstseide, ihre Eigg. u. ihro Anwendung. (Rev. gen. Mati&res colorantea 
Teinture etc. 36. 42—47. Febr. 1932.) F r i e d e m a n n .

R. Leve, In  welcher Form soli man Baumwolle farben und bleichen ? Bleichen u. 
Farben von Baumwolle ais loses Materiał, ais Kardenband, im Strang, auf Bobinen, 
Cannetten, ais Kette oder im Stiick. Die fiir die einzelnen Fabriken vorteilhaftesten 
Arbeitsweisen werden tabellar. zusammengestellt. (Rev. gen. Teinture, Impression, 
Blanchiment, Appret 10. 21—27. 121—27. 1932.) F r i e d e m a n n .

—, Einige Ursachen des Gelbwerdens gebleichter Baumwolle. Ais Ursachen werden 
angegeben: Bldg. yon CaS04, was sich durch Verwendung von HC1 zum Absauern 
yermeiden laBt, ferner Fe-haltiges W., dann uberschiissiges Alkali zum Neutralisieren, 
es wird statt Alkali Ammonacctat empfohlen. Um eine Zers. des zum Blauen ver- 
wendeten Ultramarins zu yermeiden, wird die Verwendung saurebestandiger Farbstoffe 
yorgeschlagen. Oxycellulosebldg. kann durch móglichst niedrige Trockentemp. ver- 
mieden werden. Beim Beizen mit Tannin ist bei móglichst niedriger Temp. zu trocknen. 
{Dtscli. Farber-Ztg. 68. Nr. 10. Der Textilchemiker u. Colorist. 13. 23. 6/3. 1932.) Sti.

Josef Plail, Mikroskopische und technologische Untersuchung ton Angorakaninchen- 
Imar, Hasenliaar und Kaninchenhaar. (Vgl. C. 1932. I. 1594.) Die Ergebnisse von 
Faserlangen-, Festigkeits- u. Dehnungsbestst. sind angegeben. Untersucht wurde ferner 
der EinfluB der Farbung, des Waschens u. Chlorens auf Angorakaninchenhaar. 
(Melliands Textilber. 13. 61—63. 123—25. Jlara 1932. Rcichenberg.) S u v e r n .

G. Mezzadroli und E. Vareton, Einflufi italienischer radioaktiter Erden auf die 
Entwicklung der Seidenraupen. (Vgl. C. 1932.1. 2342.) Giinstige Wrkg. auf die Entw.- 
Geschwindigkeit, Gewichtszunahme, Ausbeute an Cocongewicht u. a. (Atti R. Accad. 
Lincei [Roma], Rond. [6] 14. 225—27. Sept. 1931.) K r u g e r .

G. Mezzadroli und E. Vareton, Yergleich zwischen der Wirkung, die ein einfacher 
oscillierender offener und ein mit einem liadiooscillator fur ultrakurze Wellen syntonisierler 
Kreis auf die Entwicklung der Seidenraupen ausubt. (Vgl. C. 1931. II. 1652.) Die Kreiso 
in Resonanz mit dem Radiooscillator ergaben schnellere u. giinstigere Entw. der 
Raupen. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], llend. [6] 14. 313—15. 1931.) K r u g e r .

A. D. Camp, Die Verwendung ton Kohle in der Zellstoff- und Papierindustrie. 
Vf. zeigt, daB Kohle, infolge ihrer chem. Indifferenz, ein geeignetes Baumaterial in der 
Zellstoff- u. Papierindustrie ist. Besonders hat sie sich zu Koeherausmauerungen fiir

16. 39—40. Febr. 1932.) S c h w  a l b a c h .

XIV. 1. 182
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Sulfit- u. Kraftstoffkocher bestens bewahrt. (Paper Trade Journ. 94. Nr. 8. 38—39. 
25/2. 1932.) F r ie d e m a n n .

James Strachan, Der Begriff des Kolloidzustandes im Verhaltnis zu den Problemen 
der Papierherstellung. Erlauterung der Grundbegriffe der Kolloidchemie, soweit sie 
fiir die Papiermacherci in Betracht kommt. TeilchengroBe, Bldg. u. Koagulation von 
Dispersionen, Feinstruktur von Cellulose u. Kaolin, krystalline Struktur u. elast. Eigg. 
der Cellulose. (Paper-Maker 83. Transact. 113—14. 1/3. 1932.) F k ie d e m a n n .

Otto Kress und Harold Bialkowsky, Einige chemische und physikalische Beob- 
achtungen iiber Hydraticm. (Vgl. C. 1932. I. 1594.) In Fortfuhrung ihrer Arbeit 
beriehten Vff. iiber die Wrkg. des Vermahlens von Cellulosefasern im Hollander in 
Ggw. verschiedener organ. FU. u. eharakterisieren mit den iibliehen Kennzahlen die 
Eigg. der aus solchen Vermahlungsprodd. hergestellten Papiere. Butylalkohol, Amyl- 
alkohol, Amylehlorid, Sehwerol, Furfurol geben sehleehtes, Methylalkohol, Form
amid, Glykol wesentlieh besseres, W. jedoch das beste Papier. — Da die Umwandlung 
der Faser zu Papierbrei nieht auf einer chem. W.-Aufnahme der Faser (Hydration), 
sondern auf Quellungs- u. Gelatinierungsvorgangen beruht, entwiekeln Vff. eine 
Apparatur zur quantitativen Messung des Quellungsgrades von Fasern in beliebigen 
Fil. — Einzelheiten vgl. Original. (Paper-Maker 83. Transact. 87—92. 1/2. 1932. 
Appleton, Wis., Institute of Paper Chemistry.) DziENGEL.

Otto Kress und Harold Bialkowsky, Einige chetnische und physikalische Beob- 
achiungen uber Hydration. (Paper Trade Journ. 93. Nr. 20. 35—44. 12/11. 1931. —
C. 1932. I. 1594. u. vorst. Ref.) K r u g e r .

James Strachan, Weitere Bemerkungen uber die Hydration der Cellulose bei der 
Papierherstellung. Die W.-Aufnahme von Zellstoff im Hollander ist heute, gemafl 
den Unterss. des Vf. allgemein ais nieht chem., sondern ais physikal. Phanomen 
anerkannt. Vf. betont, unter Heranziehung der Arbeiten von H a r r i s o n ,  daB bei 
der Zerfaserung die Festigkeit des Stoffes steigt, solange die Fasern nieht durch langes 
Mahlen verletzt werden. Weiter verteidigt Vf. den Ausdruck „Hydration“ fiir die 
physikal. W.-Aufnahme gegeniiber den Ausdriicken „Odatinierung“ oder ,,Quellung“. 
Fiir die Messung der Quellung haben K r e s s  u . B i a l k o w s k y  (ygl. vorst. Ref.) ein 
Instrument, das „Dilatomeieru, erfunden. Weiter spricht Vf. iiber den Mahlungsgrad- 
priifer nach SCHOPPER-RlEGLER, iiber die Krafte, die das Verfilzen der Papierfasern 
bewirken, wobei er seine Theorie der Kohasion kolloidaler Oberflachen gegen die 
Theorie der Krystalloberflaehen verteidigt, erlautert die Begriffe der spezif. Ober- 
flache u. der auBeren spezif. Oberflache u. geht dann nochmals auf Zerfaserung u. 
Quellung, Hydration u. Absorption ein. Weiter behandelt Vf. die Adsorption unl. 
Substanzen, wie AgCl, PbCl2, BaS04, CaC03 u. anderer swl. Salze der Schwermetalle u. 
Erdalkalien an die Cellulosefaser. Die graph. Auswertung der Adsorptionszahlen, 
besonders auch fiir China clay, ergab, daB es sieh um typ. Adsorptionen mit Koagu
lation der adsorbierten Teilchen an der Faseroberflache handelt. Hinsichtlieh der 
Feinstruktur der Cellulose kommt Vf. zu dem SchluB, daB die Cellulose eine krypto- 
krystallin. Struktur besitzt, aber nieht aus Krystallschichten, sondern aus Lagen 
ultramkr. Hautchen zusammengesetzt ist, was besser den Festigkeitseigg. der 
Faser u. ihrem Verh. bei der Mahlung entspricht. In einem Anhang bespricht Vf. 
die GroBe der Fibrillen, wie sie im Hollander auftreten u. gibt ein Diagramm dazu, 
das die GróBen der Fibrillen im Vergleich zu Starkę-, Harz- u. Kaolinpartikeln u. zu 
Cellulosemieellen verschiedener Herkunft zeigt. Vf. kommt dann nochmals auf die 
starkę Adsorption von CaC03 zu sprechen, auf das Verh. von Mitscherlichstoff bei 
der Mahlung, auf die Tatsache, dafi Farbstoffe von gemahlenem Stoff besser auf- 
genommen werden ais von ungemahlenem, auf den Mechanismus der Oberflachen- 
adsorption u. auf das Verh. gemahlener Stoffe nach der Dehydration mit absol. A., 
die — im Gegensatz zu mechan. Trocknung — die spatere Wiederaufnahme von W. 
nieht hindert. (World Paper Trade Rev. 97. 576—82. 667—75. 755—64. 800—05. 
Paper-Maker 83. Transact. 133—41. 4/3. 1932.) F r i e d e j i a u n .

W. E. Adlington und J. H. Ross, Die Anwendung konzentrierten Alkalis bei der 
Zellstoffbereitung. Vff. haben gefunden, daB die Yerwendung sehr starker NaOH-Lsgg., 
z. B. ,von 40 Gewiehtsprozent, groBe Vorteile fiir die Gewinnung von Zellstoff bietet. 
Das Lignin wird leicht in einen Zustand iibergefuhrt, in dem es in verd. Lauge 1. ist, die 
Reincellulose wird nieht angegriffen. Ais beste Bedingungen fiir Fichte wurden 
11/2 Stdn. bei 150° festgestellt. Die Eigg. des gewonnenen Zellstoffs sind gut. Bei der 
groBen Menge von benótigtem NaOH hangt die Wirtschaftlichkeit des Verf. von der
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Moglichkeit einer guten Laugenwiedergewinnung ab. (Pulp Paper Magazine Canada 32, 
248—51. 270. 25/2, 1932.) F r ie d e m a n n .

Walter Obst, Vielseitigkeit der Nilrocellulose im Fried&isdienst. Aufzahlung der 
Verwendungsmóglichkeiten. (Nitrocellulose 2. 235—36. Dez. 1931.) H. Sc h m id t .

— , Ein news Verfahren zur Herstellung von Kunstfaden hoher Fesligkeit. Die 
Durchfuhrung des Lilienfeldverf. zur Herst. von Viscoseseide boher Festigkeit wird in 
9 Beispielen erlautert. (Rev. univ. Soies et Soies artif. 7 .1 3 3 — 37. Febr. 1932.) F i i i e d e .

Otto Regel, Uber Vulkanfiber. Beitrdge zur Kenntnis und Priifung. (Vgl. C. 1931.
I. 870.) Gewichts- u. Abmessungsanderungen von Vulkanfiber bei versehiedenen 
Feuchtigkeitsyerhaltnissen. Mechan. Eigg. Vulkanfiber ais Isolator. Prakt. Priifung 
u. Bewertung. (Kunststoffe 21. 81—85. 246—49. 273—78. 1931.) Sc h e i f e l e .

— , Herstellung analytischer Reagenslosungen. Vorlaufige amtliche Standardmethode 
der Technical Association of the Pulp and Paper Industry. Rezepte fur alle Reagenslsgg. 
zur Ausfiihrung von Zellstoff- u. Papieranalysen nach den Standardmethoden der 
T a p p i . (Paper Trade Journ. 94. Nr. 9. 27— 28. 3/3. 1932.) F r ie d e m a n n .

A. Bónisch, Róstgasuntersuchung. Best. von S02 u. S03 nebeneinander nach
der Methode von F r a n k e  u . S c h m id t . Das Róstgas wird durch eine Waschflaseho 
mit 0,1-n. J  u. eine weitere mit 0,1-n. NaOH bis zur Entfarbung des J  geschickt; dio 
Fil. werden yereinigt u. mit Thiosulfat titriert. Jedes ccm Thiosuifat entspricht 0,004 g 
S03. Ferner werden Methoden zur Best. von Flugstaub, Arsen u. Sublimationsschwefel 
beschrieben. (Zellstoff u. Papier 12. 114—15. Marz 1932.) F r ie d e m a n n .

B. W. Scribner, Papierpriifung. Bericht der Papierpriifungskommission der
T a p p i . (Paper Mili Wood Pulp News 55. Nr. 8. 40—52. 1932.) F r ie d e m a n n .

— , EngliscJie Pruf instrument e fiir das Papierlaboratorium. I. Das Blancometer, ein 
Instrument zur Erkennung fast weifler Farbtóne. Empfehlung des „Blancometers“ (Her- 
steller Adam HlLGER, Camden Road, England), eines Instruments, bei dem mit Hilfe 
einer photoelektr. Zelle u. einer MgO-Flache ais Standard-WeiC geringste Abweichungen 
von reinem WeiC ohne subjektiye Beurteilung gemessen werden konnen. (Paper-
Maker 83. Nr. 2. Technical Suppl. 85—87. 1/2. 1932.) F riedemann.

Leslie G. Cottrall, Die Einreipfestigke.it von Papier. Best. der Einreipfestigkeit, 
des „ tear“ nach yerschiedenen Methoden u. mit verschiedenen Apparatentypen. (Paper 
Maker 83. Transact. 127—32. 1/3. 1932.) F r ie d e m a n n .

— , Bestimmung der a.-Cellulose im Papier. Vorldufige amtliche Standardmethode 
der Technical Association of the Pulp ancl Paper Industry. Methode fiir ungebleichten 
Zellstoff oder Holzschliff. Der Stoff wird in einer Mahlmaschine nach KÓRNER k. u. 
schonend zerfasert. Das Muster — 5 g — wird bei 20° mit 50 ccm NaOH von 17,5% 
yersetzt, zerdruckt, mit nochmals 50 ccm Lauge iibergossen, nach 30 Min. mit 250 ccm 
W. verd., durch ein Stoffilter abgesogen, mit erst 125 u. dann 750 ccm W. von 20° ge
waschen, mit 100 ccm verd. Essigsaure abgesauert-, mit 11 W. von 95° gewaschen, bei 
70° 3 Stdn. yorgetrocknet u. bei 105° bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Asche- u. 
Nichtcellulosebest. sind gesondert auszufiihren. (Paper Trade Journ. 94. Nr. 9. 34—35. 
3/3. 1932.) F r ie d e m a n n .

— , Bestimmung der Gesamtaciditcit von Papier. Vorldufige amtliche Standard
methode der Technical Association of the Pulp and Paper Industry. (Vgl. vorst. Ref.) 
Das gemahlene Muster — 5 g — wird mit 250 ccm dest. W. unter Ruckflufi 1 Stde. auf 
95—100° erwiirmt. Die yon der Faser abfiltrierte Fl. wird mit Phenolphthalein u. 0,01-n. 
NaOH titriert. Blindtitration mit 250 ccm dest. W. machen! (Paper Trade Journ. 94.
Nr. 9. 35. 3/3. 1932.) F r ie d e m a n n .

Karl Beaucourt, Die Bestimmung des Basengehalts in Holzern. Nach kleinen 
Abanderungen ist das Verf. yon MaR!KOVSKY u. L in d n e r  bzw. H e rz n e r  (elektrolyt. 
Abscheidung der Kationen K, Na, Ca u. Mg an Hg-Kathoden u. Best. der gebildeten 
Amalgame durch Zers. mit titrierter Saure) fiir die Best. der Alkalien, Erdalkalien, 
des Mg u. ihrer Mischungen auch bei gleichzeitiger Ggw. yon Fe (ebenso wird sich auch 
Al verhalten) in g OH brauchbar. Der maximalo Fehler betragt 2%- Die Anwendbarkeit 
dieser Methode fiir Holzer wird beschrieben. Auch bei sehr salzreichen Holzern ist 
die Uberfuhrung der Basen nach 24—48std. Elektrolyse fast yollstandig erfolgt. Dio 
Werte sind mit Fehlern <  5% reproduzierbar. In entrindetem Stammholz der Douglas- 
tanne (0—20 cm uber dem Boden) wurden im Mittel 0,035% OH (ber. auf trockenes 
Holz) gefunden, in Buchenholz unbekannter Herkunft rund 0,2% des trockenem 
Holzes. — Ob diese Werte eine Grundlage fiir eine zahlenmaOige Charakterisierung 
der Holzer darstellen, muJ3 weiteren Unterss. yorbehalten bleiben. — Diese einfache,

182*
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fiir Sericnbestst. gut geeignete Methode wird zur Anwendung auch an anderen Materialien 
erapfohlen. (Bioohern. Ztschr. 235. 79—85. 1931. Wien, Inst. fiir Organ. Chemio 
der Techn. Hochsehule.) K o b e l .

J. S. Hart, H. R. Patton und H. Wyatt Johnston, Die Klassifizierung von 
Zellstoff durch selektive Siebung. Sortierung von Zellstoff nach Faserlange u. -dicke durch 
Siebung mit Sieben yerschiedener Feinheit. Insbesondere werden die App. von A b i t i t i  
u. ein neuer Standardapp. beschrieben. (Pulp Paper Magazine Canada 32. 252—57. 
270. 25/2. 1932.) F r ie d e m a n n .

Harry F. Lewis und E. R. Laughlin, Die Bestimmung von Cellulose in Zellsloffen. 
Krit. Wiirdigung der neuen Methode zur Best. der Reincellulose in Zellstoff nach 
KttRSCHNER u . H o f f e r  (C. 1931. I. 3072). Bei dieser Methode wird die Rohcellulose 
mit einer Lsg. von 20% konz. H N 0 3 in 95%ig. A. behandelt. Vff. vergleichen die 
Methode mit der alten Ćhloriorungsmethode nach C r o s s  u . B e v a n ,  u . finden, daB die 
Zahicn nach KuRSCHXER u. H o f f e r  stets niedriger sind. Die Methode empfiehlt sich 
zurzeit noch nieht zur allgemeinen Einfiihrung. (Paper Trade Journ. 93. Nr. 22. 43—44. 
26/11. 1931.) F r i e d e m a n n .

I. Sakurada, Eine neue Methode zur Charakterisierung von Cellulosepraparalen 
durch Ldsbarkeitsunterschicd. Best. der gel. Menge Cellulose ais Funktion der Cu-Konz. 
der Kupferamminlsg. ergibt fiir verschiedene Cellulosepraparate eharakterist. Loslich- 
keitskurvon. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 34. 426B—27. Nor. 1931. Kioto, 
Inst. of Phys. and Chem. Res.) KRUGER.

I. Sakurada, Zur Kenntnis des Lósungswrganges von Cellulosezantliogenal in 
Wasser. (Vgl. vorst. Ref.) Die Losbarkeit von Cellulosexanihogenal in W. hiingt von 
der Faserarchitektur, insbesondere von dem dio nativen Fasern durclisetzenden Haut- 
system ab. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 34. 427B. Nov. 1931. Kioto, Inst. 
of Physical and Chem. Res.) KRUGER.

E. Richter, Sludien mit der Kupferzahl. (Vgl. C. 1932. I. 312.) Bei Vergleich der 
Kupferzahlen von Sulfitzellstoffen nach JONAS u. DROSSEL (C. 1929. II. 956) u. 
RICHTER (C. 1930. I. 1248) besteht keine bestimmte Proportion, auch nieht wenn der 
gemahlene Stoff einerseits 3, andererseits 24 Stdn. auf 93—94° erhitzt wird. Bei der 
Best. der Kupferzahl nach S ch w alb e-H ag g lu n d , S ch w a lb e -B ra id y  oder 
S chw albe-W enzl findet sieh kein das Ende einer bestimmten Rk. bezeichnendcr 
Ruhepunkt; bei der Best. in gróBerer Yerdunnung (93—94°), Ruhepunkt nach 3-std. 
Einw., der das Ende der Durchdringung anzeigt. Die Kupferzahl ist hauptsachlich 
abhangig von der Durchdringung in die feinsten Capillaren; nachdem dieser Widerstand 
uberwunden ist, erfolgt Red., die um so gróBer ist, je mehr Bindungen frei sind; dariiber 
liinaus setzt sich bei starker Verdiinnung langsam, bei hoher Konz. der komplexen Lsg. 
ziemlich schnell, die ehem. Rk. fort. In maBiger Konz. ist die Kupferzahl durch Affini- 
taten gewisser kleinster Teilchen der Cellulose bestimmt, die auch die Festigkeitseigg. 
beeinflussen, u. die einsotzende chem. Rk. hangt in fast gleichmaBiger Weise vóm Massen- 
wirkungsgesetz u. der Durchdringung in die feinsten Kanale ab, wobei die Alkalikonz. 
innerhalb gewisser Grenzen olme EinfluB ist. Mischungen von gemahlenen Stoffen er- 
geben andere Kennzahlen ais die Komponenten, weil sich gewisse B in d u n g en ’a b s a tt .  u. 
eine Umgruppierung erfolgen kann. (Technologie n. Chemie d. Papier- u. Zellstoff- 
Fabrikation 28. 49—52. Beilage zu Wchbl. Papiorfabr. 62. 8/8. 1931. Vancouver 
[B. C.].j K ru g e r .

Barrett Comp., New York, ubert. von: Joseph Zavertnik, Harrington Park, 
und Alexander A. Mac Cubbin, Montelair, New Jersey, Imprdgnieren von Geweben. 
Das zu impragnierende Gewebe wird unmittelbar nach Passieren einer Heizwalze 
auf einer Seite mit dem Impragnierungsmittel, z. B. h. Teer oder Asphalt, bespriiht 
u. lauft hierauf iiber eine Siebtrommel, die in einem mit dem Impragnierungsmittel 
gefiillten Behalter rotiert. Imierhalb der Siebtrommel ist konzentr. zu dieser ein 
feststehender Zylinder angeordnet; ein Teil des Zwisehenraums zwischen beiden kann 
unter verminderten Druek gesetzt werden, um uberschiissiges Impragniermittel zu 
entfernen. (A. P. 1 845 775 vom 29/7. 1929, ausg. 16/2. 1932.) B e ie r s d o r f .

Arthur Hugoe Kilner, London, Imprdgnieren von Geweben mit aus Viscose 
regenerierter Cellulose. Gewebe wird mit Yiscose iiberzogen oder impragniert u. hierauf 
sofort unter Spannung in ein Fallbad gebracht. Letzteres kann aus einer wss. Lsg. 
von Ammonium-, Alkali- oder Magnesiumsalzen oder verd. Sauren oder angesauerten 
Salzlsgg. bestehen. Nach der Regenerierung der Cellulose zieht man das Gewebe noch
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durch ein Bad, welches Olycerin oder ein anderes geschmeidig machendes Mittel enthalt 
u. trocknet dann unter Spannung. (E. P. 366 351 vom 10/4. 1931, ausg. 25/2. 
1932.) B e ie r s d o r f . .

British Celanese Ltd., London, William AIexander Dickie und Robert Wighton 
Moncrieff, Spondon, Schlichlverfahren. Auf stark, wenig oder nicht gedrehte Garnę 
aus natiirlichen (Seide, Wolle, BaumwoIIe) oder kiinstlichen (organ. Cellulosederiw., 
■wie Acetylcellulose, Viscose, Nitrocellulose, Kupferammoniakseide) Fasern wird eine 
leicht wieder entfernbare Schlichte (Gummi, Starkę, Gelatine, Leim o. dgl.) unter 
Einhaltung bestimmter Zwischenraume aufgebracht. Nach dem Auf bringen der 
Schlichte kann eine Drehung der Garnę erfolgen. (E. P. 365 040 u. 365 041 vom 2/10.
1930, ausg. 11/2. 1932.) B e ie r s d o r f .

Leon Lilienfeld, Wien, Veredeln voti Kunslfascrn durch Behandeln mit mindestens 
15% Na2S u. NaOH bei Tempp. von 100—140°. (Jugoslaw. P. 6995 vom 15/6. 1929, 
ausg. 1/5. 1930. Oe. Prior. 16/6. 1928.) S c h o n f e l d .

Christfried Petzoldt, Lengenfeld, Vogtland, Verfahren, um Papiermacherfilze 
hilzebestandig zu machen und vor Faulnis zu schiitzen, dad, gek., daB auf der Rohfaser, 
dem Garn oder dem fertigen F ik  ein dunner Uberzug eines Silicates, z. B . eines Mg- 
Silicates, niedergeschalgen wird. Dazu noch zwei weitere Anspruche. (Oe. P. 126 386 
vom 24/5. 1930, ausg. 25/1. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Bradley-Mc Keefe Corp., New York, iibert. von: Linn Bradley, Montclair und 
Edward P. Mc Keefe, Plattsburgh, N. Y., Herstellung von Natron-Papiersloff unter 
Verwendung einer Kochfl., die aus 50 bis 90% NaOH, Na2S03 u. Na2S20 3 besteht. 
(Can. P. 289 979 vom 25/1. 1927, ausg. 28/5. 1929.) M. F. M u l l e r .

Carl Weisshuhn & Sohne, Troppau (Tschechosl.), Verfahren zur Herstellung 
von Halbcelhilose aus Holz fiir die Papier-, Pappe- oder dgl. Erzeugung, dad. gek., daB 
die noch unzerkleinerten Sehleifholzkniippeł nach Einschlichtung in geeignete Holz- 
dampfer zuerst durch bewegte HeiBluft von einer maximalen Temp. von ca. 150° absolut 
getrocknet u. derartig in den hygroskop. Zustand versetzt werden, darauf mit im Um- 
laufe erhaltenen Lsgg. reduzierend wirkender Chemikalien, wie NaHS03 od. dgl., von 
hochstens 20% Geh. behandelt u. im weiteren mit W.-Dampf von 1—5 a t gedampft 
werden. Darauf werden die Kniippel in iiblicher Weise auf Holzschleifern zerfasert. 
(Oe. P. 126 587 vom 15/2. 1929, ausg. 25/1. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Otto C. Strecker, Darmstadt, Verfahren zum Leimen von Ganzzeug mit Naturharz 
(Kolophonium) nach Patent 536 784, dad. gek., daB das zur Beendigung der Leimung 
verwendete Fallungsmittel, wie A12(S04)3 o. dgl. mit reduzierenden Stoffen versetzt 
wird, z. B. Sulfiten, Thiosulfaten, Hydrosulfiten oder den freien Sauren dieser Salze. 
(D. R. P. 546883 KI. 55c vom 14/2. 1931, ausg. 17/3. 1932. Zus. zu D. R. P. 536784;
C. 1932. I. 160.) M. F. Mu l l e r .

Hendrik Jacobus Prins, Hilversum, Holland, Herstellung eines Schutzuberzuges 
auf Papier, insbesondere zum Zwecke des Wasserdichtmachens, durch Auftragen von 
Latex oder einer Emulsion von Kautschuk, Guttapercha, Balata, oder von ahnlichen 
pflanzlichen Harzen oder Gemischen derselben. Nach dcm Trocknen wird ein ge- 
schmolzenes pflanzliches oder Mineralwachs oder ein Gemisch derselben oder eine Lsg. 
derselben aufgebracht. (E. P. 365466 vom 27/5.1931, ausg. 11/2.1932.) M. F. Mu.

Kurt Bratring, Antwerpen, Verfahren, Papiergefape mit einem Cellulosederivat 
zu iiberziehen, das in einem Gemisch von Losungsmm., die unter u. iiber 100° sieden, 
gel. ist, dad. gek., daB ais Losungsmm. Milchsaureester u. dereń Homologe verwendet 
werden, z. B. Milchsaureathylester. (D. R. P. 539 821 KI. 54 f vom 17/6. 1927, ausg. 
2/12. 1931.) M. F. M u l l e r .

Philip Carey Mfg. Co., Ohio, iibert. von: Albert C. Fischer, Chicago, Im- 
pragniertes Faserstoffmaterial. Zur Herst. von Belagstoffen, Isoliermaterial, Banderii, 
Schindeln u. dgl. trankt man Papier, Filz oder sonstiges Fasermaterial mit fiir W. 
undurchlassigen Stoffen, wie fetten Olen bzw. Gemischen dieser mit Mineralól oder 
Bitumen, u. iiberzieht es hierauf mit einer bei gewohnlicher Temp. klebrigen Mischung 
aus óligen, harzigen u. bituminósen Stoffen von bestimmten physikal. Eigg. (A. P. 
1789287 Tom 15/8. 1927, ausg. 13/1. 1931.) B e ie r s d o r f .

Philip Carey Mfg. Comp., Ohio, iibert. von: Albert C. Fischer, Chicago, 
Witterungsbestandiges Bedaćhungsmaterial. Man impragniert Lagen von Filz, Gewebe 
u. dgl. mit einer Mischung von unl. Metallseifen (z. B. Aluminiumseife) und bestimmten 
Zusatzen, wie Terpentinól, Harzol, Fuselol, Bitumen, Harze, Fette, Wachse, welche 
bewirken, daB dem Materiał auBer Wasserfestigkeit eine gewisse Klebrigkeit yerliehen
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wird, so daB mehrere Schicliten des Materials leicht miteinander yereinigt werden 
konnen. AuBer den genannten organ. Stoffen kan man der Mischung aueh Wasserglas 
zusetzen. (A. P. 1 810 880 vom 6/9.1921 bzw. 10/9.1927, ausg. 16/6.1931.) B e i e r s d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. BI. (Erfinder: Heinrich Heimann, 
Irnfried Petersen und Alfons Bayerl, Wolfen), Verfahren zum Aufsćhliepen von 
Pflanzenfaserstoffen nach Patent 503450, dad. gek., daB der AufschluB der mit HNO:1 
impragnierten Fasern dureh Behandlimg mit gewohnliohem oder schwach HN03- 
haltigem W. in der Wannę zu Ende gefiihrt wird. (D. R. P. 546 314 KI. 55b vom 
30/4. 1929, ausg. 15/3. 1932. Zus. zu D. R. P. 503 450; C. 1930. II. 2082.) M. F. Mii.

Einar Morterud, Torderod, Norwegen, Verfahren zum Ausblasen von Zellstoff- 
kocherinhalt. Oberhalb des Bodens wird zwischen Kochwand u. Inlialt eine Fl. zugefiihrt, 
so daB der BodenauslaB stets mit einer diinnen Fl.-Schieht bedeckt ist. (Can. P. 
289 934 vom 24/10. 1928, ausg. 28/5. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Paul Knichalik, Magdeburg, Verfahren zum Enlsauern von Sulfitablauge yon der 
Cellulosefabrikation, dad. gek., daB die Austreibung der freien Saure ohne Anwendung 
eines Reagens allein dureh weitgetriebenes Entspannen in einem eigens fiir diesen 
Zweck vorgesehenen Behalter erfolgt, worauf die von der freien Saure entbundene 
Lauge einem Vorwarmer zugefiihrt wird, der sie so weit vorwarmt, daB sie beim darauf- 
folgenden Eintritt in die letzte Stufe eines Mehrkorperyerdampfers lebhaft u. plotzlicli 
unter starker Wallung yerdampft u. dabei die gebundene Saure freigibt, die dann wie 
die freie Saure in einem unter Unterdruck stehenden Rieselkondensator nieder- 
geschlagen wird. Dazu eine Abb. (D. R. P, 546 315 KI. 55 b vom 4/11. 1927, ausg. 
11/3. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Karl Ehninger, Grotkorn b. Graz, und Ernst Philippi, Innsbruck, Eindicken 
von Sulfitzellstoffablaugen nach dem Ausfrierverfahren in schrag ansteigenden oder yerti- 
kalen Rohren, die im Innern mit einer Transportschnecke yersehen u. von einem Kiihl- 
mantel umgeben sind. Dio Rohre sind zu einer Batterie yereinigt. Dazu mehrere Abb.
(Oe.P. 126 600 vom 9/2. 1931, ausg. 25/1. 1932.) M. F. M u l l e r .

Otto Nordstrom, Schweden, Wiedergewinnung der in den Schmelzofengasen der 
Sulfatcelluloseriickstdnde enthaltenen Schwefelrerbindungen unter Durchleiten der Gase 
dureh Holzschnitzel, die fiir die Cellulosegewinnung benutzt werden u. die mit Alkali 
impragniert oder bespriiht worden sind. (F. P. 718 038 vom 2/6. 1931, ausg. 18/1. 
1932. Schwed. Prior. 1/4. 1931.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Erich Opfermann,
O. Merlau und G.-A. Feldtmann), Verfahren zur Herstellung eines hochveredelten, 
pentosanfreien Zellstoffs nach Patent 539 938; C. 1932. I. 604, dad. gek., daB statt Holz 
andere pflanzliche Rohstoffe behandelt werden, z. B. Linters oder Hullfasern. (D. R. P. 
546 344 KI. 55 b vom 3/11. 1929, ausg. 11/3. 1932. Zus. zu D. R. P. 539938; C. 1932. I. 
604.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Darstellung 
von Celluloseathem durcli gleiehzeitige Einw. einer iiberschussigen Menge alkylierender 
u. aralkylierender Mittel auf Metallverbb. der Celiulose bei erhóliter Temp. u. erhohtem 
Druck, dad. gek., daB man Gemische, welche auf je 10—30 Mol des zur Verwendung 
gelangenden Alkylierungsmittels bis zu 2 Mol eines Aralkylhalogenids enthalten, 
anwendet u. die Temp. bzw. den Druck so regelt, daB eine Verseifung des iiber- 
schiissigen Alkylierungsmittels vermieden wird. (Oe.P. 126 586 vom 30/1. 1929, 
ausg. 25/1. 1932. D. Prior. 10/2. 1928.) E n g e r o f f .

British Celanese Ltd., London, Herstellung von Gellułoseestem organischer Sauren. 
Das Yerf. ist dad. gek., daB zumindest ein Teil des Lósungsm. aus dem Veresterungs- 
gemisch yerdampft wird. (E. P. 362 401 vom 26/5. 1930, ausg. 31/12. 1931. A. Prior. 
25/5. 1929.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung haltbarer Celiulose- 
ester organischer Sauren aus Veresterungsrohlsgg., die einen Saurekatalysator ent
halten. Man neutralisiert zunachst den Katalysator u. erhitzt das Gemisch auf erhohte 
Temp., z. B. auf 70—80° wahrend 2 Stdn., bis ein haltbares Prod. erhalten wird. 
Wahrend dieses Erhitzungsprozesses muB W. in hinreichender Menge zugegen sein. 
Eine Veranderung der Lóslichkeitseigg. des Celluloseesters darf nicht eintreten. Man 
gelangt zu einem Celluloseester, der nur 0,04°/o H2S04 enthalt. (E. P. 362 489 vom 
1/9. 1930, ausg. 31/12. 1931.) E n g e r o f f .

Eastman Kodak Co., New York, iibert. von: Cyril J. Staud und James 
T. Fuess, New York, Herstellung von Celluloseacetat. Man behandelt die Celiulose
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mit einer wss. Lsg. eines Perborates in Eg. vor, fiigt danach Essigsaureanhydrid u. 
einen gomischten Katalysator, der H2S04 u. H3P 0 4 enthalt, hinzu u. fuhrt den
AcetylierungsprozeB zu Ende. (A. P. 1844 718 vom 23/2. 1929, ausg. 9/2.
1932.) E n g e r o f f .

Apex (British) Artificial Silk Ltd. und Harry Bleasdale, London, Herstellung 
von Celluloseacetat unter Ruckgewinnung der Essigsaure in konz. Form aus der 
Acetylierungsfl. Aus der, gegebenenfalls gereiften, Acetylierungsfl. wird dio Essig- 
siiure unter vermindertem Druck in Ggw. eines Neutralisierungsmittels fiir den Saure- 
katalysator abdest. (E. P. 365 710 vom 25/11. 1930, ausg. 18/2. 1932.) E n g e r o f f .

Kodak Ltd., ubert. yon: Carl Johan Malm, Finnland, und Arne Andersen, 
Amerika, Herstellung von Celluloseacetat niederer Viscositat. Die Cellulose wird zunachst 
mit Essigsaure in Ggw. eines ICatalysators bei einer Temp. yon etwa 38° vorbehandelt. 
Danach wird die erforderliche Menge Essigsaureanhydrid zugefiigt ohne Kiihlung 
der M. Alsdann laBt man die Temp. auf etwa 50—66° steigen, bis die Acetylierung 
yollstandig geworden ist. SchlieBlich erniedrigt man die Temp. wieder auf 38° u. 
halt diese an, bis die M. kornfrei geworden ist. (E. P. 364 794 vom 10/12. 1930, 
ausg. 4/2. 1932. A. Prior. 16/12. 1929.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung acetonlosliclier 
primarer Celluloseacetate. Man acetyliert einen Monohydrosyalkylatlier der Cellulose 
bei niederer Temp. mittels Essigsaureanhydrid, Eg. in Ggw. eines Katalysators. 
(E. P. 365110 vom 9/7. 1930, ausg. 11/2. 1932. Oe. Prior. 9/7. 1929.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zum Aminieren von 
Celluloseeslern und -athern, dad. gek., daB man NH3 auf Celluloseester oder -ather, die 
sich yon ungesatt. Verbb. ableiten, einwirken laBt. — Z. B. werden 5 g Celluloseallyl- 
ather in fl. NHS eingetragen. Nach 48-std. Stehen bei Zimmertemp. wird das NH3 
yertrieben u. der feste Riickstand mit W. ausgelaugt. Man erhalt 4,7 g einer Verb. 
von 2,75% N-Geh. Ein aus Celluloseallylather u. NH3 bei 100° u. 35 at Druck dar- 
gestelltes Prod. enthalt 2,02% N. Das Prod. aus Cellulosedicrotonsdureester enthalt 
2,1%, aus Oxathylcelluloseundecylenat 1,1% u- aus Oxypropylcellulosecrolonat 2,1% N. — 
Die Prodd. dienen zur Horst. von piast. Massen. (D. R. P. 542 004 KI. 12q vom 7/7.
1929, ausg. 18/1. 1932.) . N o u v e l .

British Celanese Ltd., London, Kiinstliche Fiiden aus Cellulosederivaten. Man 
yerspinnt Cellulosederiyatlsgg., die bis zu 4% eines Stoffes, der ein Nichtloser fiir das 
Cellulosederiy. ist, enthalten u. der im organ. Losungsm. 1. ist u. die elektr. Leitfahig- 
keit des Losungsm. erhoht. Zusatzstoffe dieser Art sind Salze, insbesondere solche 
mehrwertiger Metalle, organ. Basen, wie z. B. Tridthanólamin. (E. P. 366110 vom 
22/10. 1930, ausg. 25/2. 1932. A. Prior. 22/10. 1929.) E n g e r o f f .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Farben von Celluloid- 
massen in wss. Medium. Man yerwendet unl. oder schwer 1. Farbstoffemulsionen, wie 
man sie beim Farben yon Acetylcellulose oder Celluloseacetatseide benutzt. Eine Reihe 
geeigneter Farbstoffe wird angcfuhrt. (F. P. 718 418 yom 9/6. 1931, ausg. 25/1. 1932. 
Schwz. Prior. 25/7. 1930.) E n g e r o f f .

Masonite Corp., iibert. yon: William H. Mason, Laurel, Mississippi, Herstellung 
von Prefiplatten aus fcuchten, ligninhaltigen Pappenbahnen, die ubereinander ge- 
sehichtet u. zwischen h. Platten yerpreBt werden, dereń Temp. iiber 100° liegt. Das 
Verpressen geschieht unter Temp.-Regelung derart, daB in der allmahlieh geschlossenen 
Presse noch W. Yorhanden ist u. das Trocknen unter Druck geschieht. Die PreBplatten 
haben eine polierte Oberflache aus Cr. (A. P. 1 844 861 yom 16/7. 1928, ausg. 9/2. 
1932.) M. F. Mu l l e r .

Carthage Mills Inc., Cincinnati, Ohio, ubert. von: Neil L. Campbell, Glendale, 
Ohio, Farbige Fuflmatten. Mit Asphalt impragnierter Filz wird auf der Oberseite mit 
farbigen Mustem yersehen u. auf der Unterseite mit einer transparenten Leimschicht, 
in welche ein leiehtes, weitmaschiges gofarbtes Gewebe eingobettet wird. Der schwarze 
Grund des impragnierten Filzes ist durch die Maschen des Gewebes hindurch sichtbar 
u. erhoht die bunte Wrkg. (A. P. 1 843 357 yom 30/7.1926, ausg. 2/2.1932.) B e i e r s d .

Eugen Wiest, Bissingen, Enz, Bodenbelagmasse, bestehend aus einem Gemisch 
von oxydiertem Leinol, Harz, Fuli- u. Farbstoffen, gek. durch einen Zusatz yon Portland- 
zement. — Z. B. yermischt man 350 g gekochtes Leinol mit 230—330 g Holz- oder Kork- 
mehl, erhitzt das Gemisch bis zum Sieden u. iiberlaBt es dann der Osydation, worauf 
man 200 g der osydierten M. mit 100 g Harz, 95 g Portlandzement u. 55 g Farben ver-
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mischt. Die M. wird auf den Boden aufgetragen u. mit H20  besprengt. (D. R. P.
545 294 KI. 39b yom 6/3. 1928, ausg. 27/2. 1932.) Sa r r e .

Thomas M. Vinson, Winchester, V. St. A., Kunslmasse u. daraus hergestellte 
Formkórper, 1. bestehend aus einer Mischung von fein zerteilten Fasern, z. B. Gellulose- 
fasern, in ihrer natiirlichen Lange mit einem aus Schwarzlauge durch Sauren gefallten 
Harz, gegebenenfalls mit Leimungsmitteln u. Phenolharzen. — 2. dad. gek., daB Faser - 
stoffe in einem Hollander o. dgl. nach Zusatz des aus der Schwarzlauge erhaltenen Fallungs- 
prod. bis zur griindlichen Durchmischung behandelt werden, worauf nach der Trocknung 
die erhaltene M. durch Warme u. Druck yerformt werden kann. — 3. dad. gek., daB 
man ais Faserstoff Holzstoff verwendet, der gegebenenfalls aus demselben Verf. wie 
die Schwarzlauge herriihrt. (D. R. P. 538 799 KI. 39b vom 30/5. 1929, ausg. 17/11.
1931.) S a r r e .

Edward Thomas, New York, V. St. A., Hcrstellung von faserhalligen Formkorpem. 
Man setzt wss. Faserbrei, z. B. im Hollander, die Lsg. einea anorgan. Salzes u. die Lsg. 
eines bituminosen Bindemittels zu, worauf die mit dem Bindemittel fein uberzogenen 
Fasern in iiblicher Weise geformt werden. Das Salz dient zur Erhohung der Affinitat 
zwischen Fasern u. Bindemittel. — Z. B. schwemmt man 1/i Unze Papierfasern in 
12 Unzen W. auf, gibt unter fortwahrendem Umruhren eine Lsg. von 51/2 Gran 
Ammoniakalaun in 1 Unze W. u. 60 Tropfen einer Asphaltlsg. hinzu, die 1 Teil Asphalt 
in 2 Teilen Bzl. cnthiilt. Der Asphalt wird yon den Fasern restlos aufgenommen. An 
Stelle von Alaun kann man auch FeSOt oder ZnSOi verwenden. (A. P. 1825 834 vom 
17/1. 1924, ausg. 6/10. 1931.) Sa r r e .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleucłitung; Heizung.
Hans Bode, Gewebeformdnderungen bei Fusit und Holzkohle. Gegen die W ald- 

b ra n d th e o r ie  der Entstehung yon Fusit erwahnt JURASKY (Schriften aus Gebiet der 
Brennstoffgeologie, Heft 2), daB die am Fusit yorkommenden Deformationen ein- 
getreten sein mussen, ais der Fusit noch Holz war, da Holzkohle durch Druckbeanspru- 
chung nieht yerbogen, sondern gebrochen wird. Vf. weist dieses Argument mit dem 
Nachweis zuriick, daB Holz in der Bunsenflamme im Stadium des Gluhens beliebig 
gebogen werden kann u. die aus solchen Holzkohlenstucken hergestellten Diinnschliffe 
starkę Yerbiegungen der Zellen, Jahresringe u. Markstrahlen aufweisen. (Braunkohle 
31. 235—38. 2/4. 1932. Berlin.) B e n t h i n .

Hugo Ditz und Hugo Wildner, Zur Kennlnis der Verbindungsform.cn des Schwefcls 
in einigen tschechosloucakischen Sleinkohlen und Braunkóhlcn. Best. des Sulfat-S, 
Pyrit-S u. des organ, gebundenen S  neben Gesamt-S, Asehen-S u. den verschiedenen 
Verb.-Formen des Fe. Zur Best. des Pyrit-S geniigt eine 24—48-std. Einw. von 
H N 03 (1,12), da bei liingerer Einw. ein Teil des organ, gebundenen S angegriffen wird, 
wie aus der Best. des Pyrit-Fe geschlossen wird. Ein Teil des Fe liegt yermutlich ais 
Silicat vor. Im allgemeinen ist die Menge des organ, gebundenen S in der Kohle 
gróBer ais die des minerał, u. kommt bei einzelnen Kohlen ais einzige Verb.-Form yor. 
In S-reichen Braunkohlen iiberwiegt die pyrit., in S-reichen Steinkohlen die sulfat. 
Verb.-Form des S. (HDI-Mitt. Hauptverein dtsch. Ingenieure Tschechosl. Republik
1931. 23 Seiten. Prag, Deutsche Techn. Hochscli. Sep.) B e n t h i n .

Jeno Faller, Die Besclireibung des Bergbaues der Union Montan und Industrie
A. G. zu Vdrpalota. Geolog. Verhaltnisse des Lignitreyiers yon Varpalota (Ungarn). 
Kurze Beschreibung der techn. Einrichtungen des Bergbaues sowie des Kohlenver- 
edlungsbetriebcs nach FLE ISSN E R . Rohlignit besitzt einen Heizwert yon 2000 bis 
2400 cal u. 40—48% Feuchtigkeit, nach der Veredlung 4000 bis 4200 cal u. 18% 
Feuchtigkeit. (Banyaszati es Kohaszati Lapok 64. Beiheft. 23 Seiten. 1931. Sep.) S a il.

R. G. Baker, Die Verhiilung der Sdbstentziindujig von lagernden Kohlen. Be- 
sprechung der VerhiitungsmaBregeln. (Colliery Guardian and Journ. Coal Iron Trades 
144. 105—07. 15/1. 1932. Sheffield.) S c h u s t e r .

A. B. Hooker, W. J. Fene und R. D. Currie, Zuldssige Metliananzeiger. Be
schreibung von 4 durch das Bureau of Mines gepriiften Methan-Anzeigern (B u r r e l l , 
U.-C.-C., MARTIENSSEN, W o l f ) ; Ergebnisse von Vergleichsunterss. (U. S. Dpt. 
Commerce, Bureau of Mines, Buli. 331. 1—30. 1930.) Sc h u s t e r .

Walter Benz, Neuere Verbrennungsschaubilder fiir Feuergase. Ersatz der Dreiecks- 
schaubilder durch solche mit parallelen Leitern. (Warme 55. 193—96. 19/3. 1932. 
Nurtingen, Wiirttemberg.) SCHUSTER..



1 9 3 2 .  I . H X1X. B r e n n s t o f f e ; T e e r d e s t il l a t io n  u s w . 2 7 9 3

B. Lópmann und B. Jaeckel, Zusammenstellung der auf dem Gebiele der Melhanol- 
syiiłhese zurzeit bestehenden Schutzrechtc. (Ber. Ges. Kohlentechn. [Dortmund-Ewing]
4. 1— 20. Dez. 1931.) J .  S c h m id t .

J. Rinse, tiber kalalytisclie Wirkung von Thalliumverbindungen bei destrukliver 
Hydrierung. Die mitgeteilten Verss. iiber Tl-Verbb. ais Katalysator u. Braunkohlen 
von Carisborg (Provinz Limburg) ais Ausgangsmaterial zeigen, daB Tl bei der Braun- 
kohlenyerarbeitung positiy katalyt. wirkt. (Chem. Weekblad 29- 42—43. 16/1. 
1932.) K u n o  W o l f .

Gilbert T. Morgan, Chemie des Tieftemperaturteers. (Vgl. C. 1932.1. 143.1931. II. 
356. 1929. II. 114.) Vf. gibt eine zusammenfassendc Darst. sciner Unterss. u. eine 
Ubersicht uber die Zus. von Tieftemp.-Teeren, die bei verschiedenen Tempp., aus ver- 
sehiedenen Kohlearten u. nach yerschiedenen Verff. im Kleinvers. gewonnen sind, 
sowie von einigen techn. Tieftemp.-Teeren. Die Vcrwendung der einzelnen Teer- 
bestandteile wird diskutiert. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. Transact. 67—80. 26/2. 
1932.) R. K. Mu l l e r .

Gilbert T. Morgan und Jack Thomas Veryard, Hydrierung von Tieftemperatur- 
teerprodukten. (Vgl. vorst. Ref.) Beim Erhitzen von Tieftemp.-Teer im Autoklayen 
unter H2-Druck beginnt die Druckabnahme ohne Katalysator bei 320° (maximaler 
Druck 182 at), bei Ggw. von V20 5 bei 360° (184 at), bei Ggw. von Mo03 bei 300° (180 at) 
u. bei Ggw. von Mo03 +  S bei 200° (145 at). Die harzigen Bestandteile u. Phenole 
werden erheblich red., die phenolat-1. Anteile yollig entfernt, der Anteil an Neutralol 
nimmt entsprechend der Red. der Phenole zu. — Das bei 50° schm. Paraffin (JZ. 2) 
des Teers liefert, fiir sich in Ggw. von Mo03 -j- S hydriert, bei 370° in exothermer Rk. 
85% eines wasserhellen beweglichen Ols (JZ. 12), das zu 12% unter 100° siedet (JZ. 28,
D. 0,65), zu 27% von 100—200° (JZ. 23, D. 0,73), beide Fraktionen yerandern sich 
im Licht nicht. — Die phenol., neutralen u. bas. Harze werden bei 360° leicht hydriert 
(Katalysator Mo03 +  S) u. ergeben ca. 65—70% kondensierbare fluorescierende Ole, 
die auch im Palle der phenol. u. neutralen Harze N-Basen enthalten, wahrend die Ole 
aus bas. Harzen keine Phenole enthalten. In den Hydrierólen aus phenol. Harzen wird 
Bzl., Toluol u. Naphthalin gefunden. — Die nichtharzigen Phenole u. Neutralole liefern 
bei Hydrierung in Ggw. von Katalysatoren von geringerer Wirksamkeit ais MoS3 
leichte Ole, werden aber deutlich weniger angegriffen ais die harzigen Anteile des Teers. 
(Journ. Soc. chem. Ind. 51- Transact. 80—82. 26/2. 1932. Teddington, Middlesex, Chem. 
Res. Lab.) R. K. M u l l e k .

Frant. Petrik, Erzeugung von Wassergas aus Kolilehydraten. Die Erzeugung yon 
yerbessertem Wassergas aus Kohlehydraten ist leicht móglich. Die Grundlage der 
therm. Zers. der Kohlehydrate ist die Gleiehung C6H10O5 =  C +  5 CO +  5 H2. Die 
Herst. geschieht durch Gliihen des Gutes (Holz, Stroh, Starkę usw.) in einer Retorte; 
die entstandenen Dampfe leitet man durch einen gliihenden leeren Raum, damit die 
Bldg. niederer Dest.-Prodd., wie Essigsaure, Methylalkohol usw. yermieden wird. Der 
Sauerstoff ist bereits z. T. an Kohlenstoff ehem. gebunden, so daB CO u. C02, ais haupt- 
sachliche Bestandteile des gebildeten Gases, sich leicht bilden. (Chemicky Obzor 6.
295—96. 1931.) Ma u t n e r .

Hans Vetter, Zur Entstehung der mittddeutschen Braunkohlenfornialion und daran 
sich ankniipfende Fragen. Genet. Ubersicht iiber den Bildungsraum u. die Verbreitung 
der mitteldeutschen Braunkohlenformation. (Braunkohle 31. 217—21. 26/3. 1932. 
Geolog.-Palaontolog. Inst. d. Uniy. Halle-Wittenberg.) B e n t h i n .

Hermann Klein. Nochmals'. Beilrag zur Wdrmelechnik der Braunkohlentrocknung 
nach dem FleifSnerschen Verfahren. Bemerkungen zu dem Aufsatz von J. Formanek. 
(Vgl. C. 1931. II. 2953.) (Braunkohle 31. 138—43. 20/2. 1932. Donawitz 
[Steiermark].) B e n t h i n .

Jaroslav Ludmiła, Ein Beilrag zum Studium der Aschenschmdzpunkte einiger 
tschechoslmoakischer Braunkohlen nach der Methode von Dolch-Pochmiiller. Best. des F. 
von 24 Braunkohlenaschen. (Mitt. Kohlenforsch.-Inst. Prag 1931. 82—88.
Dez.) Sc h u s t e r .

Guillon, Die Verwendung von Erdnufischalen ais Brennstoff. Eigg. des Brennstoffs; 
ihnen angepaBte Konstruktion der Apparaturen. (Chaleur et Ind. 13. 163—64. Febr. 
1932.) Sc h u s t e r .

W- L. Nelson, Ausicertung eines Bohóls. (Vgl. C. 1932. I. 2263.) Um in einem 
Rohól die erreichbaren Ausbeuten u. Eigg. der erhaltenen Prodd. zu kennen, gibt Vf. 
Laboratoriumsmethoden an: 1. zur Best. der wahren Kp.-Dest.; 2. zur Ausftihrung einer
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Siedeskala (Ausbeute Kurye), u. 3. Viscositat u. spezif. Gewichtkurve der erhaltenen 
Fraktionen. —• Graph. sind die erhaltenen Resultate yergleiehsweise wiedergegeben u. 
genaue Arbeitsweise angefuhrt. Einzelheiten im Original. (Petroleum Engineer 2. Nr. 7. 
163—66. 1931.) K. O. Mu l l e r .

—, Vakuum und chemische Verfahren zur Entwdsserung von Emulsionen. Be
schreibung der Entwiisserungs- u. Abtoppanlage der L io n  O il  AND REFINING Co ., 
die die anfallenden Rohóle im Vakuum behandelt. (Petroleum Engineer 2. Nr. 6. 182 
bis 184. 1931.) K . O. Mu l l e r .

Alan E. Flowers und Melvin A. Dietrich, Die Loslichkeit von Wasser in Minerał- 
olen. H20-Bestst. in Olproben, die am Bohrfeld entnommen wurden, zeigten, daB, selbst 
bei relatiy niedriger Temp., Ole bemerkenswerte Mengen gel. H20  enthalten kónnen. 
Diese Mengen hangen in betrachtlichem MaCe von der relatiyen Luftfeuchtigkeit ab. 
Isolieróle, die bei hoher Temp. raffiniert wurden, kónnen beim Abkiihlen 50% ihrer 
Durchschlagsfestigkeit verlieren, was auf die Niederschlagung der gel. Feuchtigkeit 
zuriickzufuhren ist. Diese gel. Feuchtigkeit kami durch Filtration durch trockene 
Papierfilter oder durch Aussatz in der Luft, die weniger ais 100% relatiyer Feuchtigkeit 
besitzt, erfaCt werden. Zahlenmaterial u. Diagramme im Original. (Power 75. 232—34. 
16/2. 1932.) K. O. Mu l l e r .

A. Braeutigam, Teeremulsionen und Kallteere. Der chem. physikal. Unterschied 
zwischen Teeremulsionen u. Kaltteeren, bzw. ihrer Ausgangsmaterialien wird an Hand 
von Diagrammen u. Photographien gezeigt, wobei Capi 1 laraktiritat, Benetzbarkeit 
u. Viscositat besonders beriicksichtigt werden. Die Verdunstungsgeschwindigkeit 
des Lósungsm. aus Kaltteeren wird bei yerschiedener Wetterlage u. verschiedener 
Sehichtdicke untersucht; letztere soli in der Praxis móglichst gering gehalten u. der 
Kaltteer mit Splitt abgedeckt werden. (Teer u. Bitumen 30. 85—90. 1/3. 1932.) Coxs.

W. Karsten, Ein Kaltteer aus der Praxis. Zus. u. Verwendungsmóglichkeiten 
eines neuen Kaltteers der Fa. SAGER & W O ERN ER, Miinchen, werden besprochen. 
(Asphalt u. Teer 32. 230—31. 16/3. 1932.) C o n s o l a t i .

P. H. Prausnitz und F. Obenaus, Versuche iiber Erholiung der Durchschlags
festigkeit von Isolierdlen mittels Filtration durch Glasfiltemutschen. Durch Filtration 
von Isolierólen durch Glasfilternutschen wird besonders bei Ggw. wasseradsorbierender 
Massen die Durchschlagsfestigkeit der Ole stark erhóht (oft um das 2—3-fache). Dies 
tritt sowohl bei gebrauchten, wie bei fabrikneuen Olen ein; beim Filtrieren hinterlassen 
auch die neuen Ole einen sehwarzen Riickstand. (Ztschr. techn. Physik 13. 94—97.
1932. Jena u. Hermsdorf [Thiir.], Lab. des Glaswerks ScH O TT u. Gen. u. der Hermsdorf- 
Schomburg-Isolatoren- Ges.) L o r e n z .

A. E. Dunstan, Die Forschungsrichtung in der Mineralolindustrie. Die Hydrierung 
der KW-stoffóle in allen Anwendungszweigen u. die Fortschritte der Yakuumdest. 
zur Gewinnung yon Schmierólen, werden unter den Gesichtspunkten der Rationali- 
sierung besprochen. (Petroleum Engineer 1 . Nr. 12. 143—48. 1930.) K. O. Mu l l e r .

E. Vellinger, Anderungen des Spektrums beim Altem von Mineralolen. II. Giiltigkeit 
des Beerschen Gesetzes im sichtbarm Spektrum. (I. vgl. C. 1930. II. 2855.) Die bei 
friiheren Unterss. aufgetretenen, geringen Abweichungen yom Gesetz d e  B e e r  bei 
der spektrograph. Bcobachtung yon Alterungserscheinungen in Erdólen werden eli- 
miniert, wenn die zu untersuchenden Ole in ihren eigenen farblosen Raffinaten gel. 
sind. — Auch die Giiltigkeit des LA M B ER Tschen Gesetzes wird nachgewiesen (graph. 
Darst.). (Ann. Office Nat. Combustibles liąuides 6. 225—28. 1931.) H o s c h .

R. VondraĆek, Bestimmung des Heizicerles von Kohle. Polemik mit M o r a n e c  
(C. 1932. I. 1185). (Chemicke Listy 26. 48—49. 25/1. 1932.) M a u t n e r .

T. F. G. Boyd und Herbert J. Jones, Priifung von Absorptionsolen durch eine 
kurzlich entwickeUe Dampfspannungsmethode. Beschreibung eines Apparates (Bild im 
Original) mit dem man die Dampfspannung eines Waschóls an einem Hg-Manometer 
sofort ablesen kann. Es wird die Arbeits- u. Berechnungsweise angegeben. (Petroleum 
Engineer 1. Nr. 13. 40—42.) K. O. Mu l l e r .

Bfetislav Gr. Simek, Bestimmung des Eru-eichungspunktes von Teerpech und 
Asphalten. D ie  Apparatur z u r  B e s t .  d e s  Erweichungspunktes n a c h  K r a e m e r -S a r n o w  
b z w . B a r t a  w u rd e  a u s  M e ta li  a u s g e f i ih r t  u. d ie  d a r in  e r m i t t e l t e n  Werte m it  je n e n  in  
e in e r  e n ts p re c h e n d e n  G la s a p p a r a tu r ,  sow ie  m i t  d e n  n a e h  d e r  o ff iz ie lle n  a m e r ik a n . R in g -  
u. B a llm e th o d e  b e s t im m te n  Werte, y e rg lic h e n . D e r  M e ta lla p p . h a t  s ic h  bewahrt u. 
k a n n  e m p fo h le n  w e rd e n . (C h e m ic k y  O b z o r  7. 1—2. 31/1. 1932. P ra g ,  I n s t .  f. K o h le n -  
fo rs c h u n g .)  M a u t n e r .
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S. J. Caplan, Praktische AnalysevonSchmierfetten. Angabe eines Analysenschemas, 
um sowohl mit Pech, ais auch mit Metallseifen besehwerte Mineralschmierfette auf ihre 
genaue Zus. u. Fullstoffe zu priifen. (Petroleum Engineer 2. Nr. 6. 104—06.
1931.) K. O. Muller.

W. M. T. Sieber, Praktische Analyse von Schmierfetten. Die Best. der physikal. 
Konstanten wird besprochen u. ein yollkommener Analysengang zur Identifizierung 
aller in einem Schmierfett enthaltenen Bestandteile an Hand eines Schemas geschildert. 
(Petroleum Engineer 2 . Nr. 9. 96— 98. 1931.) K. O. M u l l e r .

C. M. Larson, Bewertung der Stabilitat von Dampfturbinenólen. Die NAVY-Methode 
zur Best. des Leistungsfaktors genugt, um die Zersetzungsgeschwindigkeit, den Ver- 
dampfungsyerlust u. die Korrosionsneigung von Dampfturbinenólen anzugeben, doch 
besagt sio nichts iiber die Neigung zur Emulsionsbldg. Vf. schlagt daher vor, wahrend 
des 100 Stdn. Dauerversuchs in der NAVY-Oiprufmaschine in Zeitabstiinden yon 25 Stdn. 
die Demulgierungsprobo (Methode 320,31 Technical Paper 323 B U. S. Government 
Master Specification for lubricants and liąuid fuels) auszufiihren u. dio Demulgierungs- 
anderung ais ein MaB dor Stabilitat von Dampfturbinenólen zu yerwenden. Tabellen, 
Vergleichsverss. u. Diagramme im Original. (Trans. A . S. M . E. Petroleum mechan. 
Engin. 53. Nr. 18. 37—39. Sept./Dez. 1931.) K. O. M u l l e r .

James G. 0 ’Neill, Der Leistungsfaktor von Schmierolen. Die Nutzlichkeit der 
Standard-Laboratoriums-Untersuchungsmethode zur Qualitatsbeurteilung yon 
Schmierolen ist durch dio verschiedenen Rohole, aus denen die Schmierole gewonnen 
werden u. die verschiedencn Raffinationsweisen wahrend der Herst. begrenzt. Die neue 
vorgeschlagene Methode zur Bewertung der Schmierole gibt unter Verwendung der 
durch die Standard-Laboratoriums-Untersuchungsmethodc erhaltenen Resultate ein 
Bild yon der Leistung eines Ols im Betrieb. Das Ansteigen der Viscositat, der SZ., 
der Schlammzahl u. des %-Geh. an Kolilenriickstand eines Oles wahrend des Dauer- 
vers., der unter móglichster Einhaltung der Betriebsbedingungen in einem Druck- 
schmiersystem ausgefiihrt wird, wird mit Hilfe yon Formeln zahlenmaBig ausgedriickt 
u. ergibt den Leistungsfaktor eines Oles. Vf. gibt an Hand von Bildern eine genaue 
Beschreibung der Methode u. des Versuchsapparates (NAVY-Olpriifmaschine) u. zeigt 
die Ubereinstimmung der erhaltenen Resultate mit demselben Oł in yerschiedenen 
Prufmaschincn. Der Leistungsfaktor von Turbinen-, Diesel- u. Flugzeugolen wird 
unter Berucksichtigung von Betriebsergebnissen besprochen. Einzelheiten im Original. 
(Trans. A. S. M. E. Petroleum mechan. Engin. 53- Nr. 18. 41—46. Sept./Dez.
1931.) K . O. Mu l l e r .

E. L. Rui. und C. A. Neusbaum, Ein Luftbad mit konstanten Temperaturen fur
Penetraticmsuntersuchungen an Schmierfetten und Petrolatum. Beschreibung eines elektr. 
beheizten Luftbadschrankes, in dem die A. S. T. M.-Best. D 217— 27 T  (Penetration 
yon Schmierfetten u. Petrolatum) mit groBer Genauigkeit durchgefiihrt werden kann. — 
Zeichnungen mit MaBen im Original. (National Petroleum News 24. Nr. 6. 35—37. 
10/2. 1 9 3 2 . ) ____________________ K . O. M u l l e r .

Dr. Alexander Wacker Ges. fiir Elektrochemische Industrie G. m. b. H.,
Miinchen, Herstellung von Briketten. Ais Bindemittel zur Brikettierung von zerkleinerter 
Steinkohle oder von Koks soli ein W.-haltiges Ca(OH)2 dienen. Die Brikette sollen 
im Kalkofen Verwendung finden. (F. P. 717 418 yom 21/5. 1931, ausg. 8/1.
1932.) D e r s i n . 

Hubert J. M. Wasteels, Belgien, Herstellung von Briketten. Man fullt die Kohle
in geeignete Formen, z. B. von Briketten, Kugein u. dgl., u. yerkokt sie hierin. Um 
das Anbacken zu vermeiden, stiiubt man die Formen mit inerten Stoffen ein. (F .P .
718 609 yom 13/6. 1931, ausg. 27/1. 1932. Belg. Prior. 17/6. 1930.) D e r s i n .

Trent Process Corp., New York, Brikettierung von anthrazitischer Kohle. Man 
erhitzt gepulverte bituminóse Kohle mit schweren KW-stoffólen, bis der groBte Teil 
des Oles abdest. ist u. setzt das aus Kohle u. Mineralolruckstanden bestehende Ge- 
miseh der zu brikettierenden Kohle ais Bindemittel zu. (E. P. 361619 vom 24/11. 
1930, ausg. 17/12. 1931. A. Prior. 26/11. 1929.) D e r s i n .

Luigi Vertu, Italien, Verkokung von Kohle. Man misclit geeignete fette u. magere 
Kohlen u. setzt 12—15% Schwerole, wie Rohpetroleum u. Schieferól zu, u. yerkokt 
die Mischung in einem Koksofen zuerst bei 350—450° einige Stdn. u. beendet dann dio 
Verkokung bei 800—900°. Dadurch soli eine Spaltung der Ole u. Teerdampfe mit
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besonders giinstigen Ausbeuten an leichten KW-stoffen erzielt werden. (F. P. 718 966 
vom 22/6. 1931, ausg. 30/1. 1932. Ital. Prior. 27/1. 1931.) D e r s i n .

International Bitumenoil Corp., V. St. A., Verkokung von Steinkohle. Bituminóse 
Kohle mit 16—25% fliichtigen Bestandteilen wird durch Vorerhitzen entwassert, 
u. dann in senkrechten Retorten bei 700—875° unter Druck entgast, wobei die Garungs- 
zeit 80—100 Min. betragt. Danach wird der Koks in Kiihlkammern ausgetragen. 
Der Rohrdurchmesser betragt etwa 10—13 cm. (F. P. 717 923 vom 29/5. 1931, ausg. 
16/1. 1932. A. Prior. 29/5. 1930 u. 5/3. 1931.) D e r s i n .

Koppers CÓ., Pittsburgh, V. St. A., iibert. von: Harold James Rose und William 
Herman Hill, Extraktion ton Kohle. Die Kohle wird mit hochsd. Teerolen oder 
Petroleumólen in der Weise behandelt, daB die Kohle in einen Behalter mit durchlassigen 
Wanden gebracht u. entweder von den Dampfen, die daran kondensieren, oder durch 
Behandeln mit der h. Fl. extrahiert wird, so daB die nicht extrahicrbaren Anteile eine 
Filterschicht bilden, durch die der Extrakt hindurchliiuft. Der Kohle konnen bei der 
Behandlung S-bindende Stoffe zugesetzt werden. (E. P. 356 239 vom 31/5. 1930, 
ausg. 1/10. 1931. A. Prior. 1/6. 1929.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von organisclien 
Produklen. Das Verf. des N. P. 45 578 wird dahin abgeandert, daB man hier die festen 
C-haltigen Verbb. unter einem Druck von wenigstens 75 at, vorzugsweise 100 at u. mehr, 
mit bei Rk.-Tempp. fl. KW-stoffen oder dereń Deriw., dereń Kp. zwischen 100 u. 
300° liegt, behandelt. ZweckmaBig Terwendet man iiber 180° sd. Fraktionen yorzugs- 
weise der beim Verf. selbst erhaltenen Prodd. (N. P. 46 251 vom 14/12. 1927, ausg. 18/3.
1929. Zus. zu N. P. 45578; C. 1930. II. 4332.) D r e w s .

Carl Still, Deutschland, Gas- und Kokserzeugung. Bei der Verkokung von Kohle 
in einzelnen Cbargen, bei der die Dest.-Prodd. durch eingesetzte Rohre aus der Kohle- 
masse abgesaugt werden, soli die Saugung in den Rohren gesondert von dem iiber der 
Charge befindlichen freien Raum vor sich gelien, wahrend hier der Druck wahrend einer 
bestimmten Źeit mittels eines eingeschaltcten Widerstandes konstant gehalten wird. 
(F. P. 717 213 vom 18/5.1931, ausg. 5/1.1932. D. Priorr. 19/5. u. 25/7.1930.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reinigen von Ammoniak neben 
viel Schwefelwasserstoff enthaltenden Gasen. Aus den Gasen wird zunachst durch 
Waschen moglichst das gesamte NH3 entfernt, ohne daB hierbei jedoch nennenswerte 
Mengen des H2S beseitigt werden. Ais Waschfl. dient eine schwach saure Thionat- oder 
Sulfit-Bisulfitlsg., welche bei gewohnlicher Temp. Venvendung findet. Vor oder 
vorzugsweise nach der Bzl.-Wasche wird ein Teil des Gases, welcher bzgl. der Bldg. 
des gewiinschten Endprod. aus dem im Ausgangsgas enthaltenen NH3 den t)berschuB 
an H 2S enthalt, abgeleitet. Der restliche Teil des Gases wird vom H2S gereinigt u. 
dieses gegebenenfalls in SO» ubergefiihrt. Das Auswasehen des S02 erfolgt mit der aus 
dem NH3-Wascher stammenden NH3-SuIfit-Thiosułfatlsg. Das Sulfit wird hierbei 
wieder in Bisulfit ubergefiihrt, so daB die FI. wieder zurBindung des im Hauptgasstrom 
enthaltenen NH3 dient. (E. P. 367 343 vom 15/10. 1930, ausg. 17/3. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Erfinder: Hans Bahr, 
Ludwigshafen a. Rh., Verfahre?i zur Gewinnung ton Sulfat und Schwefel aus Gasen. 
Verf. zur Gewinnung von Sulfat u. S  aus Schwefelwasserstoff u. gegebenenfalls Ammoniak 
enthaltenden Gasen, wie Kokereigas, Braunkohlengeneralorgas o. dgl., durch katalyt. 
Oxydation des Schwefelwasserstoffs in der Hitze zu Schwefeldiozyd u. Auswasehen, 
dad. gek., daB die Schwefeldiozyd u. gegebenenfalls Ammoniak enthaltenden kata- 
lysierten Gase noch in h. Zustand mit einer thiosulfathaltigen Lauge, die durch Aus- 
waschen der Gase in Ggw. von Schwefelwassersloff oder elementarem S  erhalten wurde, 
ais Waschfl. zusammengebracht werden, u. daB das Thiosulfat in Sulfat u. S  zersetzt 
wird. (D. R. P. 545 627 KI. 26 d vom 28/8. 1928, ausg. 3/3. 1932.) D e r s i n .

Kohlenveredlung und Schwelwerke A.-G., Berlin, Ausnutzung des bei der 
Reinigung ton Gasen termittels Druckgasauswaschung anfallenden, im Waschwasser 
geldsten schwefelhaltigen Gases, 1. dad. gek., daB aus dcm Druckwaschwasser durch 
Entspannen eine Menge H 2S ausgetrieben wird, die, ganz oder teilweise in S02 um- 
gewandelt, ausreicht, um das iibrige im Entspanner frei gemachte H2S-Gas zusammen 
mit dem restlich im W. gel. gebliebenen restlos zu oxydieren, wobei unter gleichzeitiger 
Berieselung mit W. in einer geeigneten Vorr., z. B. einem Waschturm, der gesamte 
H 2S der Einw. des S 02 ausgesetzt wird. 2. dad. gek., daB das Waschwasser nach der 
Behandlung mit S 02 zum Scliutz der Apparatur mit Kalk neutralisiert wird. 3. dad. 
gek., daB aus dem Yerbrennungsgas durch feste oder fl. Adsorptionsmittel, z. B. Silicagel
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oder W., das S02 lierausgenommen u. darauf zur Entfernung des H2S die Rk. mit dem 
nun in konz. Eorm yorhandenen S02 durchgefiihrt wird. (D. R. P. 543 945 KI. 12i 
vom 15/6. 1928, ausg. 12/2. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Acetylen. 
Bei der Umsetzung von ICW-stoffen, z. B. GHV im Lichtbogen soli in den Lichtbogen 
W. eingespritzt werden, um einrnal den Lielitbogen mógliehst auszudehnen u. dann 
■die bei der Umsetzung entstandenen Prodd. plótzlich abzukiihlen. Dadurch wird 
gleiebzeitig der fiir weitere Umsetzungen benotigte W.-Dampf gewonnen. Man kann 
dem W. aueh solche Stoffe, die Nebenprodukte, wie HCN, binden, zusetzen, z. B. 
Na200 3. (F. P. 719 068 vom 24/6. 1931, ausg. 1/2. 1932. D. Priorr. 27/8. u. 24/11. 
1930.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Acetylen aus 
Kohlenwasserstoffen im elektrischen Lichtbogen. Es soli dem Lichtbogen eine solche 
Energiemenge zugefiihrt werden, da(3 je Sekundo 2 EW  pro cm3 des vom Lichtbogen 
■erfullten Raumes zugefiihrt werden u. die Balmerscrie des H, wenigstens bis zur Linie 
Ha genau sichtbar ist. Man soli so besonders gute Ausbeuten an C„R„ erhalten. (F. P.
717 608 T o m  26/5. 1931, ausg. 12/1. 1932. D . Prior. 14/7. 1930.)" D e r s i n .

Vergasungs-Industrie A.-G., Wien (Erfinder: Franz Volk, Wien) Verfahren wid 
Vorrichtung zur Erzeugung von carburiertem Doppelgas oder Wassergas, bei dem ein 
Carburiermittel, wie Ol oder Teer, in feinverteiltem Zustande bzw. ais Dampf unter 
Druck in eine Zone der Brennstoffsiiule des Generators oingeblasen wird, welche die 
fiir die Vercrackung des Carburiermittels erforderliehe Temp. aufweist, dad. gek., daB 
dieses Einblasen mittels eines Wassergasstromes erfolgt. -— 2. Dad. gek., daB das fiir 
die Einfuhrung des Carburiermittels benotigte Wassergas dem Generator selbst ent- 
nommen u. dureh einen Ventilator auf den erforderlichen Druck gebracht wird. 
(Oe. P. 126 352 vom 8/11.1930, ausg. 25/1. 1932.) D e r s i n .

Vergasungs-Industrie A.-G., Wien (Erfinder: KurtLiese, Mannheim), Verfahren 
zur Carburation von Doppelgas oder Wassergas mittels des in Gaswerken u. Kokereien 
•anfallenden Hochtemperaturteers aus Retorten- oder Kammerófcn, dad. gek., daB die 
bei der fraktionierten D e s t.  dieses Teers b e i Tempp. von 650—800° zuriickbleibendcn 
Teerbestaiulteile, Kohlenstoff u. Asphalt, ausgeschieden werden u. nur der erhaltene 
Rest der Teerbcstandteile, gegebenenfalls unter Abtrennung eines uberschiissigen 
Teiles von Benzol-KW-stoffen, zur Carburation der Gase verwendet wird. (Oe. P. 126351 
vom 7/11.1930, ausg. 25/1. 1932.) D e r s i n .

Franz Herglotz, Leoben, Osterreich, Einrichtung zur Entfernung des giftigen 
Kohlenozyds aus Wassergas, Doppelgas o. dgl. dureh Hindurchfiihrung eines Gemiśches 
der Gase mit iiberhitztem W.-Dampf durcli einen mit Stahlstuckcn oder andren hitze- 
bestandigen Korpern gefiillten, von auBen beheizten Behalter, dad. gek., daB der rohr- 
fórmig gestaltete Behalter im Gasgenerator axial eingebaut u. oben mit dem oberen 
Gasramn des Generators verbunden ist, so daB das Rohgas aus diesem Gasraum dureh 
den Behalter nach unten bis in den Generatorunterteil u. hierauf nach auBen strómt. 
(Oe. P. 126 350 vom 26/8. 1930, ausg. 11/1. 1932.) D e r s i n .

John Thomas Welsh, Ridgway, Pennsylvanien, Reinigen von ólhaltigen Flussig- 
Jceilen. Die W.-Olemulsion wird unter Druck dureh eine durchlóeherte Rohrleitung 
gegen die letztere umgebende bewegliche, feste Teilchen, welche z. B. aus grob ge- 
mahlenemKork bestehen u. sich mit Ol in Beriihrung befinden, gcpreBt, so daB die Fl. in 
feinstc Teilstróme gebracht wird, welcho ihrerseits mit dem Ol zusammenkommen. 
Hierbei wird das in der Fl. vorhandcne Ol festgehalten, wahrend das W. sich unter 
■dem Ol sammelt. (E. P. 367 412 vom 8/11. 1930, ausg. 17/3. 1932. A. Prior. 21/11.
1929.) D r e w s .

Kontol Co., Dallas, V. St. A., iibert. von Clair A. Myers, V. St. A., Zerstórung 
von Petroleum- Wasseremulsionen. Man setzt der Emulsion ein Gemisch von in W. 1. 
Mineralfihwlfonsduren u. Fettsiiuresulfonsauren zu u. erhitzt die Emulsion auf 150 bis 
200° F. (A .P . 1837130 yom 17/10. 1929, ausg. 15/12.1931.) D e r s i n .

Petroleum Rectifying Co. of Califomia, Los Angeles, iibert. von: Harold C. Eddy, 
V. St. A., Zerstórung von Petroleum- W asseremulsionen. Die Emulsion wird in einer 
Rohrschlango erwarmt u. dann in einen Scheider geleitet, in dem sie zwischen 2 Elek- 
troden, die mit hochgespanntem elektr. Strom geladen sind, hindurchtritt. Das W. 
u. die festen Verunreinigungen scheiden sich unten ab, wahrend das trockene Ol oben 
-abgezogen wird. Die noch ólhaltigen Verunreinigungen gehen in einen Behalter, wo 
■eine Waschung mit W. erfolgt u. das restliche 01 abgezogen werden kann. Dieses wird
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in ein er 2. Vorr. noch einmal der elektr. Behandlung unterworfen. (A. P. 1 826 276 
vom 28/12. 1926, ausg. 6/10. 1931.) D e r s i n .

Tretolite Co., V. St. A., iibert. yon: Melvin de Groote und Louis T. Monson, 
V. St. A., lieinigung von Rohpclroleum. Zur Abscheidung von W. u. Verunreinigungen 
versetzt man das Ol mit Edeleanuextrakt. (A. P. 1834 940 vom 3/3. 1930, ausg.
8/12. 1931.) D e r s i n .

Sun Oil Co., V. St. A., Crackung von Mineralolen. Man erhitzt das Rohól in 
Rohrschlangen, dereń Temp. durch Zfy-Dampf ais Warmeiibertrager genau reguliert 
wird, in der Weise, daB die Spaltungstemp. etwa 10° unter der krit. Temp. des Oles 
liegt u. steigert dio Temp. entsprechend dem Ansteigen der krit. Temp. des Oles im 
Laufe des Verf. Gegen Ende der Spaltung wird das Ol iiber seine krit. Temp. erhitzt. 
(F .P . 718 604 T om  12/6. 1931, ausg. 27/1. 1932.) D e r s i n .

Arnold Irinyi, Deutsohland, Crackung von Mineralolen. Die Spaltung soli in 
fl. Phase in Rohren mit rechteekigem Quersehnitt erfolgen, die derartig nebeneinander 
angeordnet sind, daB lediglich die schmalen Seiten yon den Heizgasen beriihrt werden. 
(F .P . 717223 vom 18/5. 1931, ausg. 5/1. 1932.) D e r s i n .

Sun Oil Co., Philadelphia, ubert. von: Arthur E. Pew jr., Bryn Mawr, und
Henry Thomas, Ridley Park, Spal ten ton Mineralolen. An den GefaBen, in denen 
die Ole unter hohem Druck in Spaltrohren durch unter geringerem Druck stehenden 
Hg-Dampf erhitzt werden, sind Sicherheitsyentile angebracht, welche in Tatigkeit 
treten, wenn ein Spaltrohr undicht wird, also Ol in das ErhitzergefaB gelangt. Das 
Gemisch von Ol- u. Hg-Dampf wird dann durch besondere Leitungen entfernt. (A. P. 
1831424 vom 26/6. 1929, ausg. 10/11. 1931.) W a l t h e r .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. yon: Jean Delattre Seguy, Chicago, 
Spalten von Kohlenwasserstoffólen. Die Ole werden in fl. Phase in Rohren u. einer an- 
schlieBenden Spaltkammer gespalten, aus welcher oben die Spaltdampfe in einen De- 
phlegmator u. unten der Spaltriickstand in einen unter geringerem Druck stehenden 
Verdampfer abgezogen werden. Die Dampfe aus diesem Verdampfer u. der Rucklauf 
aus dem Dephlegmator werden dann in Rohren in der Dampfphase gespalten. Die 
Spaltprodd. werden in einem Abscheider u. einem Dephlegmator zerlegt u. der Rucklauf 
aus dem Dephlegmator wieder den ersten Spaltrohren zugefuhrt. (A. P. 1 831 974 
vom 24/12. 1927, ausg. 17/11. 1931.) W a l t h e r .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Jean Delattre Seguy, Chicago, 
Spalten vcm Kohlenwasserstoffólen. Das yorst. beschriebene Verf. wird dahin abgeandert, 
daB die Rucklaufe aus den beiden Dephlegmatoren in besonderen Heizrohren yorgewarmt 
werden. (A. P. 1831975 yom 19/1. 1928, ausg. 17/11. 1931.) W a l t h e r .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: Eugene C. Herthel, Chicago, 
Spalten von Kohlenwasserstoffólen. Das 01 wird zusammen mit aus der Spaltblase ab- 
gezogenem Ol durch Heizrohre gepumpt u. dann in die Spaltblase eingeleitet. Die 
Spaltdampfe gelangen in einen Dephlegmator, in welchen oben Rohól u. auch ein Teil 
des in einem Kiihler kondensierten Spaltbenzins eingefiihrt wird. Das aus dem DephJeg- 
mator kommende Gemisch von Rucklauf u. den hochsd. Teilen des Roholes wird zu- 
nachst in ein in dem Dampfraum der Spaltblase angeordnetes HilfsgefaB u. yon hier 
aus durch in dem heiBesten Teil des Ofens angeordnete Hilfsheizrohre u. endlich in 
die Spaltblase geleitet. (A. P. 1 829 220 yom 21/11. 1924, ausg. 27/10. 1931.) W a l t h .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: Eugene C. Herthel, Spalten von 
Kohlenwasserstoffólen. Das yorstehend beschriebene Verf. wird dahin abgeandert, daB 
die Hilfsheizrohre ais Spaltrohre ausgebildet sind, in denen der Rucklauf aus dem 
Dephlegmator, eyentl. gemischt mit Rohol oder dessen hochsd. Anteilen, gespalten 
wird, wobei die Spaltprodd. dann in die Spaltblase eingefiihrt werden konnen. (A. P . 
1833162 vom 14/7. 1925, ausg. 24/11. 1931.) W a l t h e r .

Cannon-Prutzman Treating Processes Ltd., iibert. von: Wright W. Gary, 
Los Angeles, V. St. A., Raffination von Mineralolen. Das 01 wird durch eine Schicht 
yon trockenem, pulverigem, NaOH enthaltendem Materiał zur Entfemung von Naphthen- 
stiuren u. Phenolen filtriert, darauf mit H2SOt gewaschen, yom S&ureschlamm ab- 
getrennt u. neutralisiert. (A. P. 1 833 396 vom 30/6. 1928, ausg. 24/11. 1931.) D e r s i n .

Sun Oil Co., Philadelphia, ubert. yon: Arthur E. Pew jr., Bryn'Mawr, V. St. A., 
Destillation von Mineralolen. Mineralól wird mit einem Strom yon iiberhitztem Hg- 
Dampf aus einer Diiso in  einen mit R A S C H IG -R ingen  gefiillten Turm yerspriiht, in  dem 
das Ol teilweise yerdampft u. das Hg kondensiert wird. Die Oldampfe werden durch 
fraktionierte Kondensation in yerschiedene Fraktionen zerlegt, wahrend am Boden
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des Turmes das nicht yerdampfte 01 u. das Hg sich ansammeln u. spater getrennt 
werden. (A. P. 1799 640 yom 14/6. 1927, ausg. 7/4. 1931.) D e r s i n .

Warren F. Bleecker, Boulder, V. St. A., Enłschtcefelung von Kohlenwasserstoffolen. 
Das 01 wird unter Druck durch eine mit Elektroden aus Graphit u. dgl. versehene 
elektrolyt. Zelle geleitet, in der es iiber einer ElektrolytfL, z. B. NaOH, Na2C03 oder 
Na2SOit schwimmend, durch den entwickelten O, unter Druck raffiniert wird. (A. P. 
1837 519 yom 14/7. 1928, ausg. 22/12. 1931.) ‘ D e r s i n .

Standard Oil Development Co., ubert. von: Matthew D. Mann jr. und August 
Holmes, V. St. A., Aufbereitung von Sćiureschlamm von der Mineralolraffination mit 
SOyhaltiger Saure. Man erhitzt den Schlamm unter so hohem Druck auf Tempp. von 
170—250° F, dafi das entweichende SO„ durch Kiihlung verfliissigt werden kann. 
Der Ruckstand wird zur Gewinnung von HiSOi zuerst mit yerd. HMO^ u. dann mit 
W. ausgewaschen. Br stellt eine asphalt&rtiga Masse dar. (A. P. 1 838 030 yom 13/7.
1927, ausg. 22/12. 1931.) D e r s i n .

Chemische Fabrik Pott & Co., Pirna-Copitz (Erfinder: Arno Kirch, Dresden), 
Verfahren zur Darstellung von Sulfonierungsprodukten aus den bei der Raffination von 
Mineralalen mittels fliissigen Schwefeldioxyd anfallenden Abfallolen, dad. gek., daB man 
diese Abfallole einer schrittweisen Sulfonierung mittels H2S04 von steigender Konz. 
unterwirft. Z. B. wird zunachst H2SO.,-Monohydrat u. dann ein 20%ig. Oleum benutzt. 
(D. R. P. 545 968 KI. 12o vom 12/9. 1929, ausg. 8/3. 1932.) M. F. M u l l e r .

General Electric Co., New York, ubert. von: John D. Hilliard, New York, 
Schalierol. Zur Vermeidung von Esplosionen beim Unterbrechen des Stromes yerwendet 
man ais Olfullung ein Mineralol in Mischung mit einem die Explosion unterdriickenden 
Stoff, wie Anilin, Bzl., Toluol oder Xylol. (A. P. 1846 868 vom 26/11. 1929, ausg. 
23/2. 1932.) G e i s z l e r .

Red River Refining Co. Inc., Shreveport, Louisiana, ubert. von: JohnE. Schulze, 
Chicago, Gewinnung von Schmierol durch Dest. von Erdólfraktionen im Hochyakuum 
von 5 mm Hg-Druck u. weniger unter nicht oxydierenden Bedingungen. (Can. P. 
291231 vom 6/6. 1924, ausg. 9/7. 1929.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie A kt.-Ges., Frankfurt a. M., Verbesserung von Schmierdlen. 
Man setzt den Olen eine geringe Menge eines stark polymerisierten KW-stoffes, der sich 
in kolloidaler Form lost u. gegen hohere Tempp. widerstandsfahig ist, zu, wie z. B. 
polymeres Inden, Styrol u. seine Hydrierungsprodd., Kautschuk oder Hydro- oder 
Cyclokautschuk. Man kann auch monomere KW-stoffe zusetzen u. die Polymerisation 
erst danach bewirken. (F. P. 718 506 vom 11/6. i.931, ausg. 26/1. 1932. D . Prior. 
26/8. 1930.) D e r s i n .

Texas Co., New York, iibert. yon: Frank W. Hall, V. St. A., Raffination von 
Schmierdlen. In einer Retorto wird AlOl3 erzeugt u. in Dampfform in einen Turm 
geleitet, in dem erhitztes Ol herunt-errieselt. Die Dampfe des Raffinates yerlassen den 
Turm am oberen Ende. (A. P. 1 832 629 yom 15/3.1920, ausg. 17/11.1931.) D e r s i n .

William Schwalge, Elmhurst, V. St. A., Reinigung von gebrauchten Schmierdlen. 
Um feste Teilchen u. im 01 gelóste niedrigsdd. KW-stoffe zu entfernen, leitet man das 
01 yon unten in eine Vorr., in der es zunachst in einem ringfórmigen Raum aufwarts 
durch eine Schicht Filtermaterial steigt u. darauf in einem mittleren Raum iiber eine 
weitere Schicht Filtermaterial in dunnen Strahlen herabflieBt, wahrend gleichzeitig 
von unten heifie Luft aufsteigt, die die entwickelten Ga<soZmdampfe mit fortfiihrt. 
(A. P. 1834 654 vom 26/6. 1930, ausg. 1/12. 1931.) D e r s i n .

Soc. pour l’Exploitation de Brevets d’Inventions (S. E. B. I.), Schweiz, 
Motortreibmittel. Man setzt zu hochsdd. Olen ein Aktiyierungsmittel in Form einer 
Diazo- oder Hydrazo\evb. mit Zusatz von ATiźroverbb., dio man z. B. aus Dest.-Riick- 
standen von russ., cycl. Verbb. enthaltendem Petroleum gewinnt, u. ferner noch Bzl. 
u. Alkohole zu. (F. P. 717817 yom 27/5. 1931, ausg. 14/1. 1932. Ital. Prior. 28/5. 
1930.) D e r s i n .

A. Johnson & Co., Schweden, Motortreibmittel. Man setzt Schwerolen 2—10% 
Sulfitcellulosespirilus zu. (F. P. 718835 yom 18/6. 1931, ausg. 29/1. 1932.) D e r s i n .

Edeleanu G. m. b. H., Deutschland, Herstellung von Dieselmotorbrennolen. Zur 
Erhóhung der Entziindungsfahigkeit setzt man Dieselolen bis 30% des Raffinations- 
prod. zu, das durch Behandlung des Dieseloles mit fl. S 0 2 erhalten wurde. (F. P.
718 688 vom 15/6. 1931, ausg. 27/1. 1932. D . Prior. 17/6. 1930.) D e r s i n .
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[russ.l A. G. Popitsch, Kurzes Lehrbucli der Erdólteclinologie. M oskau-Lcningrad: S taatl.
W iss.-Techn. Verlag 1932. (183 S.) E b l. 1.60.

XXI. Leder; Gerbstoffe.
R. H. Marriott, Die Wirkung von Trypsin auf Kollagen. (Hide and Leatlier 88. 

Nr. 7. 15—19. 13/2. 1932. — C. 1932. I. 1611.) S e l i g s b e r g e r .
M. Utenkow, Desinfektion der Rohlidute. Es wurden folgende Desinfektions- 

methoden gepriift: japan. Dampfformalinkammer, R u B N E R -K a m m e r, sowie die Methode 
von ScHATTENFROH in yerschiedenen Modifikationen. Die Arbeitsmethoden, sowie 
die angew'andten Unters.-Methoden werden ausfiihrlicli besehrieben. Einzelheiten vgk 
Original. Vf. erórtert die Aussichten der Anwendung der Methode von ScH A TTEN 
FROH in der Lederindustrie der U. d. S. S. R . u. besprieht die Ergebnisse der Unterss. 
von KOSTENKO u . F r i d l a n d  (C. 1931. I. 1221). Er kommt zu folgendem Ergebnis: 
Die anzuwendende Desinfektionsmethode ist von der Konservierungsart der llohhaute 
abhangig. Bei der Methode von SCHATTENFROH wird eine volle Sterilisation (ein- 
schlieBlich Milzbrand) erzielt, wahrend die japan. u. die R u B N E R -K a m m e r nur die teil- 
weise Sterilisation zulassen. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi 
Promyschlennosti i Torgowli] 1930. 135—41. Moskau, Wissenschaftl. Porschungsinst. 
f. Lederindustrie.) K e i g u e l o u k i s .

A. Dawydow und W. Ssemęnowa, Untersuchung der Prdparate fiir Ara-Aescher 
von Dr. Rohm. Laboratoriums-Ascheryerss. mit Kalbfellen unter Anwendung yon 
Ara-Aseher lieferten gutes BlóBenmaterial bei yollkommener Erhaltung der Haare. 
Die quantitative Unters. ergab fiir „Arapali" folgende Zus.: 6,73% W., 20,24% NaOH, 
17,01% Na2C03, 20,32% NaCl, 35,70% Na2S04 u. fur „Arazym“ : 19,88% W., 9,95% 
Sagespane, 51,48% Ascne (Na2C03) u. 18,69% Bauchspeicheldriise. An Hand durch- 
geftihrter Unterss. wurden die genannten Praparate selbst hergestellt u. Eabriksverss. 
mit Kalb- u. Ziegenfellen durchgefiihrt. Diese Verss. bestatigten die Ergebnisse der 
Laboratoriumsyerss. Das BlóBenmaterial war sehr gut, ebenfalls die Haare. Das 
BlóBenmaterial wurde chromgegerbt. Das fertige Leder war von guter Qualitat, aber 
etwas hart. Die Ara-Aselierung hat, der liblichen Ascherung gegenuber, nach Ansiclit 
der Vff. u. a. folgende Vorteile: sauberes u. unschadliclies Arbeiten, Abwesenheit 
schadlicher Geriiche, Aufhebung der Entkalkungs-, Beiz- u. Pickclprozesse, sowie die 
Erhaltung der Haare yon guter Qualitat. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik 
Koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1930- 141;—42. Gerberei-Laboratorium 
d. Moskauer chem.-techn. Inst. namens Mendelejew.) K e i g u e l o u k i s .

Donald H. Cameron und George D. Me Laughlin, tiber den Mechanismus der 
fegetabilischen Gerbung. I. Die Saurebeslandteile der Briilien wid Exlrakte. Vff. analy- 
sieren die Saurebestandteile von vegetabil. Gerbbriihen. — Sie beschreiben Methoden, 
um die wichtigsten Sauren (Essig-, Milch- u. Gallussaure) nebeneinander zu bestimmen. 
Die atherlóslichen Nichtgerbstoffe phenol. Natur wurden grayimetr. ermittelt. Neben 
betrachtlichen Mengen Gallussaure u. Pyrogallol wurden geringe Mengen Brenzcatechin, 
Resorcin, Hydrochinon u. (in manchen Fallen) eines nicht identifizierten Stoffs fest
gestellt. Von einer Reihe Extrakte u. Briihen sind die Analysenwerte fiir die einzelnen 
Sauren angegeben. Die Beziehung zwischen dem Sauregeh. der Briihen u. dem pH-Wert 
ist klargelegt. Zur Best. der Aciditat der Briihen erwies sich die Glaselektrode ais ge- 
eignet. Stark gefiirbte Saurelsgg. haben Vff. mit einem Fluoresccinindicator (Um- 
schlagspunkt bei ph =  7) titriert, der aus (A) eińer 0,5%ig. Lsg. yon FeCl3 in dest. W., 
(B) einer 2%ig. Lsg. von Brenzcatechin in dest. W. u. (C) einer gesiitt. Lsg. yon Fluores- 
cein in 95%ig. A. bereitet wurde. Fiir die Titration wurden je 10 ccm (A) u. (B) mit 
dest. W. auf 100 ccm erganzt. 10 ccm dieser Lsg. wurden der zu priifenden Saurelsg. 
zugesetzt, 5 Tropfen yon (C) zugegeben u. die Unters.-FI. auf 250 ccm erganzt. (Journ. 
Amer. Leather Chemists Assoc. 25. 325—58.) G i e r t h .

R. Goldberg, Chrom-pflanzliche Gerbung. Ausfiihrliche Beschreibung der Herst-.- 
Prozesse fiir die Fabrikation von kombiniert gegerbtem Oberleder. In iiblicher Weise 
yorbereitetes BlóBenmaterial wird mit 8% NaCl u. 3% HC1 gepickelt u. mit glucose- 
reduzierter Chrombriilie (40% Basizitat) gegerbt (0,8% Cr20 3-Verbrauch). Hierauf 
wird mit ealc. Soda (1%) neutralisiert u. mit W. ausgewaschen. Das chromvorgegerbte 
Leder wird mit gcbrauehter pflanzlicher Gerbbriihe von 1° Bś angegerbt u. mit pflanz- 
licher Gerbbriihe yon 4° Be im FaB ausgegerbt. Analyt. Zus. des fertigen Leders.
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(Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshowennoi Promyschlennosti i Torgowli]
1930. 147—48. Febr./Marz.) K e i g u e l o u k i s .

K. Krassnow und W. Ssemenowa, Herstellung der Schafpelzwerke nach der 
Einbad-Chromgerbmethode. Die Anforderungen, die an das Leder der fertigen Schaf
pelzwerke, sowie an die Haare derselben zu stellon sind, werden erórtert. Zur Er- 
mittlung der geeignetsten Rezeptur fiir die Herst. der Schafpelzwerke nach der Chrom- 
gerbmethode wurden, nach yorhergehenden Laboratoriumsyerss., Betriebsverss. aus- 
gefiihrt. Die Durchfiihrung der Gerbverss. wird ausfuhrlich beschrieben. Die Analysen 
der angewandten Pickel-, sowie Chromlsgg. u. die Brgebnisse der chem., sowie physikal. 
Unterss. der fertigen Schafpelzwerke sind angefiihrt (Tabellen bzw. Diagramme). 
Vff. kommen zu der SchluBfolgerung, daB die Einbad-Chromgerbmethode Schafpelz
werke ergeben kann, welche den lohgaren in Qualitat nicht nachstehen u. schlagen 
von den erprobten Chromgerbmethoden 2 Modifikationen yor. (Ztschr. Leder-Ind. 
Handel [russ.: AVestnik Koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1930. 143— 47. 
Moskau, Wissenschaftl. Forschungsinst. f. Lederind.) K EIG U ELO U K IS.

I. Choehlow und B. Chazet, Herstellung von Oalanierieleder mit kiinsllichen Narben. 
Die Verarbeitung von Spalten auf Galanterieleder unter Anwendung yon Nitrocellulose- 
lacken wird ausfuhrlich beschrieben. Rezeptur fur die Herst. von Nitrocelluloselacken. 
(Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli] 
1930. 100— 103.) K e i g u e l o u k i s .

I. Jegorow und M. Ljubitsch, Neue Lederarten. Yff. beschreiben die Eigg. der 
Rohware u. des Fertigfabrikates, sowie die Herst.-Prozesse fiir Schweinshaute, Hunde- 
felle, Dachsfelle, Delphinhaute u. Seehundfelle. Die Gerbung erfolgt mit pflanzlichen 
Gerbstoffen im Farbengang mit anschlieBender Ausgerbung im FaB. Vff. fiihren die 
Ergebnisse der Unterss. iiber Fettgeh. der Rohware, sowie die analyt. Zus. des fertigen 
Leders, dessen ZerreiBfestigkeit u. Dehnung, sowie W.-Aufnahme an. (Ztschr. Leder- 
Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1930. 91—95. 
Moskau, Ledertechnikum.) K EIG U ELO U K IS.

Max Bergmann und Arthur Miekeley, Uber das Verhalten von Bodenleder gegen 
Wasser. Vff. erórtern die verschiedenen Vorgiinge, die sich bei Beruhrung yon Leder 
mit W . nacheinander abspielen; sie unterscheiden: Oberflaclienwrkg., Durchnśissung 
u. Wasserdurchtritt u. zeigen an Beispielen, yon weichen Umstanden die genannten 
Teilerscheinungen abhiingen. Durch Unters. eines zur Halfte mit Al-Seife impragnierten 
Vacheleders im Dresdner Durchstromungsapp. (C. 1928. I- 1650) u. nach dem Ein- 
tauchverf. wird gezeigt, daB hier eine Erschwerung der Benetzbarkeit ohne Beein- 
flussung der Porositat, also der endgiiltigen W.-Aufnahme, erfolgt ist. Bei einigen 
bekannten Vcrff., in denen das Leder auf einer Seite mit W . in Beriihrung steht u. das 
Erscheinen des ersten W . auf der anderen Seite beobachtet wird, laBt sich der Y  e r 1 a u f
der Benetzung u. Durchniissung nicht yerfolgen, also der Anteil der Zurichtung an
beiden Vorgangen nicht getrennt feststellen. Beim Eintauchverf. ist dies jedoch wohl 
der Fali. Die damit gewonnenen Ergebnisse von B e l a v s k y  u . W a n e k  (C. 1932. I. 
1748) erscheinen daher, weil sie sich auf zugerichtetc Leder beziehen, wegen der starken 
Zurichtungseinfliisse bedenklich. Um eine getrennte Unters. des Verh. von Narben, 
Fleischseite u. Schnittfliichen gegen W . zu ermogliehen, wird statt des Eintauchyerf. 
eine Arbeitsweise empfohlen, bei der das Lederstiick auf eine grobporige, bis zum oberen 
Rand in W . liegende Glasfilterplatte aufgesetzt u. seine Gewichtszunahme pro Minutę 
bestimmt wird. Einige derartig erhaltene Messungsergebnisse an lohgarem Leder sind 
zusammengestellt. Die W.-Aufnahme, in mg/qcm ausgedriickt, ist von den Schnitt- 
flaehen immer am starksten, von der Fleischseite kann sie ebenso gut groBer wie geringer 
sein ais von der Narbenseite. SchlieBlich wird der Fali untersucht, daB Leder durch 
Ausfullung mit Impragnierungsmitteln wasserdicht gemacht wird. Wenn auf diese 
Weise der Porenraum im Leder yerengert wird, macht sich dies, wie an einem Beispiel 
gezeigt wird, sowohl in einer Herabsetzung der Benetzbarkeit u. Wasseraufnahme- 
geschwindigkeit, gemessen durch Gewichtszunahme, ais auch in einer Verringerung 
der Durchlassigkeit, gemessen im Dresdner Durchstromungsapp., bemerkbar. (Ledcr- 
techn. Rdsch. 23. 129— 34. Dez. 1931. Dresden, Kaiscr Wilhelm-Inst. f. Leder- 
forschung.) SELIGSBERGEK.

A. Bravo, Unlersuchung einiger Gerbsloffpflanzen der Kolonie Erithraea. (Cuir 
tech n . 24- 241— 42. 1931. — C. 1931. II. 71.) M e c k e .

L. Keigueloukis, Einflufi der pj[ auf die Eigenschaften von Quebrachoextrakt. 
Vf. bespricht die Ergebnisse diesbeziiglicher Arbeiten yon H. jMa c h o n  (C. 1930. II.

XIV. 1. 183
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1024). (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promyschlennosti i 
Torgowli] 1930.,267—68. Freiberg i. Sa.) K e i g u e l o u k i s .

P. VigHOll, (Iber die Anwesenheit von Spuren von Schicermelallen in Gerbstoffeztraklen. 
Bei geringeren Mengen von Schwermetallen in Gerbstoffextraktlsgg. tritt keine Fallung 
ein, sondern durch den groBen GerbstoffiiberseliuB bleiben die Schwermetallo in 
kolloidaler Lsg., wodureh sie eine Farbanderung der Extrakte heryorrufen. Die Flecken, 
die man auf dem Leder findet, riihren dagegen yon direkter Beriilirung der BloBe mit 
Metallen, Salzen oder Staub her. (Journ. Int. Soc. Leather Trades’ Chemists 15. 385 
bis 387. 1931.) M e c k e .

N. Tschemow und E. Nisnewitsch, Einflufl des pa -Wertes von Weidenrinden- 
und Fićhtenrinderibriihen auf die Ergebnisse der Analyse nach Wilson-Kem. (Vgl.
C. 1930. II- 3685.) Vff. haben irreversibel gebundenen Gerbstoff nach W lL SO N -K E R N  
in Abhangigkeit yom pH-Wert der Bruhe bestimmt. Andererseits wurde der Trocken- 
rtickstand der Gerbstofflsgg. vor u. nach dem Schutteln mit Hautpulyer nach W lLSO N - 
K e r n  bestimmt. Aus der Differenz wurde die Menge der auswaschbaren Gerbstoffe 
bereehnet. Die Ergebnisse der Unterss. sind in Tabellen bzw. Diagrammen zusammen- 
gestellt. Vff. ziehen folgende Schliisso: 1. Die vom Hautpulver irreversibel gebundene 
Gerbstoffmenge nimmt bei Fichte beiderseits des natiirlichen pa-Wertes zu u. weist 
zwei Maxima auf — bei ph =  ca. 3,7 u. ph =  ca. 9,3. AuBerhalb dieser ph-Werte nimmt 
die irreversibel gebundene Gerbstoffmenge wieder ab. Besonders groB ist die Abnalime 
im alkal. Gebiet. Fur Weide bleibt die irreversibel gebundene Gerbstoffmenge im pn- 
Gebiet vom 4,8—8 prakt. unyerandert. AuBerhalb dieser pn-Werte nimmt die ge
bundene Gerbstoffmenge ab. Besonders stark ist die Abnahme im alkal. Gebiet. 2. Hin- 
sichtlich der auswaschbaren Gerbstoffe tritt fiir Weide eine starko Zunahme bei ph =  4,1 
ein. Bei den iibrigen pn-Werton nimmt die Menge der auswaschbaren Stoffe, sowohl 
fiir Weide, ais auch fiir Fichte ab. Besonders stark ist die Abnahme im alkal. Gebiet 
(zusammenhangend mit der Abnahme des gesamten Gerbstoffgeh. der alkal. Gerb- 
briihen). (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promyschlennosti i 
Torgowli] 1930. 266—67.) K e i g u e l o u k i s .

XXIV. Photographie.
Hermann Willenberg, Ultrarolpholographie. Dio von C z e r n y  angegebene 

Methode der Ultrarotphotographie (vgl. C. 1929. I. 1411) ist vom Vf. weiter entwickelt 
worden. Die eingestrahlte Energie wird benutzt zur Verdampfung einer FI. (Petroleum- 
fraktionen), die sieh in sehr diinner Sehicht yon lebhafter Interferenzfarbe auf einer 
ebenfalls sehr diinnen ultrarot absorbierenden Unterlago befindet (geschwarzte Zapon- 
lackmembran). Bei einer Bestrahlung kann man dann auBerst geringe Dickenanderungen 
der FI.-Sehicht an dem Umschlagen ihrer Interferenzfarbe gut erkennen u. auch messen. 
Die Empfindlichkeit dieser Nachweismethode u. die Zeiehenscharfe des Verf. sind 
befriedigend. Andererseits lassen sich langero Expositionen yorlaufig noch nieht durch- 
fiihren. — Es werden mehrere Spektralaufnahmen u. einige Ultrarotabbildungen 
von Temp.-Strahlern gezeigt. (Ztschr. Physik 74. 663—80. 3/3. 1932. Berlin, Physikal. 
Inst. d. Univ.) _  SKALIKS.

Eastman Kodak Co., iibert. yon: Leslie G. S. Brooker, Rochester, New York, 
Optische Sensibilisaloren fiir photographische Schichlen. Ais Sensibili-

S sator wird ein Thiocarbocyaninfarbstoff yerwendet, der zwei hetero-
cycl. Ringe von nebenstehender Struktur aufweist, die durch eine 

)C Trimethylenylkette yerbunden sind, wobei das mittlere C-Atom durch 
ein mehr ais ein C-Atom enthaltendes Alkylradikal substituierfc

N worden ist. (A. P. 1846 302 vom 31/12. 1930, ausg. 23/2.
1932.) G r o t ę .

Eastman Kodak Co., iibert. von: Leslie G. S. Brooker, Rochester, New York, 
Optische Sensibilisatoren. Bei dem Thiocarbocyaninfarbstoff der Struktur nach A. P. 
1 846 302; vorst. Ref., ist das H-Atom des mittleren C-Atoms durch ein substituiertes 
Alkylradikal substituiert. (A. P. 1 846 303 vom 31/12. 1930, ausg. 23/2. 1932.) G r o t ę .

"Eastman Kodak Co., iibert. von: Leslie G. S. Brooker, Rochester, New York, 
Optische Sensibilisatoren. Bei dem Thiocarbocyaninfarbstoff nach A. P. 1 846 302; 
vorvorst. Ref., ist das H-Atom des mittleren C-Atoms durch ein Arylradikal substituiert. 
(A. P. 1 846 304 vom 31/12. 1930, ausg. 23/2. 1932.) G r o t ę .

n/
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Eastman Kodak Co., iibert. yon: William G. Stuber, Rochester, New York, 
Photographischer Film, bestehend aus einem transparenten Trager, einer wenig licht- 
empfindlichen Schicht (z. B. Positivemulsion) mit lichtzerstreuenden Stoffen u. dariiber 
mit einer hochempfindlichen Emulsion. (A. P. 1 846 230 vom 11/12. 1930, ausg. 23/2.
1932.) G r o t ę .

Ernst Lomberg, Langenberg, Rhld., Matlieren von Gelluloseesterfolien fiir photo-
(jraphisclie Zwecke, dad. gek., daB man eine Celluloseesterlsg., welche mit einem in dem 
Lósungsm. oder Lósungsmittelgemisch unl. Mattierungsmittel versetzt ist, in diinner 
Schicht auftragt. — Das Mattierungsmittel besteht z. B. aus einer Lsg. von 40 g Film- 
celluloid in 11 Aceton, der 20 g Reisstiirkc in 11 A. zugesetzt sind. (D. R. P. 496 050 
KI. 57b vom 23/3. 1928, ausg. 2/3. 1932.) G r o t ę .

Ernst Lomberg G. m. b. H., Langenberg, Rhld., Weitere Ausbildung des Ver- 
falirens zum Matlieren von Gelluloseesterfolien fiir photographische Zwecke, dad. gek., daB 
man auf die mattierte Seite noch eine diinne Gelatineschicht auftragt. (D. R. P.
546 127 KI. 57b vom 11/5. 1929, ausg. 10/3. 1932. Zus. zu D. R. P. 496 050; vgl. vorst. 
Ref.) G r o t ę .

Ilford Ltd. und Georg Sydney Whitfield, England, Aufbringen von Farb- und
anderen Lósungen auf pholographisclie Filme. Auf dem Film wird vor dem Aufbringen 
der Lsgg. eine Kolloidzwischenschicht aufgebracht, welche fiir die Lsgg. undurch- 
dringlich ist, z. B. mit H2CO gekiirtete Gelatine. (E. P. 367 028 vom 14/11. 1930, 
ausg. 10/3. 193-2.) G r o t ę .

Kalle & Co. A.-G., Wiesbaden-Biebrich (Erfinder: Maximilian Paul Schmidt 
und Hermann Neuroth, Wiesbaden-Biebrich), Herstellung von lichtempfindlichen 
Schichten, dad. gek., daB man Umsetzungsprodd. yon Diazoverbb. mit Sulfiten, sog. 
Diazosulfonate, gemeinsam mit Diazoverbb. auf oder in eine Unterlage bringt. — 

T Beispiel: Zu einer Lsg. von 1,3 Gewiohtsteilen des
—N—S03Na Na-Salzes der Naphthalin-p-Diazo-N-sulfosaure von 

der nebenstehenden Formel in 10 Raumteilen 50°/oig., 
A. wird eine Lsg. yon 1,2 Gewiohtsteilen Cd-Doppel- 
salz des Athylamino-4-diazoTiaphthalins in 10 Raum

teilen 50°/oig. A. unter gelindem Erwarmen hinzugefiigt. Nach dem Filtrieren wird 
die Lsg. auf Barytpapier aufgetragcn. Beim Belichten unter einem Negatiy werden 
ockerbraune positiye Bilder erhalten. (D. R. P. 547 062 KI. 57b vom 17/1. 1931, 
ausg. 19/3. 1932.) G r o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung melirerer iiber- 
einanderliegender verscliieden gefdrbter Kolloidschichten. In den Herst.-Lsgg. bzw. in 
den fertigen Schichten werden Ndd. durch Rk. saurer Farbstoffe mit bas. Stoffen oder 
bas. Farbstoffe mit sauren Stoffen erzeugt. Hierdurch wird ein Diffundieren der Farb
stoffe von einer Schicht in die andere yerhindert. — Beispiel: Zu 50 ccm einer AgBr- 
Emulsion setzt man 10 ccm einer l%ig. wss. Lsg. von Chrysophenin G zu u. gieBt 
dazu 4 ccm einer l%ig- wss. Lsg. von Acridingelb G. Die Lsg. gieBt man auf einen 
Trager u. bringt nach dem Trocknen daruber eine gefarbte oder ungefarbte Gelatinc- 
schicht auf. (F. P. 719 859 vom 8/7.1931, ausg. 12/2. 1932. D. Prior. 11/7.1930.) Gro.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.,Frankfurt a. M., Lackieren ton auf der Ruck- 
seite photographischer Platten oder Filme angeordneten Lichthofschutzschichten, dad. gek., 
daB Deriw. des Diarylmethans, die mindestens eine Hydroxyl- oder Carboxylgruppe 
im Kern enthalten, aus nicht wss. Lsg. in diinner Schicht angetragen werden. — Der 
Schutziiberzug besteht z. B. aus einer Lsg. von 4 g Dioxydiphenylmelhandicarbonsdure 
in 100 ccm Athanol. (D. R. P. 547 599 KI. 57 b yom 1/11. 1930, ausg. 26/3.
1932.) G r o t ę .

Francisco 01iver Mallofre, Spanien, Schulz fur Kinematographenfilme. Die 
Gelatineschicht wird mit einer Schutzschicht iiberzogen, die sich fest mit der Gelatine
schicht yerbindet, farblos ist u. den Bildstreifen yor Besckadigungen u. Witterungs- 
einfliissen schutzt. Die Schutzschicht besteht aus einer Celluloidlsg. (F. P. 720 523 
yom 23/7. 1931, ausg. 20/2. 1932. Span. Priorr. 24/7. 1930 u. 10/7. 1931.) G r o t ę .

Reinhold Kupfer, Berlin, Regenerieren von Kinofilmen. Von einem yerbrauchten 
Metallfilm wird die dio Bilder oder Schallaufzeichnungen enthaltende Gelatineschicht 
entfernt, am besten unter Verwendung yon Faulnisbakterien, worauf der Metallfilm 
mit einer neuen lichtempfindlichen Schicht iiberzogen wird. (E. P. 363 989 vom 15/9.
1930, ausg. 28/1. 1932.) G r o t ę .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Kurt von Holleben,
Berlin), Unbeliclitete und unentioickelte gefarble Schichten fiir photographische Zwecke 
gek. dureh einen Geh. an Farbstoffen, die an Boizcn, z. B. AgJ oder Cu.,Fe(CN)0, ge- 
bunden sind. (D. R. P. 545 745 KI. 57b yom 17/10. 1930, ausg. 4/3. 1932.) G r o t ę .

Reinold Kupfer, iibert. von: Christian Semenitz und Siegfried Loewenthal, 
Berlin, Behandlung ton Metalłfilmen. Um Metallfilme gegen galvan. Rkk. beim Auf- 
bringen der lichtempfindlichen Schicht zu schiitzen, wird beim Aufbringen, Baden oder 
Trocknen der Schicht ein schwacher elektr. Gleichstrom durcli das Tragermetall ge- 
schickt, der durcli Offnen u. SehlicBen verstarkt u. geschwaeht werden kann. (A. P. 
1 846 765 vom 9/8. 1930, ausg. 23/2. 1932. D. Prior. 10/5. 1929.) G r o t ę .

Luigi Cristiani, Mailand, Herstellung photographischer Farhbilder. Ais licht- 
empfindliche Schicht wird regenerierte Celiulose (Cellophan) verwendet, die mit Di- 
chromat lichtempfindlich gemacht u. gcfiirbt ist. Dic Entw. findet mit W. statt, das 
je nach den verwendeten Farbstoffen siiurehaltig oder alkal. ist u. die Farben an den 
unbelichteten Stellcn auswiischt. Fiir Mchrfarbenbilder werden mehrere Folien nach 
Fertigstellen der Bilder im Register iiboreinandergcklebt. (E. P. 367 386 yom 12/11.
1930, ausg. 17/3. 1932.) G r o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ton Kolloidreliefs. 
In W. quellbaren Kolloidschichten, wie Gelatine, werden photograph. oder auf anderem 
Wege solche Schwermetallsalzc einyerleibt, die sich mit Alkalien oder Sauren chem. um
setzen. Dann werden die Schichten mit Alkalien oder Sauren solcher Konz. behandelt, 
daB sie an den Schwcrmetallsalze enthaltenden Stellcn aufgelóst werden, an den metall- 
freien Stellen aber unverandert bleiben. — Beispicl: Eine AgBr-Gelatincschicht wird 
unter einer Vorlage belichtet, nicht hartend entwickelt, fixiert u. dann in folgender Lsg. 
ausgebleicht: 1000 ccm W., 20 g CuSO.,, 8g KBr. Die Cu-Salze werden dureh Wassern 
entfernt u. die belichteten Stellen mit einer Lsg. yon NaOH oder Essigsaure herausgelóst. 
In dem so entstandenen positiven Relief kann das noch yorhandene Halogensilber durcli 
Entw. geschwarzt werden. (E. P. 366 552 yom 1/10. 1930, ausg. 3/3. 1932. D. Prior. 
G/10. 1929.) G r o t ę .

Ernst Haeger, Gleiwitz, Verbesserung der Bildwiedergabe und Ausgleich ton Uber- 
und Unterbdichtungen bei photographischen Róntgenaufnalimen, dad. gek., daB die 
lichtempfindliehe Schicht nach der Aufnahme mittels besonderer Farbbader, beispiels- 
weise Pinakryptol, narkotisiert u. wahrend der Entw. der Bestrahlung dureh eine Liclit- 
ąuelle ausgesetzt wird, bei welclier dureh geeignete Filter alie schiidlichen blauyioletten
u. roten Strahlen entfernt sind. (D. R. P. 546129 KI. 57b vom 17/12. 1929, ausg. 
10/3. 1932.) G r o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg RoBler, 
Oppau), Uberfuhrung ton photographischen Silberbildern in Farbstoffbilder durcli 
Oxydation und unter Yenuendung ton Leukoterbindungen, 1. dad. gek., daB die Oxy- 
dation des Ag-Bildes u. die Uberfiihrung der Leukoverbb. in wasserunl. Farbstoffe 
am metali. Ag gleichzeitig erfolgen. — 2. dad. gek., daB das Ag-Bild in einer Lsg., 
die ein Ag-Oxydationsmittel u. eine oder mehrere Leukoverbb. enthii.lt, behandelt 
wird. — 3. dad. gek., daB die Leukoverbb. schon in der photograph. Schicht, auf der 
das Ag-Bild erzeugt wird, entlialten sind. (D. R. P. 546 470 KI. 57b vom 20/4. 1930, 
ausg. 18/3. 1932.) G r o t ę .

Projector A.-G., Ziirich, Herstellung raehrfarbiger Diapositite, insbesondere
Kinemalographenfilme, dad. gek., daB ein einseitig mit Kolloiden, ■nie Gelatine, Leim
u. dgl., beschichtetes, fiir ein Hiirtungsverf. sensibilisiertes Materiał unter einem 
Kegatiy belichtet wird, daB das latente Bild entwickelt u. angefarbt wird, daB dann 
eine wcitere Kolloidschicht uber die erste Schicht aufgebracht u. sensibilisiert wird, 
daB die zweite Schicht unter einem dem Negatiy entsprechenden Positiy belichtet 
wird, u. daB das zweite Bild nach der Entw. mit einer anderen Farbę angefarbt wird 
ais das erste Bild. (D. R. P. 546 651 KI. 57b voin 13/12. 1929, ausg. 16/3. 1932. 
Zus. zu D. R. P. 489 228; C. 1930. 1. 1579.) G r o t ę .

Soc. Franc. Cinechromatiąue (Procedśs R. Berthon), Frankreich, Seine, Liclit- 
empfindliche Emulsion fiir Linsenrasterfilme. Zur Vermeidung falscher Farbtónungen 
in den hohen Lichtern u. tiefen Schatten werden panchromat. Emulsionen yerwendet, 
die fiir alle drei Grundfarben ein Gamma unendlich von ca. 1 liaben oder bei der Um- 
kehrentw. ergeben. (F. P. 719 815 yom 11/10. 1930, ausg. 10/2. 1932.) G ro tę .
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