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A. Allgemeine und pliysikalisclie Chemie.
Henry E. Armstrong, Verscliwendung in der Chemie.. Im  chem. Untcrricht, in 

der wissensclmftlichen Forschung u. in der Industrie wird viel nutzlose Arbeit getan: 
Yergeudung von Geist u. Stoff. An Beispielen (Koniferen u. ihre Prodd., Riechstoff- 
pflanzen, Farbstoffe, Alkaloide, Vitamine u. Hormone, Kohlen, Mikroorganismen) 
wird gezeigt, in welch vollendeter u. schoner Weise dagegen die Natur das ‘verwertet, 
was ais unnutzer UberfluB oder ais Abfall erseheint. (Journ. Soe. chem. Ind. 51. 359—63.

F. Paneth, Isołopie. Nach einer geschichtliehen Einleitung uber den Element- 
begriff von L a v o is ie r ,  D a l t o n ,  C r o o k s , BoLTZMANN wird auf die Chemie der 
Radioelemente eingegangen, die eine Revision altgewohnter Vorstellungen erforderte. 
Es wird auf die Verschiebungssa;tze von S o d d y  u. F a j a n s  hingewiesen, die aussagen, 
daB aus einem radioakt. Element dureh Emission eines a-Teilchens u. zweier /S-Strahlen 
sukzessive neue Prodd. entstehen; das drittc Prod. ist mit dem urspriinglichen Radio- 
elem ent isotop. D ie THOMPSONsche K analstrahlanalyse sowie besonders die von 
A s t o n  stark ausgearbeitetc Massenspektroskopie konnten zeigen, daB die Mehrzahl 
der chem. Elemente aus verschiedenen Atomarten besteht. Im  AnschluB wird die 
RuTHERFORD-BOHRsche Atomtheoric besprochen, nach der die chem. Eig. der Atom e 
durch die SuBeren Elektronen bedingt wird, wahrend die radioakt. Eigg. u. Gewicht 
ihren Sitz im Atomkem haben. Es wird eine yollstandige Tabello der bis jetzt be- 
kannten Isotope gegeben. Der Begriff: Reinelem ent erhalt folgende Definition: Ein 
chem. Element ist ein Stoff, dessen samtliche Atome gleiche Kernladung haben. Sinkt 
die Konz. eines Isotops auf etwa l%o des in groBter Menge vorhandenen Isotops, so 
versagt der Nachweis m it dem Massenspektrographen. Diese u. noeh geringere Bei- 
mengungen lassen sich nur aus den Bandenspektren crkennen. Die Genauigkeit der 
AsTONschen Messungen konnte bis zu Vioooo der Masseneinheit gesteigert werden. 
Die Anzahl der Isotopcn ist bei Elementen mit gerader Ordnungszahl im Durchschnitt 
wesentlich gróBer ais bei Elementen mit ungerader Ordnungszahl. Vf. behandelt die 
beiden in letzter Zeit angewandtcn Methoden zur Trennung der Isotopen 1. durch 
fraktionelle Dest. (KEESOM u . VAN D ijk ) u . 2. durch die Diffusion der Gase (G. H e r t z ) .  
Aus den Yerss. nach der letzten Methode ergibt sich, daB z. B . das Verb.-Gewieht 
von N e etwa 21 betragt (ASTON: 20,18). SchlieBlich wird noch auf die Tatsache hin
gewiesen, daB nach den bisherigen Verss. die chem. Elemente immer die gleiche Iso- 
topenmiscliung enthalten. (Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. Chem. 38. 496—504. 
Ju li 1932. Konigsberg i. Pr.) G. S c h m id t.

Eugśne Cornec und Henri Muller, Uber die Erniedrigung der eulektisclien Funkie. 
Die Gefrierpunktserniedrigung des Eutektikums Eis-KN03 (F. —2,84°) durch Zusatz 
von yerschiedenen organ. u. anorgan. Stoffen wird bestimmt. K  =  A /P -M  ist im 
allgemeinen nicht konstant. Daher wird nach R a o u lt  graph. auf K 0 extrapoliert. 
A'0 ist boi organ. Stoffen (Harnstoff, Resorcin, Saccharose) trotz sehr Yerschiedenen 
Mol.-Gew. etwa konstant (16,6—16,4), bei anorgan. Salzen mit einem gemeinsamen 
łon ebenfalls ungefahr konstant (17,1—17,7). Fur andere anorgan. Salze ist K 0 n-mal 
so groB wie bei den eben genannten, wobei n  die Zahl der im Salzinolekiil vorhandenen 
Ionen bedeutet. Z. B. NaCl: K 0 =  32,8 =  2-16,4; BaCl2: K 0 =  50,3 =  3-16,7; 
Na3P 0 4: K 0 =  68,0 =  4-17,0; Na4Fe(CN)6: A'0 =  83,0 =  5-16,6. Die besehriebene 
Methode gestattet es, die Formel von Salzen nachzupriifen. (Compt. rend. Acad. Sci
ences 194. 1735—36. 17/5. 1932.) K rum m acher.

Renś Wurmser und Nelicia Mayer, Uber das Gleichgewichł zwischen Milchsaure 
und Brcnzlraubensdure. (Vgl. C. 1932. II. 1133.) Zum Beweise, daB die friihere Best. 
des Oxydationsreduktionspotentials von Milchsaure-Brenztraubens&ure richtig war, 
werden in ahnlicher Weise unter Benutzung des Autolysats von B. coli u. Phenosafranin

22/4. 1932.) S k a l ik s .
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ais Indicator die EKK. einer hineingetauchten Pt-Elektrode in gewissen Zeitabstanden 
gemessen. 1 ccm Autolysat +  1 ccm Phosphatpuffer (ph =  7,4) mit Toluol gesatt., 
hierzu 1 ccm ł/^£nolar brenztraubensaures Na u. 1 ccm 1/iooo'm°lar reduziertes Pheno
safranin mit einem klcinen UbersehuB von Natriumhydrosulfit. Bei 37° farbt sich 
das Phenosafranin, je nach der A k tm ta t der Diastase u. dem tlberschuB an Hydro- 
sulfit (zur Bindung des gel. 0 2) im Lauf von 15 Minuten bis 2 Stdn. wieder. Die Wieder- 
farbung tr itt auch ohne Diastase oder mit abgekochter Diastase ein, aber viel langsamer. 
Die graph. Darst. des Verlaufs dieser Rk. (u. der analogen m it Kresylviolett +  
Milchsaure) zeigt den progressiyen Gang der Rk. in Ggw. des reduzierten Pheno- 
safranins ais Donator des H2. Das Verh. der Kurven zeigt deutlich die Existenz 
eines Gleichgewichts zwiśchen Milchsaure u. Brenztraubcnsauro. In einer dritten 
Kurve sieht man, dafi Milchsaure reduziertes Phenosafranin nicht oxydiert. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 195. 81—83. 4/7. 1932.) K r um m a ch er .

R. Stumper, Untersuchungen iiber Dynamik und Katalyse der thermischen Bi- 
carbonalzerśetzung. IV. Mitt. Versuche iiber Katalyse des thermischen Ca(lIC03)2- 
Zerfalls. (III. vgl. C. 1932. I. 1193; ygl. auch C. 1932. II. 1115.) Vf. untersucht den 
EinfluB von molekulardispersen, kolloiden u. grobdispersen Einstoffkatalysatoren auf 
den therm. Ca(HC03)2-ZerfaIl in 0,005-n. Lsg. mit 220—225 mg freier C02 im Liter. 
Es wird der „Beschleunigungsgrad“ B  =  100 (K1 — K 0)/K0 bzw. Hemmungsgrad H  =  
100 (A'0— K 1)/K0 (A’, =  Zerfallskonstante der katalysierten, A'0 =  0,1079 die der 
unbehandelten Lsg.) ais MaB fiir die katalyt. Wrkg. bestimmt. Durch die Ggw. von 
NaCl, KCl, K N 03, Na2S04, K 2S 04, BaCl2, MgCl2 u. MgS04 wird der HC03'-Zerfall 
gehemmt, II  ist bei den Sulfaten offenbar infolge des starkeren Einflusses der Rk. 
CaC03 +  S 04" CaS04 +  CO3"  groBer ais bei den Chloriden. Mit steigender Konz. 
an XaCl u. Na2S04 nimmt H  nach einer Esponentialfunktion zu. Durch Zusatze von 
CaCl2 u. CaS04 wird der HC03'-Zerfall stark beschleunigt, wobei B  wiederum mit der 
CaCl2-Konz. betrachtlich zunimint. Organ. Kolloide (Agar-Agar, Destrin, Gummi 
arabicum, Starkę, Gelatine, Tannin, Humussaure) yerzogem die HC03'-Zers. (vgl. 
Sa u e r  u . FlSCHLER, C. 1928. I. 103). Der iiberwiegende Teil der untersuchtcn grob
dispersen Zusatze wirkt zerfallsbeschleunigend, insbesondere verschiedene Kohlen 
(A-Kohle, Graphit, Koks, Fusit, Yitrit), CaC03, CaS04 u. Cu, am stiirksten wirkt W 03, 
wobei infolge seines Saurecharakters Bldg. von Ca\V04 eintritt. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 204. 365—77. 22/3. 1932. Esch-Belval [Luxemburg], Chem. Metallograph. 
Vers.-Anst. der Hiitte Rothe Erde.) R. K. Mu l l e r .

R. Stumper, Untersuchungen iiber Dynamik und Katalyse der thermischen Bi- 
carbonatzerselzung in wasseriger Lósung. V. Mitt. Der Ca{HC03)2-Zerfall im Kohlen- 
saure-, Wassersloff- und Luftstrom. (IV. vgl. vorst. Ref.) Durch Einleiten eines C02- 
Stromes in den Zers.-Kolben wird der Bicarbonatzerfall sehr stark verlangsamt, wobei 
Einleiten des Gasstromes in die Lsg. nur wenig starker abbremsend wirkt ais Einleiten 
in den Gasraum. Beim Einleiten eines Luftstromes in den Gasraum tr it t  nur eine 
geringe Steigerung der Zers.-Geschwindigkeit ein, Einleiten des Luftstromes in die 
Lsg. selbst beschleunigt dagegen den Zerfall stark. Im H 2-Strom yerlauft die Zers. 
noch schneller ais im Luftstrom. Die genannten Wrkgg. nehmen m it steigender Konz. 
der Ca(HC03)2-Lsg. ab. Je  schneller C02 aus der Gasphase u. dam it aus der Lsg. 
entfernt wird, desto mehr strebt die Rk.-Ordnung dem bimolekularen Schema zu, 
also der Rk. 2HC03' C03"  +  H 2C03, die beim Einleiten von Luft in die sd. Lsg. u.
beim Einleiten von H 2 in Gasraum oder Lsg. erreicht wird. Wird das Entweichen 
von C02 aus der Lsg. durch Oberschichten mit Paraffinol abgebremst, dann wird der 
Kp. von 100 auf 103,5° erhóht, trotzdem yerlauft aber der Ca(HC03)2-Zerfall wesentlich 
langsamer. Vf. yermutet, daB bei yerringerter C02-Abgabe der Zerfall dem trimole- 
kularen Rk.-Schema zustrebt, was aber noch nicht geklart ist. (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 206. 217—23. 1/6. 1932. Esch-Belyal [Luxemburg], Chem.-Metallograph. Vers.- 
Anst. d. H iitte Rothe Erde.) R. K. Mu l l e r .

M. Perpar, Ober Katalyse. Vf. gibt einen t)berblick iiber die neuere Entw. der
Theorie der Katalyse: akt. Zentren (Ta y l o r , C. 1929. II. 3206), ,,Adlineation“ 
(S c h w a b  u . P ie t s c h , C. 1929. I. 1779), EinfluB yon UnregelmaBigkeiten des Kry- 
stallbaues, Kettcnrkk., Mischkatalysatoren. (Arhiv Hemiju Farmaciju Zagreb 6 .
52—57. 1932. Laibaeh, II. Staatsrealgymn.) R. K. SIu l l e r .

K iyoshi Yoshikawa, Dispersitat des Katalysators und katalytische Aktimtat. Bei 
Ggw. von Xi wird C2H 2 durch iiberschussigen H2 vollstandig zu C2H 6 hydriert; wird 
Ki (oder Pd) auf viel Kieselgur yerwandt, dann entsteht ausschlieBlich C2H4. Aus dieser
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Beobachtung entwickelt Yf. eine Theorie der Promotor- u. Trager-Wrkg. Vf. nimmt 
eine Coaktivierung der aktiven Zentren durch die Rk.-Warme an. Der Katalysator 
enthalt Zentren verschiedenen Aktivitatsgrades; beim Beginn der Rk. wird das Zen- 
trum  maximaler Aktivitat (Punkt A) ak tiriert; die Rk. setzt bei A ein. Die Rk.-Warme 
aktiviert ein benaehbartes Zentrum B u. die Rk. erfolgt nun an B. Die Rk.-Warme 
ak tm ert nun nicht nur C, sondern auch A. Die Coaktiyierung der aktiven Zentren 
ist so erreieht; die Rk. wird beschleunigt. Nach Erreichung eines Gleichgewichts 
zwisehen Warmegewinn u. -yerlust sehreitet die Rk. m it konstanter Gesehwindigkeit 
fort. Wird aber die aktive Substanz auf eine groCe Menge inaktiven Materials ver- 
teilt, so wird der Abstand benachbarter Zentren zu groB, ais daB Coaktiyierung er- 
folgen konnte; die katalyt. Zentren konnen nieht ihre volle A k tm ta t entfalten. Wenn 
der Katalysator nur auf eine kleine Menge inaktiver Substanz yerteilt wird, dann 
ist der Abstand der aktiven Zentren nicht viel groBer ais beim reinen Katalysator. 
DieGgw'. des inaktiyen Oxyds, eines schlechten Warmeleiters, begiinstigt dieAnhaufung 
der Rk.-Warme; die Coaktiyierung der aktiven Zentren ist ebenfalls begiinstigt. — 
Mit einem Pd-Kieselgurkatalysator geeigneter Verteilung wird C2H 2 boi gleichen 
Mengen C2H 2 u. H 2 zu 90% zu C2H 4 hydriert. (Buli. chem. Soc. Japan 7. 201—10. 
Juni 1932. Inst. of Physical and Chemical Research, Hongo, Tokyo.) L o r e n z .

C. Schuster, Uber Icałalytische Hydrięrung und Polymerisation. Fortsetzung der 
Unters. der Kinetik der Hydrięrung von Athylen an der Oberflache einer akt. Kohle 
(C. 1931. II. 3431). Yerschiedene akt. Kohlen eignen sich ais Hydrierkontakte fiir 
adsorbiertes Olefin, nicht aktivierte Kohlen besitzen kein Hydriervermogen. Die 
Messung der Hydriergeschwindigkeit einer adsorbierten Athylenschicht ist gut reprodu- 
zierbar, diese kennzeichnet die Hydrierungsaktivitat ycrschiedener Kontakte. Die 
Geschwindigkeitskonstante hangt stark vom Entgasungszustand der Kohle ab, unter 
300° entgaste Kohle besitzt keine H ydneraktm tat. Die Eignung eines Tragers ais 
K ontakt wird bestimmt durch das Verhaltnis der Athylen- zur Athanadsorption. 
Bringt man wachsende Mengen Ni auf den Kontakt, so steigt die Geschwindigkeits- 
konstante linear mit der Ni-Menge an; adsorbiertes Eisen steigert die Aktivitat nur 
ganz wenig, es wirkt bedeutend schwaeher ais ,,eingebautes“ Pe. llóherc nngesatt. 
KW-stoffe werden langsamer hydriert ais die niedrigen; ihre Rk.-Ordnung bleibt nicht 
die gleiche wie beim Athylen. Bei allen untersuchten KW-stoffen ergeben sich optimale 
Tempp. der Rk.-Gesehwindigkeit, die ober- u. unterhalb derselben wieder abnimmt. 
Die Aktmerungswarme ist bei verschiedenen Kontakten gleich groB, fiir a-Butylen 
6500 cal zwisehen 0 bis 70°. An manchen Kontakten polymerisiert Athylen leicht zu 
Butylen; fiigt man nach bestimmten Zeitinteryallen die fur das gesamte Athylen 
berechnete Menge H 2 hinzu, so laBt sich aus der Menge des neben Athan u. Butan 
abgepumpten unverbrauchten H 2 die in der Kontaktoberflachę gebildete Menge 
Butylen bereclinen. Die Polymerisationsgeschwindigkeit ist proportional der Konz. 
des Athans, die Aktmerungswarme betragt ungefahr 5000 cal. (Ztschr. Elektroehem. 
angew. physikal. Chem. 38. 614—18. Juli 1932. Ludwigshafen.) P. L. GuNTHER.

E. H. Boomer und H . E. Morris, Eeaktionen von Athylalkohol an Nickel-Chrom- 
katalysatoren. (Vgl. C. 1932. I. 2564.) Vff. leiten ein Gemiseh von A.- u. W.-Dampf 
bei 235—500° uber Ni-Cr-Katalysatoren versehiedener Herst. u. Zus. Die aktiysten 
Katalysatoren werden crhalten durch gemeinsame Pallung der Hydroxyde u. in Form 
von NiCr04. Die Wirksamkit der Katalysatoren hangt stark von der Vorbehandlung 
ab. Die dehydratisierende Wrkg. des Cr wird durch die dehydrierende des Ni weit- 
gehend yerdeckt, sie tr itt  nur bei scharf behandelten Katalysatoren (z. B. Gliih- 
temp. 1000°) u. nach langerer Gcbrauehsdauer infolge abnehmender Aktiyitat des Ni 
starker hervor. Auf die Nebenrkk. wie CO-Zers. ist das yerwendete Red.-Mittel 
(Hj oder CO) von EinfluB, im allgemeinen zeigen die bzgl. der Hauptrk. akt. K ataly
satoren auch eine fordernde Wrkg. auf die Nebenrkk. m it Ausnahme yielleieht von 
NiCr04, an dem keine Rk. zwisehen A. u. W., sondern nur A.-Zers. stattzufinden 
scheint. (Canadian Joum . Res. 6 . 471—84. Mai 1932. Edmonton, Univ. of Al
berta.) __________________ R. K. Mu l l e r .
[russ.] Nikołaj Petrowitsch Peskow, Kurzes Lehrbuch der physikalischen Chemie. Tl. I.

Moskau-Leningrad: Chem.-Teehn. Verlag 1932. (76 S.) Rbl. 2.— .

A,. A tom struk tu r. R adiocbem te. Photochenaie.
Lloyd A. Young, LokalesMoment in der Wdlenmechanik. II. (I.ygl. C. 1932.1 .2280.) 

Fur die Operation h — y  0, also bei yerschwindend kleiner GroBe des Wirkungs-
113*
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ąuantums, miissen die wellenmechan. Formeln in dio entsprechenden der klass. Me
chanik iibergehen. Es wird gezeigt, daB die friiher ais „lokales Moment" bezeichnete 
GróBo bei dieser Operation in das klass.-mechan. Moment iibergeht. (Physical Rev. 
[2] 39. 455—57. 1/2. 1932. Massachusetts Inst. of Technol.) B e u t l e r .

R. Se L. Kronig, Die Quanientheoric der Dispersion in meiallischen Lei tern. II. 
(I. vgl. C. 1929. II. 692.) Genauere Formulierung der Theorie fur den Fali der Vernach- 
lassigbarkeit der Temp.-Bewegung des Metallgitters. Die Absorptionsbanden im Sieht- 
baren u. im Ultraviolett, die das opt. Yerh. der Metalle bestimmen, werden diskutiert. 
Die Theorie wird hinsichtlieli des ultraroten Teils des Spektrums erweitert, wo die 
mittlere StoCfreąuenz des Elektrons mit dem Gitter mit der Strahlungsfreąuenz ver- 
gleichbar ist. Explizite Ausdriicke fiir den Breeliungs-, Sehwacliungs- u. Reflexions- 
koeff. werden abgeleitet, die im Grenzfall v — 0 in die klass. DRTJDEschen Ausdriicke 
iibergehen. Die Ergebnisse werden m it der Erfahrung verglichen. (Proceed. Roy. 
Soc., London Serie A. 133. 255—G5. 1931. Groningen, Natuurkundig Labor. d. Rijks- 
Univ.) SCHNURMANN.

Lewis Simons, Die Ahnlichkeit zwisclien der longitudinalen Asymmetrie des klassi- 
schen ieldes eines bescldeunigten Elektrons wid der Verteilung von gestreulen Plicto- 
elekłronem. (Philos. Magazine [7] 14. 148—58. Juli 1932. London, Univ., Birkbeck 
College.) S k a l ik s .

Henry de Łaszlo und V. E. Cosslett, Geradlinige Fortpflanzung und Beugung von 
Elektronen. Bei der Beugung eines Elektronenstralils durch eine dunne Folie wird 
beobachtet, daB die abgebeugten Stralilen die Kathode auf der P latte abbilden. Die 
Erscheinung ist vom Standpunkte der geometr. Elektronenoptik zu verstehen. (Naturo 
130. 59—60. 9/7. 1932. London, Univ. College.) B r u c h e .

W. Kluge und E. Rupp, Eleklionenbeugung und lichtelektrisehe Wirkung an Alkali- 
meiaUoberflaclien. 1. Teil. Arbeitsmethode. In  Fortsetzung friiherer Verss. (C. 1931-
I. 2968) werden an reinen Alkalimetallen systemat. Yerss. iiber Elektronenreflcsion 
u. lichtelektr. Effekt durchgefiihrt sowohl bei n. wie bei der Temp. der fl. Luft. Die 
Versuchsanordnung u. Beispiele der Ergebnisse fiir die einzelnen Alkalimetalle werden 
mitgeteilt. Die lichtelektr. Verteilungskurven der spektralen Empfindlichkeit der 
Metalloberflachen werden mit bereits vorhandencn verglichen u. Schltisse auf den 
Reinheitsgrad gezogen. (Ztschr. Physik77. 82—99.19/7. 1932. Berlin, AEG.-Forschungs- 
inst.) R u p p .

James H. Bartlett jr., Kemslruktur. Der experimentelle Befund fiir den Nach- 
weis des Neutrons hat die Annahme, daB der Atomkern aus Protonen, Neutronen u. 
a-Teilchen zusammengesetzt ist, weiter gestiitzt. Vf. beschreibt die RegelmaCigkeiten 
fiir Elemente kleiner M. unter der Annahme eines moglichen Aufbauprinzips fiir solche 
Elemente. Wird mit dem a-Teilchen begonnen, so wird abwecliselnd ein Neutron u. 
ein Proton zugefiigt. Die resultierenden Kerne sind Hes, Li6, Li7, Bes, Be9, B10, Bu , 
C12, CI3, Nm, N15 u . 0 16. Mit Ausnahme von Hes sind nur diese Kcrno in dem M.-Gebiet 
beobachtet worden. Mit 0 I6 endet dicse A rt der RcgelmaBigkeit, was so gedeutet 
werden kann, daB jetzt die Bldg. einer geschlossenen Schalc mit 6 Protonen u. 6 Neu
tronen vorliegt. Dio Fortsetzung des Aufbauprozesses besteht in der Hinzufugung 
ciner neuen Schale mit 10 Neutronen u. 10 Protonen. Die Rcihenordnung der Hinzu- 
fiigung ist: Neutron, Neutron, Proton, Proton. Dieses ergibt 0 17, 0 1S, F19, Ne20, 
Ne?1, Ne22, ^ a 23, Mg24» Mg25, Jlggg, Al27, Si2(ł, Si2g, Si30, P31 < ‘̂ 33' ^31’ CI35 u. Ar3(j.
Bei Ar36 ist diese Schale geschlossen. Bezeichnet n dio Gesamtanzahl der Neutronen u. 
Protonen, so besteht mit Ausnahme fur n =  3, 5 u. moglicherweise auch fiir 8 fiir 
jeden W ert von n unter 36 ein Isotop, in t)bereinstimmung mit dem experimentellen 
Befund. In  der Reihenordnung 36 <  n <  64 fehlen mehrere Punkte, so besonders 38, 
42, 43, 46, 47, 49 u. 57. Die entsprechenden Isotopen bestehen wahrscheinlich in nur 
kleinen Mengen. Einfachc Betrachtungen fiihren zu der Yoraussage gewisser Isotope. 
Da dieNeutronenzahl fiir n =  37, 39, 40 gleieh 20 ist, kann sie auch fiir n — 38, was Ar;!G 
liefert, erwartet werden. Ebenso kann V49, Mn53 u. Co57 vorausgesagt werden. Die 
Analogie mit der auBeren Elektronenstruktur zeigt an, daB fiir groBe Werte von n 
die Aufbaubedingungen stark kompliziert werden. (Naturę 130. 165. 30/7. 1932. 
Ziirich.) “ G. S c h m id t .

P. Gerald Kruger, Die y-Strahlung und ihre Beziehung zum Kernaufbau. (Vgl. 
C. 1932.1. 2285. II. 663.) Zur Aufstellung von Gleichungen, die die beobachtetey-Strah- 
lung des Kerns beschreiben, werden folgende Annahmen gemacht: 1. Die Kern-
elektronen vereinigen sich u. bilden ein negatiy geladenes Zentrum im Kem; 2. dieses
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negative Zentrum bewegt sich nicht; 3. die Protonen rotieren um dieses Zentrum 
u. 4. wird dem negatiyen Zentrum eine bestimmte wirksame Ladung zugeordnet. Auf 
diese AVeise wird eine Formel erhalten, die die Berechnung der Wellenlangen der 
y-Strahlung des Kerns ermóglieht. Diese Berechnungen wurden fur 14 verschiedene 
Elemente durchgefiihrt u. die theoret. Werte wurden m it den beobachteten Wellen
langen vergliehen. Die gróBte Abweichung zwischen beobachteten u. bereckneten 
Werten lag bei MsTh, u. BaAc vor u. betrug etwa 12%. In allen anderen Fallen lagen 
die Unterschiede in der GroBenordming von einigen % . Mit der gleiehen Formel ist 
die kiirzeste mogliehe Straklung von U bercchnet u. in der GroBenordming der Hóhen- 
strahlung gefunden worden. (Physical Rev. [2] 40. 727—30. 1/6. 1932, Illinois, 
Univ.) G. S c h m id t .

Wendell M. Latimer, Die Exislenz von Neutronen im Atomkem. Die friiheren 
Betraebtungen des Vf. (C. 1931. I. 3325) waren auf Kerne beschrankt, in welehen 
die Zabl der Protonen u. Elektronen cin Multiplum von 4 bzw. 2 -war. Eine Erweiterung 
der Uberlegungen auf andere Kerne ist noeh nicht dcfinitiv moglich, aber eine kurze 
Diskussion der Frage im Zusammenhang mit neueren Unterss. wird gegeben. — 
a-Teilchen u. Neutronen esistieren nicht ais solche im Kern, sondern nur Protonen 
u. Elektronen, in ganz bestimmter Weise gebunden. Wenn die Bindungen zerrissen 
werden, bilden sich in n. Weise a-Teilchen u. Elektronen zu Paaren wie in den radio- 
akt. Reihen. Doch sollte die Lsg. der Bindungen auch derart erfolgen kónnen, daB 
Neutronen der M. 1 oder 2, Wasserstoff der M. 1 oder 2, He der M. 5 usw. gebildet 
werden. Solche Teilchen wurden am leichtesten aus Kernen mit unges&tt. oder un- 
symm. Gruppen gebildet. (Joum. Amer. chem. Soc. 54. 2125—26. Mai 1932. Berkeley, 
Uniy. of California, Dep. of Chemistry.) Sk a l ik s . '

J. Chadwick, tjber das Neutron. Die Beobaehtungen der Be-Strahlung haben 
ergeben, daB letztere aus neutralen Teilchen mit der M. 1 bestehen muB. Aus den 
Messungen der Beichweite der Protonen, die von der Be-Strahlung aus Paraffin heraus- 
geschlagen wurden, sowie aus den Ausmessungen der N-RuckstoBbahrięh in der WlLSON- 
Kammer gelangt man ebenfalls bei Anwendung des Energie- u. Impulssatzes zu einem 
Wert fiir die M. der Be-Strahlung, der um 1 liegt. Da die Be-Strahlung bei Durch- 
setzung dicker Materieschichten nur wenig absorbiert wird, so folgt, daB die Ladung 
der Teilchen im Vergleich mit der des Protons sehr klein sein muB. Die Teilchen haben 
also die M. 1 u. die Ladung 0. Unter der Annahme, daB die Bldg. des Neutrons nach 
der Gleichung B 11 -j- He4 — y  X 14 +  Neutron erfolgt, kann geschlossen werden, daB 
die M. des Neutrons wahrscheinlich zwischen 1,005 u. 1,008 liegt. Dieses deutet darauf 
liin, daB das Neutron tatsachlich aus einem Proton u. einem Elektron zusammen- 
gesetzt ist m it einer Bindungsenergie oder einem M.-Defekt von etwa 1—2-106 Volt. 
Es kann angenommen werden, daB das Neutron aus einem in ein Elektron eingebetteten 
Proton besteht. Der Radius des Neutrons wird auf etwa 5-10_13cm angegeben. 
(Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. Chem. 38. 546. Juli 1932. Cambridge.) G. SCHM.

K. Diebner und H. Pose, Uber die Resonanzeindringung von a-Teilchen in  den 
Aluminiumkern. Um die Ergebnisse der Verss. iiber die Anregung des Al-Kerns zur 
H-Strahlemission durch a-Teilchen weiter zu sichem, werden die PosEschen Messungen 
(C. 1930. II. 2225) unter variierten Vers.-Bedingungen wiederholt. Insbesondere 
wurde die Abhangigkeit der Intensitat u. Energie der einzelnen H-Strahlgruppen 
von der Primarenergie der a-Teilchen untersuc-ht. Die Vers.-Anordnung war so, daB 
im ersten Falle die a-Teilchen dureh Au-Folien oder eine Luftschicht bis zu dem 
gewimschten Betrage abgebremst wurden, dann auf eine Al-Schicht von 4,2 mm 
Luftaquivalent trafen u. den Rest ihres Weges wieder in Au zuriicklegten. Bei der 
zweiten Yers.-Reihe trafen unabgebremste a-Teilchen auf eine Al-Schicht, dereń Dicke 
von 2 bis 20 mm Luftaquivalent in Stufen von 1 bis 4 mm Luftaquivalent variiert 
wurde. Erganzt wurden diese Verss. durch eine weitere JleBreihe, bei der unabge
bremste a-Teilchen auf die Al-Folie trafen, dereń Dicke in Stufen von 2 bzw. 1 mm 
Luftaquivalent vergrdBert wurde. Die a-Teilchen des Po-Praparates, dessen Starkę zu 
Beginn der Messungen einem halbseitigen Sattigungsstrom von 1500 elektrostat. 
Einheiten entsprach. trafen unter einem óffnungskegel Ton ±  27° auf die Al-Folie. 
Fiir 7 verschiedene Interralle der Primarenergie wurde eine Yollstandige Absorptions- 
kurve der H-Strahlen gemessen. Die Ergebnisse dieser Messungen stellen eine Be- 
statigung u. Erweiterung der PoSEschen Yerss. dar. Durch feinere Unterteilung der 
a-Teilchenintervalle lassen sich die Resonanzstrahlen sehr viel besser ermitteln u. 
man kann auch die Resonanzbreite der H-Gruppen von 47 cm u. 58 cm Reichweite
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abschatzen. Wahrend aus PoSEs Messungen folgte, daB die Resonanzstellen der obigen 
H-Gruppen innerhalb der a-Strahlintervalle von 2,5 bis 2,2 bzw. 3,6—3,1 cm liegen, 
ergeben die jetzigen Messungen fur die entspreehenden Interyalle 2,3—2,1 bzw.
3,35—3,05 cm. In  gleicher tlbereinstimmung zeigt sich fur die kiirzeste H-Gruppe von 
26,5 cm Reichweite, daB Ausbeute u. Reichweite m it der Primarenergie variieren. Die 
H-Gruppe mit der Reichweite bis zu 68 cm wurde nicht naher untersucht. Im Wider- 
spruch zu diesen Ergebnissen stehen die Verss. von St e u d e l  (C. 1932. I. 1489), 
nack denen beim Al keine Resonanzanregung von H-Strahlen vorhandcn ist. (Ztschr. 
Physik 75. 753—62. 6/5. 1932. Halle a. d. S., Univ.) G. S c h m id t .

K. Philipp, Untersuchungen uber nalurliche H-Strahlen. (Vgl. C. 1932. II. 659.) 
Vf. unternimrnt Energiebestst. der Protonen, die bei Atomzertrummerungen emittiert 
werden. Ais Naherung wird die empir. GEIGER-Beziehung i i  =  a vn, die Reichweite R  
der Protonen mit der Geschwindigkeit v yerbindet, benutzt. Zur Priifung dieses Ge- 
setzes werden die natiirlichen H-Strahlen yerwendet, die die a-Teilchen, wenn sie H2- 
haltige Substanzen durchfliegen, bei engen ZusammenstóBen mit den H-Kemen heraus- 
schlagen. Da es sich hierbei um einen elast. StoB handelt, ist die Energie bekannt, 
die maximal voni a-Teilchen dem H-Teilchen iibertragen werden kann. Diese maxi- 
male Energie ordnet man der experimentell bestimmten maximalen H-Reichweite zu. 
Die Verss. werden in der WlLSON-Kammer durchgefiihrt. Die H-Strahlen werden 
in einer diinnen Paraffinfolie (4 /<) erzeugt u. zwar von den a-Teilchen des Po, die im 
ersten Falle eine Energie von 3,4-106V u. dann maximal 2,9-10° V den H-Teilchen 
iibertragen konnen. Die gefundenen maximalen H-Reiehweiten betragen 16,1 bzw. 13cm. 
Daraus ergibt sich, daB die Reichweite der 3. Potenz der Geschwindigkeit proportional 
ist. Weitere Yerss. des Vf. erstrccken sich auf die von Be, B  u. Li ausgesandten Neu- 
tronen bei BeschieBung mit a-Teilchen. Es zeigt sich, daB die Intensitat der Neutronen- 
emission proportional der BoTHE-BECKERSchen y-Strahlung ist, u. daB die bei den 
Be-Neutronen zuerst im Luftraum der WlLSON-Kammer aufgefundenen K nicke u. 
Gabelungen, die nur ais Zertriimmerungsprozesse beim ZusammenstoB m it einern Atom- 
kern gedeutet werden konnen, auch bei den B- u. Li-Neutronen auftreten. (Ztschr. 
Elektrochem. angew. physikal. Chem. 38. 545. Ju li 1932. Berlin-Dahlem.) G. Schm.

Lord Rutherford of Nelson, Erinnerungen an die Fruhzeit der Itadioaktivitat. 
Die Arbeit enthalt einen kurzeń autobiograph. Bericht. Die Entdeckungen der Mit- 
arbeiter des Vf. werden aufgezeichnet. Die neuesten Verss. uber die Zertriimmerung 
von Li m it Protonen hoher Geschwindigkeit werden eingehender diskutiert. Die Móg- 
liehkeit m it 3 verschiedenen Arten von Korpuskeln (a-Teilchen, Protonen, Neutronen) 
eine Zertrummerimg zu bewirken, eroffnet aussichtsreiehe Wege fur die weitere Er- 
forsehung der Kernstruktur. (Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. Chem. 38. 476 
bis 480. Ju li 1932. Cambridge.) G. SCHMIDT.

Stefan Meyer, Entwicklungsrichtungen der radioaktiren Forschung und Aus- 
wirkungen auf Nachbargebiete. Vf. berichtet uber die Anzahl der jahrliehen Publi- 
kationen aus dem Gebiete der Radioaktivitat. Beginnend 1S96 mit den Arbeiten von
H. B e c q u e r e l  uber die Strahlung des U  u. dereń Eolgen wird die Entwicklungs- 
richtung der radioakt. Forschung bis in die jiingste Zeit besprochen. Dabei treten 
2 Hauptrichtungen besonders hervor: 1. die Eragen naeh der N atur u. dem Aufbau 
der Materie u. 2. die Studien des Wesens u. der Wrkgg. der emittierten Strahlungen 
m it allen Auswirkungen fiir Atomistik u. Feldphysik. Vf. gibt eine Ubersicht iiber 
die Nachbargebiete, die durch die radioakt. Forschung angeregt u. weiter gefordert 
wurden. 1. Mechanik: Herst. hdchstverfeinerter Mikrowaagen, Verbesserung der 
Massenspektroskopie, StoBgesetze, Zeitmessung bis 10-9 sec, Quantenmechanik usw.
2. Akustik, 3. Warme u. Molekularphysik: z. B. Konstruktion von Mikrocalorimetern, 
Neubest. der LosCHMIDTsehen ZahL 4. Optik: Ausdehnung der Kenntnisse der 
Wellenstrahlung bis zu Wellenlangen von 10- ł l  cm, Studien an Scintillationen u. von 
Leuchtdauem, Thermoluminiscenz, Radiophotoluminiscenz. 5. Elektrizitat u. Magne- 
tismus: Wechselbeziehung zwisehen Korpuskularstrahlen u. elektromagnet. Wellen
strahlung, neue Kenntnisse uber Gasionen, a-, /?-, '/-Spektroskopie des Atomkerns, 
Ionenzahler, Rohrenelektrometer, Hoehspannungsanlagen u. Benutzung der Ge- 
witterelektrizitat fur Atomzertrummerungsverss. 6. Chemie: Neuordnung des period. 
Systems naeh Entdeckung der Isotopie u. der Versehiebungsregel. Chemie der neuen 
Elemente Po, Ra, Ra Em, Ac, Pa; yerfeinerte Massenspektrographie, Erfassimg der 
Bedeutung der Packungsanteile, Ausbldg. der analyt. Chemie der U- u. Th-Erze, der 
Ra- u. MsTh-Gewinnung, der seltenen Erden, von Jo, Ac u. Pa. Ausbldg. der Radio-
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chemie (neue Fallungsregeln), Entdeckung der Hydride von Bi, Pb. Ausbldg. der 
Mikrochemie, Methodik der Herst. starker Po-Praparate aus Radioblei, aus Ra D, 
RiickstoBmethodik zur Herst. gewisser Radioelemente. 7. Photographie: Schwar- 
zungen fur die yerschiedenen Stralilenarten. S. Meteorologie: Bedeutung der Ultra- 
strahlung, 9. Astrophysik: die Hohenstrahlung deutet auf das Vork. radioakt. Stoffe 
im Kosmos. 10. Mineralogie: Altersbestst. der Gesteine u. Meteorite aus ilirem Ra G-, 
Pb-, ThD-Geh., aus He-Geh. u. aus pleochroit. Hofen. 1 1 . Mathematik: Klassisehe 
Formulierung der Zerfallstheorie, ąuantenmechan. u. wellenmeehan. Ansatze. 12. Bio
logie u. Medizin: Strahlentherapie. Im AnsehluB an diese Aufzahlung werden die 
Wandlungen in den Anschauungen uber die Materie, ihr Werden u. Vergehen be- 
sprochen. SchlieBlich wird noeh auf die medizin. Anwendungen der Radioaktivitat 
unter besonderer Beriicksichtigung der Ra Em-Kuren eingegangen. (Ztschr. Elektro- 
chem. angew. physikal. Chem. 38. 480—S8. Juli 1932. Wien.) G. S c h m id t .

H. Geiger, Die Bedeutung der oc-Strahlen fu r  die Atomforschung. Bei der Er- 
forsehung des Aufbaues der Atomkerne werden 3 Angriffslinien verfolgt: 1 . die
AsTONsehe Atomgewichtsanalyse, die uber die innere Bindungsernergie, den Massen- 
defekt genaue Aussagen niacht, 2. die Analyse der mit inneren Kernvorgangen ge- 
koppelten y-Emission u. 3. die kunstliche Kernspaltung, die bisher allein dureh den 
StoB schneller a-Teilehen erzielt werden konnte. Die Verss. uber die Ruckwarts- 
streuung der a-Teilchen an Au haben gezeigt, daB der Potentialwall, der das Kern- 
innere gegen die Umgebung abtrennt, nicht uberschritten wird u. auch nieht mit den 
sclinellsten zur Verfugung stehenden a-Teilchen uberschritten werden kann. Bei den 
leichten Atomen dagegen ist der Potentialwall nicht so hoch u. der a-Strahl kann da- 
riiber hinweggleiten oder zumindest bis an Stellen vordringen, wo die Gasałritwrkg. 
der Einzelladungen des Kernes nicht mehr dureh das einfache CoULOMBsche Gesetz 
zusammengefaBt werden kann. Abweichungen bis zum lOfachen W ert des theoret. 
Betrages sind fur gewisse Richtungen bei der Streuung an leichten Atomkernen fest- 
gestellt worden. Bei zahlreichen anderen Elementen sind ebenso wie beim N  Kern- 
umwandlungen erzwungen worden. Aus s t e r e o s k o p .  WlLSON-Aufnahrnen geht 
hervor, daB bei einem mit Protonenemission verbundenen ZusammenstoB der a-Strahl 
vom Kern eingefangen ^ ird  u. daB somit der UmwandlungsprozeB in den genau be- 
kannten Eallen ais Aufbau u. nicht ais Zerfall zu werten ist. Es scheint, daB das a-Teil
chen je nacli Geschwindigkeit u. Aufprallrichtung auf verschiedenen ąuantenmaBig 
festgelegten Wegen vom Kem eingefangen werden kann. Es besteht die Aussicht, 
daB dureh weitere Forschung Hohe des Potentialwalles, Resonanzstellen, Kem- 
anregungszustande usw. erfaBt werden konnen. (Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. 
Chem. 38. 488—90. Juli 1932. Tiibingen.) G. Sc h m id t .

Lise Meitner, Die. Bedeutung der (S- und y-Strahlen fiir die Atomforsćhung. Die von 
den radioakt. Elementen ausgesandten /J-Strahlen zerfallen in 2 Gruppen, die ganz 
rerschiedenen Prozcssen angehóren. Die erste Gruppe bilden die beim Zerfall eines 
Radioelementes, wie etwa Ms Th oder UX, aus dem Kern abgespaltenen Elektronen 
(Kernelektronen). Die zweite A rt von Elektronen werden ais sekundiire /?-Strahlen 
bezeiehnet. Hier verlauft der ProzeB so, daB ein dureh einen vorhergehenden a- oder 
/3-Zerfall angeregter Atomkern entweder ein oder mehrere monochromat. y-Linien 
em ittiert oder strahlungslos in den Zustand kleiner Energie ubergeht u. die ent- 
sprechende Energie auf ein K-, L-, M-Elektron seiner eigenen Elektronenhiille iiber- 
tragt. Es entstehen homogene /?-Strahlgruppen verschiedener Energie (natiirliches 
/5-Strahlspektrum). Dureh Ausmessung ihrer Energie u. unter Heranziehung der be- 
kannten K-, L- . . . Ablosungsarbeiten kann man die Energien der Kern-y-Strahlen 
bzw. die zugehórigen Anregungszustande des Atomkerns ableiten. Von den Kern
elektronen einer radioakt. Substanz gilt, daB sie keine einheitliche Energie besitzen, 
sondern iiber einen groBen Energiebereich kontinuierlich verteilt sind. Demnaeh mussen 
ident. Atomkerne nach dem /3-Zerfall in verschiedenen kontinuierlich verteilten Energie- 
zustanden zuruekbleiben, ohne daB eine nachweisbare Kompensation, z. B. dureh 
y-Strahlen oder sonstige Prozesse eintritt. (Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. 
Chem. 38. 490. Juli 1932. Berlin-Dahlem.) G. Sc h m id t .

Otto H ahn, Radioaktivitat und chemische Elementarprozesse. Die Untersuchungs- 
methoden des Vf. werden in 3 Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe beruht auf der 
leichten Nachweisbarkeit radioakt. Atomarten in prakt. unendlich geringer Gewichts- 
menge. Die zweite Gruppe griindet sich auf die Tatsache, daB eine Reihe inakt. oder 
sehr schwach akt. Elemente hochakt. radioakt. Isotope besitzen. Die dritte Gruppe
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yerwendet die in minimalster Konz. leicht nachweisbaren radioakt. Bdelgase zum 
Studium der Struktur oberflaehenreicher u. oberflachenarmer Substanzen (Emanier- 
methode). Dio ruolckulardisperse u. kolloidartige Verteilung in Pil. hat gezeigt, daB 
die leicht hydrolysierenden Po- u. Bi-Isotope ,teilweise aueh Pb, sich wie kolloidale 
Substanzen verhalten. Nach der photograph. Methode von Ch a m ie  ist gezeigt worden, 
daB radioakt. Atomarten in Hg u. wss. Lósungsmm. sich ais diskontinuierliche Gruppen 
abzeichnen, was nur stattkat, wenn dio Voraussetzung zur Entstehung yon „Radio- 
kolloiden“ gegeben ist. Weiterhin wird bei der Abseheidung m it entstehendcn Ndd. 
zwischen Einbau unter Bldg. von Misehkrystallen oder mischkrystallahnlichen Systemen 
einerseits u. zwischen adsorptiyer Anlagerung unterschieden. Bei wahren Misch- 
krystallsystemen kann man den Einbau der mkr. Komponentę in den Nd. willkiirlich 
so leiten, daB die akt. Komponento homogen in der M. des Nd. verteilt ist oder daB, 
wahrscheinlich den Gitterenergien der Komponenten im Krystall entsprechend, eine 
inhomogenc Verteilung stattfindet. Neben den wahren Mischkrystallsystemen wird in 
einigen Fallen ein mischkrystallahnlieher Einbau kleiner Substanzmengen in die Gitter 
aueh dann beobacktet, wenn die Voraussetzungen fur eine wahre Mischkrystallbldg. 
nicht gegeben sind. Ais Beispiel wird der Einbau yon Pb in die Gitter von NaCl u. 
KC1 angefiihrt. Bei der Abseheidung kleinster Substanzmengen dureh adsorptive 
Anlagerung hat sich gezeigt, daB es sich bei den Adsorptionserscheinungen um mehrere 
zeitlieh gegeneinander abgrenzbare Prozesse handelt, die dureh einen Obergang der 
Adsorptivionen yon der diffusen Doppelschicht an die unmittelbare Grenzflachen- 
schicht oder sogar in diese hinein yerursacht sind. Mittels der Emanicrmethode lassen 
sich Anderungen der Oberflache oder der Struktur der Stoffe messend yerfolgen, da 
oberflachenreiche Substanzen ein hohes, oberflachenarme im allgemeinen ein geringes 
Emanieryermogen besitzen. Die Verss. zeigen, daB in den Mikrokrystallen gealterter 
Thor- u. Eisenoxydgele schon bei gewóhnlicher Temp. eine erhebliche Homogenisie- 
rung der Atomyerteilung stattfindet, wahrend eine solche bei polaren Salzen nicht 
beobachtbar ist. — Ais oberflachenarme Substanzen m it einem bei charakterist. Temp. 
sprunghaften Anstieg verhalten sich neben den krystallisierten anorgan. Salzen aueh 
die amorphen Glaser. Die Verss. m it den Bariumsalzen organ. Fettsaurcn fiihren zu 
dem Ergebnis, daB das Emanieryermogen dieser Substanzen keinen reinen Ober- 
flacheneffekt darstellt, sondern yon der Struktur der betreffenden Salze abhangig ist. 
(Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. Chem. 38. 511—18. Juli 1932. Berlin- 
Dahlem.) ~ G. SCHMIDT.

Georg V0n  Hevesy, Radiochemische Methoden in Chemie, Physik und Biologie. 
Die radiochem. Methoden haben bei der Lsg. von Problemen, wo ihre Zuhilfenahme 
eine ganz auBerordentliche Vereinfachung der Unters. bedeutet, Anwendung gefunden, 
so z. B. bei der Erforschung der chem. Eigg. der Elemente, yon denen es nur radio
akt. Isotope gibt, bei der Best. der Abhangigkeit des Dampfdruckes molekularer 
Schichten von der Unterlage, bei der Ermittlung der Durchlassigkeit von Gasmasken. 
Dureh innige Beimengung eines ihrer radioakt. Isotope kann eine Reihe yon Elementen 
indiziert werden. Die Methode der radioakt. Indicatoren wird zur Best. der Loslichkeit 
wl. Pb-Salze, zur Kontrolle der quantitativen Abseheidung von Pb, Bi, Th usw. aus 
Gesteinen u. aueh zur Verfolgung biolog. Prozesse herangezogen. Aueh solche Ele
mente, die keine radioakt. Isotope haben, wie z. B. N2, konnen dureh radioakt. Methoden 
quantitativ bestimmt werden. Die Anwendungsgebiete der radioakt. Indicatoren- 
methode umfassen den direkten Nachweis des Vorliegens einer elektr. Dissoziation in 
wss. u. anderen Lsgg., sowie in Salzschmelzen, des kinet. Ladungsaustausches, der 
dauernd zwischen freien Ionen yersehiedener Wertigkeit stattfindet. So wird z. B. 
beim Austausch zwischen der Oberflache fester Pb-Salze u. den Ionen ihrer gesatt. 
Lsg. stets nur die oberste Atomschicht des festen Kórpers angegriffen, so daB es móg- 
lich wird, dureh Best. der Verteilung, z. B. des ThB zwischen einer gesatt. Pb(S04)2- 
Lsg. u. einer festen Pb(S04)2-0berflaehe die GróBe der letzteren zu berechnen. Dureh 
die Indicatorenmethode konnte die Selbstdiffusion auf kondensierte Systeme aus- 
gedehnt werden. Die Messung der Selbstdiffusionsgeschwindigkeit des Pb in kry- 
stallisiertem PbCl4 ermoglicht die auBerordentlich kleinen tjberfuhrungszahlen des Pb 
in dieser anion, leitenden Verb. zu bestimmen u. von der nicht geradlinig yerlaufenden 
Leitfahigkeitstemperaturkurye des PbJ., zu zeigen, daB bei tieferen Tempp. haupt- 
sachlich die Jodionen, bei hóheren die Pb-Ionen fur den Stromtransport yerantwort- 
lich sind. (Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. Chem. 38. 5C4—11. Juli 1932. 
Freiburg i. Br.) '  G. S c h m id t .
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Karl Przibram, Radiumstrahlen ais HilfsmiUel zur pliysikalisch-cliemischen Dnler- 
suchung fester Kórper. Die jetzige, allgemein angenommene Deutung der Verfarbung, 
etwa von NaCl, ist, daB ein Strahlungsąuant von einem Chlorion absorbiert wird u. 
dabei von diesem das Elektron abtrennt. Dieses Elektron geht zu einem der 
nachsten Na+ uber u. neutralisiert es, so daB jetzt im Salz nebeneinander neutrale 
Cl- u. Na-Atome vorkommen. Die Farbę riihrt hauptsachlich yon der Lichtabsorption 
im Metallatom her, jedoeh besteht eine wesentliche Beeinflussung von der Anwesenheit 
des Anions. Die Verfarbungsmethode liefert ein empfindliehes Mittel zur Feststellung 
sehr kleiner Spuren von Yerunreinigungen in Salzen. So wird ein Iv2S04 (K a h lb a u m ),  
das Spuren von I \2C03 enthiilt, nach dem Erstarren aus der Schmelze bestrahlt, griin, 
u. auf diesem Wege konnen noch K ,C03-Spuren in K 2SO., in einer Verdiinnung von 
1: 25 000 nachgewiesen werden. Vf. berichtet weiter iiber Farbanderungen durch vor- 
herige Druckbeanspruchung an Fluoriten. Aus der schnelleren Verfarbung von ge- 
preBtem NaCl im Verlialtnis zu ungepreBtem NaCl geht hervor, daB Gitterstorungen 
die Verfiirbung begiinstigen. Die Verfarbung ist in die Lockerstellen (S m e k a l)  z u  
verlegen, in denen die Ionenneutralisierung am leichtestenn erfolgt. Der tieferen Ver- 
farbung nach dem Pressen, nach Stórung des Gitters, entspricht eine Ruckkehr zum 
farblosen Zustand bei der Rekrystallisation. Es wird iiber Yerss. zur Best. der Re- 
krystallisationsgeschwindigkeit berichtet. SchlieBlich wird noch auf den merkwurdigen 
Blauumschlag des NaCl eingegangen. Die Verss. deuten darauf hin, daB dieser an 
starker gestorte Stellen des Gitters gekniipft ist ais die Gelbfarbung. Die Blaufarbung 
ist nicht nur durch Druck, sondern auch durch Einbettcn in ein Grundmaterial 
zu erzielen. (Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. Chem. 38 . 490—96. Juli 
1932.) G. S c h m id t.

Otto Erbacher, Unlersućhung kinelischer Vorgange an Metalloberflachen mittels 
radioakther Methoden. Vf. zeigt, daB nach der Methode der elektrochem. Abscheidung 
radioakt. Atomarten auf unedleren Metallen Nachteile entstehen, die in der Reaktions- 
fahigkeit dieser Metalle begriindet sind. Durch Verwendung von Edelmetallen, dereń 
Eigenpotentiale zum Zwecke der Abscheidung unedel gemacht werden, konnen diese 
Nachteile behoben werden. Zwei verschiedcne Unters.-Methoden werden angewandt:
1. P t wird durch Beladung mit H2 in verd. Lauge so unedel, daB sich selbst das un- 
edlere Pb-Isotrop ThB darauf abscheidet. Nach der zweiten Methode wird die Lós- 
lichkeit eines Edelmetalls durch ein geeignetcs Medium stark erhoht u. gleichzeitig 
die jeweils geloste Metallmenge in Komplexionen ubergefiihrt. Es werden die kinet. 
Vorgiinge an Metalloberflachen bei Systemen Metali u. Lsg. seiner Ionen ohne u. m it 
edleren Ionen untersucht. Bei Systemen Metali u. Lsg. seiner Ionen mit edleren Ionen 
wird im Gegensatz zu denen ohne edlere Ionen ein maximaler Austauscheffekt erreicht, 
der einer monoatomaren Schicht entspricht. Da der radioakt. Nachweis auch die durch 
einfachen Austauschvorgang allein abgeschiedenen minimalen Mengen der edleren 
Ionen zu bestimmen gestattet, konnen diese abgeschiedenen Mengen in eine vergleichende 
Beziehung zu den ausgemessenen Oberfliichen der abscheidenden Metalle gebraeht 
werden. Es ergibt sich somit die Moglichkeit, die absoluten Oberflachen von Metallen 
auf einem neuen Weg zu bestimmen. (Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. Chem. 
38 . 532—35. Juli 1932. Berlin-Dahlem.) G. Sc h m id t .

W. Vernadsky, Die Radioaktivitat und die neuen Probleme der Geologie. Vf. gibt 
eine Ubersicht iiber den Stand des empir. Wissens u. iiber die Kenntnis der fundamen- 
talen, zahlenmaBig bestimmten Daten der 3 folgenden geolog. Probleme: 1. die

• Geochemie des Pb, 2. die radioakt. Best. der geolog. Zeit u. 3. die radioakt. Kartę. 
Ad 1 . mussen mindestens 9 verschiedene primare Typen von Pb-Vorkommen unter- 
schicden werden. a) Pb aus Mineralgangen (polymetall. Mineralgange), b) Pb aus 
metasomat. Lagerstatten, c) Pb aus Kontaktlagerstatten, d) u. e) Pb aus massiven, 
pluton, u. vulkan. Gcsteinen, f) Pb aus Organismen u. organogenen Mineralien u. 
Gesteinen, g) u. h) Pb aus U- u. Th-Mineralien u. aus ihren dispersen Atomen, i) Pb 
aus vulkan. Mineralien (Sublimate). Eine andere Gruppe von Pb-Vork. gehort zu 
sekundaren Typen. Es sind Neubldgg. in der Biosphare u. in der Stratisphare, die durch 
chem. Prozesśe herrorgerufen sind. In der Erdrinde (speziell in der Biosphare) sind 
verschiedene Isotopengemisehe mit den folgenden Pb-Isotopen 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 211, 212 u. 214. Das gewohnliche Pb (207,2) kann alle diese Isotope 
enthalten u. scheint aus zwei verschiedenen Komponenten zu bestehen u. zwar der 
Komponento A, dereń Isotope den U- u. Th-Rcihen der Elemente angehoren u. der 
Komponente B, dereń Isotope unabhangig ron diesen Reihen sind. Wahrend die Be-
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trachtungen iiber die geolog. Zeit mehr allgemeiner Art sind, wird auf die radioakt. 
K artę der Biosphiire naher eingegangen. Diese Kartę muB die Verteilung der radio
akt. Energie der Biosphiire auf ihre Oberflache projiziert, geograph. zahlenmaBig dar- 
stellen. Die radioakt. Energie, die in Erdprozessen tatig ist, entspricht der strahlenden 
Energio der Warme. Man kann diese Energie fiir jeden ccm, ckm usw. des Erdstoffes 
bereehnen, wenn die Menge von radioakt. Elementen in dem Vol. bekannt ist. Dazu 
ist es erforderlich, den genauen Gewiehtsprozentgeh. von U, Th, K  u. Rb zu be- 
stiramen u. das genaue Gewicht des Erdstoffes zu kennen. t)ber den Rb-, U- u. Th- 
Geh. des Meer- u. Ozeanwassers liegen keine genauen Werte yor, jedoch laCt sich jetzt 
schon behaupten, daB die radioakt. Energie des Ozeans yiel niedriger ais die des Fest- 
landes ist. Vf. nimmt an, daB sich aus der radioakt. Kartę die Verteilung yon physikal. 
sehr wichtigen Strecken auf der Erdoberflaehe ergeben muB, so z. B. von den Grenz- 
gebieten, die therm. sehr inhomogen sind, von den Beriihrungen von Erdstrecken ver- 
schiedener Temp. Solche Grenzgebiete haben eine groBe Bedeutung fiir die verschie- 
denen geolog, u. geopliysikal. Erscheinungen. Ais Beispiele werden elektromagnet. 
Erscheinungen, terrcst. elektr. Strome angefuhrt. (Ztsehr. Elektrocliem. angew. physikal. 
Chem. 38. 519—27. Juli 1932. Leningrad.) G. Sc h m id t .

LeRoy D. Weld, Die Analyse der Beóbachtungen der Hohenstrahlung. (Vgl. 
C. 1931. II . 816.) Auf die Ergebnisse der Absorptionsverss. der Hohenstrahlung wird 
eine Methode angewandt, die nichtlineare Beobachtungsgleichungen liefert. Es sollen 
die walirscheinlichsten Werte der Konstanten einiger Hohenstrahlungskomponenten 
festgestellt werden. Bei Anwendung der bisher vorliegenden Ergebnisse geht aus der 
Ubereinstimmung hervor, daB die quantitativen SchluBfolgerungen nicht aus experi- 
mentellen Werten durch die Methode der kleinsten Quadrate ableitbar sind. (Physical 
Rey. [2] 40. 713—17. 1/6. 1932. Coe Coli.) G. Sc h m id t .

Arthur H. Compton, Veranderung der Hohenstrahlung mit der geographischen 
Breite. Die Hóhcnstrahlungsintensitat wird m it einer kugelfórmigen Stahlionisations- 
kammer, die m it Ar bei 30 Atmospharendruck gefiillt war, bestimmt. Die Messungen 
wurden in einem Gebiet yon 47° nórdlicher bis 46° siidlicher Breite angestellt u. zeigen 
eine gleichfórmige Veranderung mit der Breite an. Das Intensitatsminimum liegt 
nahe dem Aąuator, wahrend die Intensitiit nach den Polen hin zunimmt. Die Anzahl 
der Ionen pro ccm pro Sek schwankt- fiir die einzelnen MeBorte zwischen 6,88 u. 1,83. 
Der Ionenstrom ist mit einem LlNDEMANN-Elektrometer bestimmt worden. Der Ein- 
fluB lokaler Strahlung ist beriicksichtigt worden. (Physical Rey. [2] 41. 111— 13. 
1/7. 1932. Chikago, Univ.) G. S c h m id t .

John A. Eldridge, Mittlere freie Wegldngen von Ga sen. Vf. untersucht, ob der Zu- 
sammenstoB yon Moll. im klass. Sinn eine Bedeutung hat, wenn nicht der Streuwinkel 
berucksichtigt wird. Ein Mol.-Strahl, der durch eine Kammer mit Gas unter niedrigem 
Druck hindurchgeht, wird gemessen. Die Zahl der Moll., die nur kleinc Abweichungen 
(unter 1°) erleiden, ist sehr gering. Die mittleren freien Weglangen von H2, He, N. 
u. Oa ergeben sich yielmals kleiner, ais nach der kinet. Theorie. Die Differenz beruht 
wahrscheinlich auf der Vernachlassigung der Persistenz der Gesehwindigkeit in der 
kinet. Theorie. (Physical Rey. [2] 40. 1050. 15/6. 1930. State Univ. of Iowa.) L o r.

S. R. Khastgir, Die Absorption gestreuter Jłóntgenslrahlen. Nach B a r k l a  u . 
K h a s t g i r  (C. 1928. I. 1258) ist das yom primaren abweichende Durchdringungs- 
yermogen gestreuter Róntgenstrahlen auf den J-Effekt zuriickzufuhren. Die Differenz 
des Durchdringungsvermogens braucht indes keine diskontinuierlichen Anderungen 
zu erleiden, sondern kann (Fali B  nach B a r k l a  u. K h a s t g ir ,  1. c.) iiber einen groBeren 
Wellenlangenbereich gleich groB sein. — In  der yorliegenden Arbeit wird nachgewiesen, 
daB diese Differenz der Absorbierbarkeit durch die Theorie yon C om p ton  nicht erklart 
wird. Die Reehnung (nach friiheren Resultaten yon H e w l e t t  u. R ic h tm y e r )  
wird fiir heterogene Primarstrahlung mit Hilfe der Energieverteilungskurven yon 
U l r e y  (Physical Rev., Mai 1918) fiir die allgemeine Strahlung von W bei yersehiedenen 
Spannungen durchgefuhrt. Die Anwesenheit von unmodifizierter Strahlung im ge- 
streuten Strahl ist berucksichtigt. — Ferner werden die experimentellen Ergebnisse 
anderer Forscher diskutiert. Die Resultate von CROWTHER, G a e r t n e r  u. D u n b a r  
stimmen sehr gut mit den yon B a r k l a  u. K h a s t g i r  iiberein u. ergeben das oben 
erwahnte Gesetz des J-Phanomens: fi jo — /i/o =  const. — In  einer erganzenden 
Notiz geht Vf. auf die Arbeit yon B a c k h u r s t  (C. 1932. I. 3153) ein, die nicht ais 
Widerlegung der Existenz einer J-Absorption zu werten ist. (Philos. Magazine [7] 14. 
99— 112. Juli 1932. Dacea, Univ., Physics Dept.) SKALIKS.
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H. Kersten, Ein Rontgenspekłrograph. Ein RefIexionsspektrograph wird genau 
beschrieben, der fiir die fruher beschriebene (C. 1932. I. 3087) Rontgenrijhre gebaut 
ist. E r kann indessen fiir andere Rohren umgeltndert werden. (Rev. scient. Instruments
з . 384—87. Juli 1932. Univ. of Cincinnati [Ohio], Dept. of Physics.) SKALIKS.

Erik Carlsson, Die Nicht-Diagrammlinien der K  a-Strahlung von Aluminium. 
Vf. untersucht das K  a-Spektrum von Al in einem Yakuumspektrographen. Ais 
Strahlenąuelle diente ein Ionenmetallróntgenrohr, das m it einer Spannung von 10 kV
и. einer Stromstarke von 15 mA betriebcn wurde. GroCe Dispersion wurde bei Ver- 
wendung eines Quarzkrystalles erhalten. In  der Nahe der Linien Al K  <x3 u. a6 werden 
zwei schwachere, a- u. as, gefunden, u. dereń Wellenlange gemessen. Mit A120 3 ais 
Antikathode tr itt  eine wreitere Linie a , hervor. Die von der chem. Bindung hervor- 
gerufene Versehiebung der Funkenlinien des Spektrums ist ebenfalls gemessen worden. 
(Ztschr. Physik 76. 471—73. 20/6. 1932. Upsala, Physikal. Institut.) G. SCHMIDT.

C. Boeckner, Polarisalion der Slrahlung von Metallen, die mit langsamen Elektronen 
bescliossen werden. (Vgl. C. 1932. II. 171.) Eine Metallelektrode in einer Gasentladung 
(Cs-Dampf) sendet unter der Wrkg. der Elektronen eine Strahlung m it kontinuier- 
lichem Spektrum im Sichtbaren u. U. V. aus. Da die Elektronen senkrecht zur Ober- 
flaehe einfallen, ist -— in Analogie zum Róntgenkontinuum — die Strahlung polarisiert. 
(Physical Rev. [2] 40. 1043. 15/6. 1932. Bureau of Standards.) Lo r e n z .

Albert E. Whitford, Der Żeemaneffekt des K  Il-Spektrmi is. In  einer BACKschen 
Kammer wird das Eunkenspektrum des K  zwischen den Polen eines starken Magneten 
erzeugt (Feldstarke bis 32500 Gauss), wobei K-Metall mittels einer Sehraube dauemd 
in die Entladung nachgepreCt wird. Zweite Elektrode ist ein 10-mal pro sek oscillie- 
render Mo-Streifen; Stromstarke 1,8 Amp. Aufnahmen in 3. Ordnung eines 6-m- 
Gitters bei 0,89 A pro mm Dispersion. Auswertung der Aufnahmen mittels Registrier- 
photometers. Die Analyse bestatigt die Termordnung von DE B ru in  u . von Bo WEN'. 
Die g-Summe fiir die J  =  1-Terme der 3p5 4s -Konfiguration des K+ wird zu 2,574;0,02 
an Stelle von 2,50 gefunden; das Versagen der g-Summenregel steht in Ubereinstim- 
mung mit den anomalen Intervallen der Konfiguration, was Storungen infolge der 
sich uberlagemden Terme aus der Konfiguration 3jj5 3d zuzuschreiben ist. Diese 
letzteren Terme sind nicht samtlieh an Linien auf die g-Zahlen prufbar. Die 3p5 5s- u. 
3p 5 4p-Terme erfiillen die g-Summenregel liinreichend genau. — Die Abweichungen 
der 3ps 4s-Terme von den Slultiplettregeln (HOUSTON) u. dem Gesetz der regelrechten 
Dubletts werden so verstandlich. (Physical Rev. [2] 39. 898—904. 15/3. 1932. Univ. 
of Wisconsin, Dept. of Physics.) B e u t l e r .

Weldon G. Brown, Feinstruktur der sichtbaren Absorptionsbanden des Broms. 
(Ygl. C. 1932. II. 20.) Die Absorption des Br2-Dampfes wird bei Drucken bis zu 100 mm 
in PYREX-Rohren von 50 u. 150 cm Lange in 3. Ordnung eines 6 m-Gitters (Dispersion
0,8 A/mm) aufgenommen; Lichtąuelle: 120 W att W-Lampe, Belichtungszeit; 6 bis 
12 Stdn. Vermessung von ca. 2500 Linien im Bereich 6000—6300 A gegen Ne-Linien, 
direkte Berechnung yon n-ac.- — Die Bandenlinien von Br278>81 sind ca. doppelt so 
intensiy wie die von (Br7S)2 oder (Br81)2 u. zeigen im Gegensatz zu diesen keine alter- 
nierenden Intensitaten; Linien des P-Zweiges P  (•/) fallen mit solchen des ii-Zweiges 
R  (J  +  4) uber den ganzen Bandenzug fast zusammen oder bilden sehr enge D ubletts; 
Q-Zweige ey.istieren nicht. Analysiert werden die Linien der Banden v' ~  7 bis 13 
u. v"  =  2, 3 u. 4. Die quantitative Best. des Intensitatsverhaltnisses der alternierenden 
Bandenlinien des (Br79)2 u. (Br81)2 wurde nicht durchgefiihrt; die Isotopenverschiebung 
am Bandenursprung bestatigt die fruher gegebene absol. Numerierung der Schwingungs- 
ąuanten. Die Rotationskonstanten sind (fiir die Br279’81-Moll.; die anderen sind eben
falls berechnet):

Be"  =  0,08091; ae"  =  0,00 028; / / ' =  342,1 • lO"40; r / '  =  2,18-10-» cm 
B e '=  0,0596 ; a /  =  0,00 062; / /  =  465-10-“ ; r /  == 2,65-10-* cm

In  Tabel len sind die Einzellinien der obengenannten Ubergange von I  — ca. 20 bis 
62 verzeichnet, die Isotopcnverschiebungen infolge Rotation u. Schwingung sind 
besonders berechnet. Fiir die Br2T9'81-Moll. wird die genauere Schwingungsformel 
gefunden:

=  15 891,3 +  169,71 (v' +  \)  — 1.913 (v' +  ±y- — 323,2 (v"  +  $) +  1,07 (v +  W  
(Physical Rev. [2] 39. 777—87. 1/3. 1932. Univ. of Chicago, Ryerson Physlc. 
Lab.) B e u t l e r .

Weldon G. Brown, Die Entropie von Brom aus spektroskopischen Daten. Vf. be
rechnet aus spektroskop. Daten (ygl. yorst. Ref.) die Entropien fiir 298,1° von Br79-79
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zu 58,56, Br79>81 zu 60,01, B r81’81 zu 58,70 u. fiir das Gleichgewichtśgemisch zu 59,32 E E  
u. yergleicht sie mit dem Wert, der sich aus Messungen der spezif. Warme u. der Ver- 
dampfungswarme ergibt. Dieser ist 62,1 E E  beim F. 265,8°, wahrend sich aus spektro
skop. Daten fiir diese Temp. 61,69 berechnet. Wenn die Entropio der Mischung der 
Isotopen berucksiehtigt ■wird, ist der Entropiewert fiir 298,1° <So20S)1 =  58,63 EE. 
Es wird kurz auf die Diskrepanz zwisehen den cxperimentell bestimmten u. den aus 
Bandenspektren bercchneten Dissoziationskonstanten des Br bei hohen Tempp. ein- 
gegangen. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2394—96. Juni 1932. Chicago, Illinois, 
tJniv., Ryerson Phys. Lab.) Ju za .

Chas T. Knipp, Der Lichtblilz beim Nachleuchten von Argon bei einem bestimmten 
Druck. Ca. 2—3 Sek. nach dem Abschalten einer elektrodenlosen Entladung wird in 
einem LitergefaB mit Ar von 0,1—0,2 mm Druck (Reinheit u. Feuchtigkeitsgeh. un- 
bekannt) ein plotzliches Aufleuchtcn beobachtet, fiir das eine Erkliirung fehlt. (Physical 
Rev. [2] 39. 871. 1/3. 1932. Univ. of Illinois.) B e u t l e r .

W. H. Rodebush, Die Dissoziaikmswarme des Natriummolekiils. Die ursprunglich 
aus dem Bandenspektrum bestimmte Dissoziationswarme des Na„ (1 V =  23 000 cal) 
w'iirde eine abnorme D. des gesatt. Natriumdampfes bei allen Drueken fordem. Die 
von RODEBUSH u . W a l t e r s  gefundene Anomalitat ist aber nur gering (0,79 V =  
18 200 cal; vgl. C. 1930. II. 1507). Der neuerlich von N u ssb a u m  u. L o o m is (C. 1932. 
II. 172) bestimmte Wert 0,76 ±  0,02 V (=  17 500 cal) ist gewiC ais untere Grenze 
zu betrachten. Der wirkliche W ert ist im Intervall 0,76—0,78 V zu suchen. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 54. 2123. Mai 1932. Urbana, Univ. of Illinois, Chem. Dept.) S k a l .

Morris Muskat und Elmer Hutchisson, Quantenmechanik des Lithiumhydrids. 
Die ąuantenmechan. Berechnung des LiH wird unter verschiedenen Annahmen durch- 
gefiihrt: 1. SLATERsche knotenfreie Eigenfunktion wird fiir das Valenzelektron an- 
gesetzt, 2. die Funktion von GuiLLEMIN u. Ze n e r  m it dem Knoten bei 0,18 a0 wird ver- 
wendet. Die if-Elektronen werden in beiden Fallen vernachlassigt. Der Gleichgewichts- 
abstand ist experimentell 1,6-10-8  cm, nach 1. 1,427; nach 2. 1,454-10-8  cm; die Disso
ziationswarme ist experimentell: 2,56 V, nach 1. 2,30; nach 2. 2,21 Volt. Das Grund- 
schwingungsąuant ist experimentell 1380 cm-1, nach 1. u. 2. 1400 cm-1. Die An- 
naherungen sind fiir beide Annahmen so gut, wie sie nach Art der Vereinfachungen zu 
erwarten sind. (Physical Rev. [2] 39. 859. 1/3. 1932. Gulf Research Lab. and Univ. of 
Pittsburgh.) B e u t l e r .

Elmer Hutchisson und Morris Muskat, Quanienmećhanik des Lithiumhydrids. 
Ausfiihrliche Arbeit zu vorst. Ref. (Physical Rev. [2] 40. 340—44. 1/5. 1932.) B e u t l .

Luigi Calderoni, Die optische Aktivitał bei anorganischen Verbindungen. Zu- 
sammenstellung u. Diskussion der bisher beschriebenen opt. akt. anorgan. Komples- 
salze. (Boli. chim. farmac. 71. 517—22. 525—30. 15/7. 1932.) R. K. Mu l l e r .

Ram Narain Mathur und Amar Nath Kapur, Magnetische Drehung fliissiger 
Mischungen. Nach T r e w  u .  S p e n c e r  (C. 1931. I. 3442. 1932. I. 1635) ist der Dia- 
magnetismus fl. Mischungen einiger organ. Verbb. nicht additiv zu berechnen. Vff. 
wiederholen die Messungen fiir die Mischungen HCCl3-Aceton, A.-HCC13 u. A.-Aceton. 
Die Abweichung der additiv berechneten W erte von den berechneten ist masimal
1,2% (vgl. auch Ra n g a n a d h a m , C. 1931. II. 969; B u c h n e r , C. 1932 .1. 648). (Indian 
Journ. Physics 7. 15— 18. April 1932. Lahore, Univ., Chem. Lab.) L o r e n z .

P. K. Pillai, Eine Bemerkung uber die Ande.rung des Faradayeffektes mit der Kon- 
zentration. Die Magnetorotation wss. Lsgg. von Cernitrat (Konzz. zwisehen 0,741 g/ccm 
u. 0,031 g/ccm; Drehung zwisehen —3° 24' u. + 2 °  3S') wird bestimmt. Die Drehung 
ist — abgesehen von einer geringen Abweichung bei niedrigen Konzz. — geradlinig 
von der Konz. abhiingig. Unter der Annahme der Additivitat wird die Drehung fiir 
das Salz berechnet; sie ist ebenfalls geradlinig von der Konz. abhangig. — Da FeCl3- 
u. CoSOj-Lsgg. eine Magnetorotation aufweisen, die in der Nahe des Absorptions- 
gebietes nicht geradlinig von der Konz. abhangt, nimmt Vf. an, daB allgemein 
Yerbb. mit anomaler Rotationsdispersion auch Anomalien in der Konz.-Abhangigkeit 
der YERDETschen Konstanten in der Nahe des Absorptionsgebietes zeigen werden. 
(Indian Journ. Physics 7. 87—90. April 1932.) L o r e n z .

Fred Allison und John L. Condon, Ein Versueh zur Stutzung der Hypothese uber 
die Verzogerung beim Faradayeffekt. Die magneto-opt. Analyse beruht auf einer Yer- 
zogerung beim FARADAY-Effekt (vgl. C. 1931. I. 2234). Vff. beschreiben einen Vers., 
der diese Ansieht stiitzt. (Physical Rey. [2] 40. 1021—22. 15/6. 1932. Alabama Poly- 
technic Inst. Dept. of Physics.) L o r en z .
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Theodore Lyman, Bemerkungen iiber die Luminescenz von Glas und Fluorit. Aus- 
fiihrliche Mitt. zu C. 1932. II. 22. (Physical Rey. [2] 40. 578—82. 15/5. 1932. Haryard 
Univ. Jefferson Physical Lab.) L o r en z .

A. Kraus, Eichtungsverteilung der durch ultraińolettes polarisiertes Licht am Kalium- 
atom ausgeldsten Elektronen. Die Riehtungsyerteilung der vom opt. Grundniyeau 
eines wasserstoffahnlichen, freien Atoms (K-Dampf) durch polarisiertes Licht ausge- 
losten Elektronen wird experimentell untersucht. Die fur einwandfreie Messungen 
notwendigen Bedingungen werden diskutiert, Methode u. Versuehsanordnung aus- 
fiihrlich beschrieben. Die Temp. des K-Dampfes wird so niedrig gelialten, daB eino 
Anregung durch StoBe 2. Art unwahrscheinlich ist. Auf eine Monochromatisierung 
des Ultrayioletts wird verzichtet. Die McBresultate stimmen innerhalb der Fehler- 
grenzen uberein mit der theoret. berechneten Kosinusquadratvcrteilung in bezug auf 
den elektr. Yektor, in dessen Richtung das Maximum der Elektronenemission liegt. 
(Ann. Physik [5] 14.103—22. Juli 1932. Danzig, Physikal. Inst d. Techn. Hochsch.) Sk.

[russ.] D. N. Nasledow, Das Elektron u. seine Anwendung in der modemen Technik. Moskau- 
Leningrad: GTTI 1932. (64 S.) Rbl. 0.75.

A.. E lek trochem ie. Therm ochem ie.
Leigh Page, Elekłromagnelische Gleichungen wid Systeme der Einheiten. Zur Auf- 

stellung eines beąuemeren Systems elektr. Einheiten miissen die Grundgleichungen 
des Elektromagnetismus in einer moglichst allgemeinen Form aufgestellt werden. 
Eine Reihe von Kriterien werden am einfachsten erfiillt durch die H e a y is id k -Lo r e n t z - 
schen Gleichungen. Dio 8 international anerkannten Einheiten (Joule, W att, Coulomb, 
Ampere, Volt, Ohm, Farad, Henry) sind in dejn prakt. System enthalten, wenn- c~l • 10~10g, 
s2-1013 cm u. 1 Sek. ais Einheiten der M., Lange u. Zeit gjwiihlt werden, wobei 
e == 1,06 275 ist. (Physical Rey. [2] 40. 1050. 15/6. 1932. Yale Uniy.) L o r e n z .

G. W. Vinal, Internationale Vergleichung elektrischer Standardwerte. (Vgl. 
VON St e in w e h r , C. 1932. II. 680.) Vf. diskutiert die Unterschiede in den inter- 
nationalen Standardwerten fiir Ohm, V., Amp. u. W att u. ihre móglichen Ursachen. 
Fiir Ohm u. V. erscheint eine groCere Annaherung der Standardwerte besonders not- 
wendig. (Bureau Standards Journ. Res. 8 . 729—49. Juni 1932. Washington.) R. K.Mtj.

E. Weber, Ein Vorschlag zur Aufgabe des absoluten elektrischen Dimensionssystems. 
Die vier notwendigen Fundamentaldimensionen des Elektromagnetismus lassen sich 
nicht einwandfrei auf drei imabhangige Dimensionen zuriickfuhren. Vf. sehlagt daher 
yor, die absol. Dimensionssysteme aufzugeben u. zwei neue Dimensionssysteme ein- 
zufiihren, die auf den zwei Dimensionssystemen der Mechanik, dem physikal. (Masse, 
Lange, Zeit) u. dem techn. (Kraft, Lange, Zeit) beruhen. Durch Hinzufugen der elektr. 
Ladung ais neuer Dimension werden zwei neue Dimensionssysteme erhalten, das 
elektrophysikał. u. das elektrotechn. (Physical Rev. [2] 40. 1056—57. 15/6. 1932. 
The Polytechnic Inst. of BrookljTi.) LORENZ.

George A. Campbell, Drei iiberflussige Systeme elektromagnetischer Einheiten. Vf. 
sehlagt yor, ein universelles System elektromagnet. Einheiten zu yerwenden, an Stelle 
der heute nebeneinander yerwendeten Systeme (elektromagnet., elektrostat., H e a v i- 
SIDE-LoRENTZ, prakt.). Zur Bldg. eines rationellen Systems ist es erforderlich, zu 
den mcchan. u. elektr. Einheiten internationale magnet. Einheiten hinzuzufiigen. 
(Physical Rey. [2] 40. 1051. 15/6. 1932. New York, American Telephone and Tele- 
graph Co.) L o r e n z .

yiadimir Karapetoff, Eine allgemeine Theorie der elektrischen und magnetischen 
Einheiten. Die elektr., magnet, u. elektromagnet. Fundamentalgleiehungen miissen 
in einem allgemeinen System yon Einheiten so formuliert werden, daB sie in jedem 
System von Einheiten erhalten werden, wenn 5 bestimmten Parametem gewisse Werte 
zugeteilt werden. (Physical Rey. [2] 40. 1051. 15/6. 1932. Cornell Univ.) Lo r e n z .

A. E. Kennelly, Magnetische Einheiten. Bemerkungen zu den yon der I. E. C. 
festgelegten Einheiten: Gilbert, Oerstedt, Maxwell u. GauB (magnetomotor. K raft, 
Magnetstarke, Strom bzw. Stromdichte). (Physical Rey. [2] 40. 1050. 15/6. 1932. 
Haryard Uniy.) L o r e n z .

Antonio Rostagni, u  ber die Eigenschaften der ionisierten Gase bei Hochfreęuenz. 
Vorlaufige Mitt. des Vf. iiber Resonanzerscheinungen der Elektronen bei Anwendung 
hochfreąuenter elektr. Felder. Wegen der sehr groBen Beweglichkeit der Elektronen 
gegenuber der der positiyen Ionen stellt der Durchschnitt eines Entladungsrohres
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in der Nahe des Hauptgebietes gleichformiger Ionisation eine Schicht positiver Ioncn 
dar, dio die gleichformige Ionisation von der negativen Wand trennt. Die Berechnung 
wird fur einen ebenen Kondensator angestellt, der das ionisierte Gas sehr verd. enthalt, 
so daB StóBe zwischen den geladenen Teilchen Yernachlassigt werden konnen. (Compt. 
rend. Aead. Sciences 194. 1906—08. 30/5. 1932. Paris.) G. Sc h m id t .

Wilfrid J. Jackson, EinflufS elektrischer Entladungen auf die Sekundaremission 
der Kathode. Eine Mo-Kathode, die Torher nicht erhitzt war, gibt eine Sekundar
emission, die von 1% bei 250 V auf 14% bei 750 V wachst, wenn mit K + bombardiert 
wird. Die Sekundaremission nimmt stark ab, wenn eine H2-Entladung bei niedrigcm 
Druck 5 Min. erfolgt ist; bis zu 400 V kann dann keino Sekundaremission beobachtet 
werden, bei 750 V wird ein Maximum von 4%  errcicht. (Physical Rev. [2] 40. 1043. 
15/6. 1932. New Brunswick, New Jersey, Rutgers Univ.) L o r e n z .

Carl Frische, Bewegung von K +-Ionen in Quecksiłberdampf. Messungen der Ioni- 
sation durch StoB positivor Ionen in verschiedenen leichten Gasen sind in Oberein- 
stimmung m it den Messungen von B e e c k  (C. 1930. II. 1951). Bei Elementen, die 
schwerer ais K + sind (Hg), sind die Ergebnisse komplizierter. Es scheint sich zu ergeben, 
daB K+ bei allen Spannungen reflektiert wird, daB die mittlero freie Weglange mit 
der Spannung wachst, u. daB unterhalb 250 V keine Ionisation erfolgt, wahrend ober- 
halb 250 bis 350 V die Ionisation mit der Spannung wachst. (Physical Rev. [2] 40. 
1050. 16/6. 1932. State Univ. of Iowa.) L o r en z .

H. Steinmetz, Funkendurchschlage durch einige Alkalihalogenide. Die beim Durch- 
schlag eines mittels Funkeninduktors erzeugten Funkens durch Krystalle von NaCl, 
KCl, KBr, K J  u. GaF2 entstehenden Funkenbahnen werden besclirieben. Der zu- 
naclist entstehende u. sich ausbreitende Glimmfunke verfolgt scharf krystallograph. 
gegebene Richtungen. Der zum SchluB ubergehende Durchschlagsfunko setzt ent- 
weder einen vorgebildeten Glimmfunkenkanal fort oder ist Tollkommen unorientiert. 
Die Ausbldg. der Glimmfunkenbahnen ist trotz ubereinstimmender Struktur fiir die 
einzehien Salze verschieden u. so charakterist., daB man die Salze nach ihrem Yerh. 
gegen den Funken identifizieren kónnte. Ais Ursache fiir das ungleiche Verh. wird 
eine verschiedene Verteilung der Fehlerstellen in den Krystallen angesehen. Die 
Glimmfunkenerscheinung scheint zu beweisen, daB die Fehlerstellen im Krystall auch 
gittermiiBig angeordnet sind. (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1932. 139—45. 
Mai 1932. Munchen, Techn. Hochsch.) H u n ig e r .

H. Steinmetz, Blaufdrbung ton Steinsalz ais Begleiłerscheinung von Funken- 
durchschliigen durch Słeinsalzkryslalle. Funkendurchschlage durch Steinsalzkrystalle, 
erzeugt durch StoBfunken oder Hochspannungsfunken, bewirken BlaufSrbung des 
Stcinsalzes litngs des Funkenkanals. Die Blaufarbung begleitet den Funkenkanal in 
Form einzelner aneinandergereihter Wolkchen von verschiedenen AusmaBen u. ver- 
schiedener Farbtiefe. In  allen untersuchten Fallen liatten diese Wolken keine raum- 
liche Ausdehnung; die Blaufarbung entstand stets nur zweidimensional, d. h. ais dunne 
Schicht auf den Begrenzungsebenen eines hexaedr. Spaltrisses. Die Blaufarbung ist 
sehr temperaturempfindlich. An Luft verblaBt sie im Yerlauf einiger Tage, im Ex- 
siccator iiber H 2S04 halt sie sich wochenlang. Der wss. Lsg. des Salzes erteiit sie alkal. 
Rk. Ais Entstehungsmeehanismus des Fiirbungsvorganges wird angenommen:
1. Bldg. von freien Cl- u.Na-Ionen u. freien Elektronen in dem vom Funken erfullten 
Raum. 2. Umwandlung der Na-Ionen durch Addition eines Elektrons zu Na-Atomen.
3. Schnelles Eindiffundieren der Na-Atome durch (lOO)-Ebenen in das Steinsalz so 
tief, daB ein Ruckgang der Rk. durch die Funkenwarme nicht mehr stattfindet.
4. Bldg. von Amikronen mit den Bestandteilen des Steinsalzgitters u. Stabilisicrung 
der eindiffundierenden Na-Atome gegen Luftsauerstoff. (Neues Jahrb. Minerał., Geol., 
Palaont. Abt. A. 65. 119—27. 21/4. 1932. Munchen, Techn. Hochsch.) H u n ig e r .

Georg Jaffe, Uber den EinflufS von a-Strahlen auf den Elektrizitatsdurchgang durch 
Krystalle. Vf. bestimmt den Stromdurchgang durch dunne Plattchen von Quarz u. 
Glimmer bei rerschiedenen Feldstarken u. verfolgt die Anderungen der Stromstiirke 
bei Bestrahlung der Krystallplatten mit a-Strahlen (Po-Praparat). Es lafit sich bei 
Quarz u. Glimmer in zweifelsfreier Weise ein EinfluB von a-Strahlen auf den Elektri
zitatsdurchgang nachweisen. Die beobachteten Effekte sind bei Glimmer bei einer 
Feldstarke von 15000 Y./cm von der GróBenordnung der Influenzwrkg. der a-Strahl- 
ladungen, bei Quarz erheblich groBer. Die beobachteten Zusatzstrome sind bis zu 
Feldern von 105 V./em der Feldstarke proportional. DaB es sich trotzdem um einen 
Oberflacheneffekt handeln durfte — etwa eine Anderung des stationaren Gleieh-
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gewichts in den Polarisationssehichten •— zeigt sich darin, daB der Effckt m it zu- 
nehmender Schichtdicke abnimmt u. daB er nicht der Wurzel aus der Intensitat, 
sondern in grober Naherung der Intensitat selbst proportional ist. (Physikal. Ztschr. 33. 
393—99. 15/5. 1932. GieBen, Inst. f. theoret. Phys.) H u n ig e r .

0 . TeSche, Uber die Beobachtung einer direkłen thermoelektrischen Wirkung 
zwischen a.-Eisen und y-Eisen. Die im allgemeinen thermoelektr. neutrale Kombination 
a-Fe—y-Fe laBt sich dureh geeignetes Absehrecken zu einer kurzeń thermoelektr. 
Wirksamkeit yeranlassen. Anwesenhcit von C andert die Erscheinung grundsatzlieh. 
(Ztschr. techn. Physik 13. 310—12. 1932. Benoni, Transvaal.) S k a l ik s .

C. H. Kunsman und R. A. Nelson, Einige Faktoren, die beim Verschwinden von 
Wasserstojf bei Gegenwart von Kalium- oder Lilhiutn-Ioneńguellen eine Rolle spielen. 
Ausfuhrlichere Mitt. zu C. 1932. II. 844. (Physical Rev. [2] 40. 936—39. 15/6. 1932. 
Washington, D. C. U. S. Dept. of Agriculture.) L o r e n z .

J. C. McLennan, J. F. Allen und J. O. Wilhelm, Die Starkę von permanenten 
Strómen in supraleitenden Slromkreiscn. Vff. untersuchen die Supraleitfahigkeit von 
aus Pb, Ta u. Sn hergestellten Ringen von 2,8 cm auBerem u. 2,0 cm innerem Dureh- 
messer. Die Ringe befinden sich in fl. He u. sind von einer Spule umgeben, dureh die 
Strom geschickt u. somit ein permanenter Strom in dem Mctallring induziert werden 
kann. Die Torsion des Ringes bei Stromdurchgang wird an einer sehr empfindlichen 
Aufhangcvorr. gemessen, sie ist ein MaB fur die Stromstarke in dem Metallring. 
Die Stromstarke in den Metallringen ist nur von dereń Dimensionen, nicht aber von 
dem Materiał, aus dem sie hergestellt sind, abhangig. Die Stromstarke der induzierenden 
Spule wird zwischen 0,07 u. 1,34 Amp. variiert, entsprechend Stromstarken von 12 
bis 241 Amp. in den Metallringen. Die Abhangigkeit der Stromstarke in dem supra
leitenden Materiał von der Starkę des erregenden Feldcs ist bei Ta u. Pb ganz die gleiehe, 
bei Pb geben aueh Messungen bei 2 u. 4,2° ubereinstimmende Werte, dagegen ist der 
Kurvenverlauf bei Sn nur bis zu einem Feld von 25 Gauss, entsprechend einer Strom
starke von etwa 77 Amp. der gleiehe. Wenn das induzierende Feld starker wird, fiillt 
die Stromstarke in dem Sn-Ring wieder. Vff. vermuten, daB bei dem Sn ein Teil des 
Ringes sich in einem Feld befindet, dessen Starkę den krit. Wert, bei dem Sn aufhort, 
supraleitend zu sein, erreicht hat u. zwar miiBte es sich hier um den inneren Teil des 
Ringes handeln; boi Steigerung des Feldes waehst die Ausdehnung des nicht mehr 
supraleitenden Teiles immer mehr. Das magnet. Feld in der induzierenden Spule ist 
also offenbar nicht homogen. (Philos. Magazine [7] 14. 168—80. Juli 1932. Toronto, 
Univ. Dep. of Physics. Mc L en n an  Lab.) Ju za .

M. Hłasko und W. Klimowski, Die eleklrolytische Leitfahigkeit der Salpetersdure 
und Perchlorsaure und die Beweglichkeit des Wasserstoffions. Es wurde die molekulare 
(Ap) u. Grenzleitfahigkeit (/oc) von HNOą u. HC104 bestimmt. In iiąuimolekularen 
Lsgg. (beginnend mit V32‘n -) sind die Leitfahigkeitskoeff. ( /  =  ?.yl>.oo) von HNOs, 
HCIO.,, HCl, HBr (vgl. C. 1929. II. 142) fast gleich u. um 1%  niedriger, ais die nach 
der theoret. Formel von ONSAGER erhaltenen Werte. Die Beweglichkeit des H-Ions, 
bestimmt nach der Grenzleitfahigkeit, bet rag t  fur H N 03, HC104, HCl, HBr, I I J : 
355,1, 355,0, 355,0, 355,2, 355,1 — im Mittel 355,1 bei 25°. Die Gleichung Z y  =  
/.00 — /.y gestattet die Berechnung der molekularen Leitfahigkeit aus der Grenzleit
fahigkeit, oder aus einer beliebig gewahlten u. bestimmten molekularen Leitfahigkeit die 
Grenz- u. molekulare Leitfahigkeit fur beliebige Elektrolytkonzz. (angefangen mit 
Vlc-n.) zu bereehnen. (Roczniki Chemji 12. 201—12. 1932. Warsehau, Univ.) SCHONF.

Kwanji Murata, Das Elektrodenpotential von Eisen. Teil I. Messungen in Wasser- 
stoff-Atmosphare. Nachdem sich gezeigt hatte, daB Ni bei AussehluB von 0 2 ein re- 
versibles Potential des akt. Ni gibt (vgl. C. 1929. II. 268), wird nun versucht, das 
wahre Elektrodenpotential von Fe zu bestimmen. Reproduzierbare Potentiale stellen 
sich an gesinterten Massen Ton Fe-Pulver bei AussehluB von 0 2 u. freier Saure ein. 
Das w’ahre Normalpotential von Fe bei 25° ergibt sich zu —0,4265 ±  0,0022 V; die 
freie Energie der Bldg. des Fe++-Ions bei 25° zu —19 670 cal. (Journ. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 35. 209 B—214 B. Mai 1932. Tohoku Imperial Univ. Lab. of 
Applied Electrochemistry.) Lo r e n z .

Emil Abel und O. Smetana, i'ber das Perjodalpotential. Das Perjodat-Jodat- 
Potential wird in saurer Lsg. gemessen; unter gewissen Bedingungen (besonders Aus- 
schluB yon Cl) lassen sich befriedigende Werte erhalten. Das Normalpotential J 0 4' — 
J 0 3' bei 25° ergibt sich zu 1,51 V; die freie Bildungsenergie des J 0 4' bezogen auf [J2] 
u. (0 2) zu — 18 500 cal. Yersehiedene Perjodatpotentiale werden berechnet (J 0 4' —
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J '  =  1,19 V). (Monatsh. Cliem. 60. 181—88. Juni 1932. Wien, Tcchn. Hochscli., Inst. 
fiir physikal. Chemie.) L o r e n z .

M. Haissinsky, Elektrischer Niederscldag des Poloniums auf rerschiedenen Metallen. 
In  AnschluB an die Verss. des Vf. (C. 1932. I. 2283) iiber die Veriinderung des krit. 
Potentials des Kations mit dem alkal. Geh. u. der Eig. des yerwendeten Au werden 
die krit. Potentiale des Po-Nd. auf anderen Metallen ais Au bestimmt. Bei gleicher 
Yersuchsanordnung wird ais Elektrode Hg/HgO, n. NaOH verwendet. Es werden die 
krit. Potfentiale des Kations von Po in bezug auf Hg/HgCl, n. KC1 angegeben, die fiir 
die verschiedenen untersuchten Metalle (Pt, Au, Cu, Ag, Sn, Ni) zwischcn —0,20 V 
u. —0,89 V liegen. Mit Pd- u. Sn-Kathoden lassen sich keine genauen Resultate er- 
zielen. Was das krit. Potcntial des Anions betrifft, so ist es fiir die ais Anodę ver- 
wendeten Metalle (Pt, Ni, Pd) gleich dem, was fiir Au erhalten wurde ( +  0,53 V). (Compt. 
rend. Acad. Sciences 194. 1917—19. 30/5. 1932. Paris.) G. Sc h m id t .

James T. Serduke und Thomas F. Fisher, Der Halhffekt in Jestem Quecksilber. 
Ausfiihrliche Arbeit zu C. 1932. I. 2558. (Physical Rcv. [2] 39. 831—34. 1/3. 1932. 
Union College.) B e u t l e r .

Carl A. Beck, Uber die von Corbino entdeckte radiale induzierte elektromotorische 
Kraft. Der von CORBINO (Physikal. Ztschr. 12 [1911]. 561) entdeckte Effekt ist im 
wesentlichen ein HALL-Effekt induzierter Strome in kreisformigen Scheiben. Die 
von CORBINO (1. c.) u. von S m ith  (Physical R er. 8 [1916]. 402) entwickelten Gleichungen 
stimmen nur iiberein, wenn der in beiden Gleichungen auftretende Koeff. c unabhangig 
Tom Feld ist. Die Verss. des Vf. zeigen nun, daB bei Bi c mit w'achsender Feldstarke 
abnimmt. Bei Sb, das nur einen geringen Effekt mit entgegengesetztem Vorzeichen 
wie bei Bi zeigt, ist die Feldabhangigkeit von c gering. (Physical Rev. [2] 40. 607—20. 
15/5. 1932. Northwestern Univ. Dept. of Physics.) L o r e n z .

Eckhart Vogt, Zum Dia• und Paramagnetismus in metallisclien Mischkrystall- 
reihen. (Vgl. C. 1931. II. 3190.) In  den Mischkrystallreilien Au—Ag, Au— Pd u. 
Pt— Pd wurde die Konz.-Abhangigkeit der magnet. Susceptibilitat boi Zimmertemp. 
gemessen, im System A u— Pd auch bei —183°; ferner wurde in dieser Legierungs- 
reihe der magnet. Effekt der H-Beladung untersucht. Friihere Mcssungen des Systems 
A u— Cu (vgl. SEEMANN u . V o g t ,  C. 1929. II. 2866) wurden bestatigt; bei der Legie- 
rung CuAu wurde der Verlauf der fjberslruklurumicandlung z. T. an Einkrystallen 
nalier magnet. verfolgt. — Die Apparatur ist genauer beschriebcn. MeBverf.: Zylinder- 
wagungsmethode (G o u y ). H o n d a s  Ansatz zur rcchner. Ausschaltung ferromagnet. 
Verunreinigungseinflusse aus der gemessenen Feldabhangigkeit ist etwas zu modi- 
fizieren. — In den diamagnet. Reihen Au— Ag u. Au— Cu weicht / j .  (die Atomsus- 
ceptibilitat) im statist. ungeordneten Zustand ein wenig in diamagnet. Richtung von 
der linearen Misehungsregel ab. Die Abweichung deutet vermutlich schwache Zu- 
standsanderungen der Metallatome (,,Bindungsanderung“ ) durch ihre Mischung im 
Krystall an, hat also wohl andere Ursachen ais die Widerstandserlióhung. Der Ver- 
unreinigungsferromagnetismus scheint Hinweise auf die Lóslichkeit von Fe in den 
Mischkrystallen der beiden Reihen zu geben. — Bei der Unters. der Uberslruklur- 
umwandlung von CuAu an polykrystallinem Materiał storen innere Spannungen. Mes- 
sungen an Einkrystallen ergaben einen magnet. Unterschied zwischen dem von D e h -  
LINGER u. G r a f  beschriebenen tetragonalen Zwischenzustand (vgl. C. 1930. II. 2565) 
u. dem vollkommen geordneten Endzustand; diesErgebnis wird im Hinblick auf D e h -  
LINGERs Vorstellungen diskutiert. — Sehr starkę Abweichungen von der Misehungs
regel in diamagnet. Richtung zeigt -/a in den Reihen Au— Pd u. Pt—Pd. Ais Deutung 
wird Yorgeschlagen: Die Valenzelektronen des Zusatzmetalles fiihren die paramagnet. 
Pd+-Ionen in den bevorzugten diamagnet. Grundzustand des ungeladenen Pd-Atoms 
uber: Pd+ -}- Q  — >- Pd. Auch durch H-Beladung verliert Pd semen Paramagne-

diani.
tismus; die entsprechende Deutung hierfiir ist: Pd+ +  H  — >- PdH+. Dieser Meclia-

param . diam .
nismus erklart unmittelbar, daB in den Mischkrystallreihen Pd—Au u. Pd—Ag gleich- 
zeitig mit dem Yerlust- des Paramagnetismus auch die Aufnahmefahigkeit fur H yer- 
scliwindet. Die Tatsache, daB bei der Zus. Pd2H nur noch ein verschwindend kleiner 
Rest von Paramagnetismus zuriickbleibt, deutet darauf hin, daB auch im reinen Pd- 
Gitter diamagnet. Pd-Atome in betrachtlicher Menge vorhanden sind. — Nach der 
Abkuhlung der Pd—Au-Legierungen auf —183° wurde eine langsame zeitliche Ande- 
rung der Susceptibilitat beobachtet. Yielleicht entspricht dieser Yorgang einer durch
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die Temp. bedington Versohiebung des Gleichgewichts Pd+ +  © Pd. — Aus- 
gluhen der Legierungen nach anfanglicher Kaltverformung kann sowohl dic Fcrro- 
magnetisierung der Fe-Verunreinigung, wie den Dia- oder Paramagnetismus des 
Hauptmetalles andern. (Ann. Physik [5] 14. 1—39. Juli 1932. Marburg.) S k a l ik s .

Kurt Schneiderhan, Ferromagnelismus und elekłrische Eigenschaften. I II . Der 
Zusammenhang von Widerstandszunahme und Magnelisierung. (II. vgl. C. 1931. I. 
3218.) Es wird iiber Messungen der Widerstandszunahme durch longitudinale Mag- 
netisierung beriehtet. Unter anderem sind in der Yorliegenden Mitt. die Messungen 
wiedergcgebcn, auf welchen die in II. (1. e.) gezogenen Schliisse iiber den Zusammen- 
hang der Widerstandszunahme mit dem Quadrat der longitudinalen Magnetisierung 
jbasieren. Die Vers.-Anordnung u. -Methode werden ausfuhrlich beschrieben. Mate
riał: a) N i  - f  etwa 0,6% Mn. b) reinstes Ni. —  Ergebnisse: Die magnet. Widerstands- 
orhdhung unterhalb des Curiepunktcs ist mit der Magnetisierung gesatt. Die Wider- 
standserhdhung hangt mit der Magnetisierung J  durch eine Beziehung A R  — c (./2—.702) 
zusammen, unabhangig davon, ob die Magnetisierung durch Feld oder Temp. Y a r i i e r t  
wird oder ob die Remanenzwerte in Beziehung gesetzt werden. c =  Konstantę. Die 
GróGe J 0 ist nur beim Einkrystall definiert, beiin polykrystallinen Materiał ist sie stark 
strukturabhangig, u. zwar um so kleiner, jo harter das Materiał ist. (Ann. Physik [5]
11. 385— 405. 1931. Miinchen, Physikal. Inst. d. Univ.) SKALIKS.

Francis Bitter, Uber den Nachweis von UngleichmafSigkeiten bei der Magnetisierung 
von Ei-sen. (Physical Rey. [2] 39. 185. 1/1. 1932. East Pittsburgh, Pa., Westinghouse 
Research Lab. —■ C. 1932. II. 509.) W o e c k e l .

Heinrich Kiihlewein, Uber die magnetischen Eigenschaften von Eisen, Nickel, 
Kobalt und einigen Legierungen bei hoheren Tem-peraluren. Es wird Yersuchsmaterial 
in Form von Blechringen aus Ni, Fe, Co u. folgenden Legierungen: 95% Fe, 5%  Ni, 
ferncr 90% Fe, 10% Ni, sowio 45% Ni, 30% Fe, 25% Co, endlich 50% Fe, 50% Co 
magnet, bei hohen Tempp. untersucht. Es zeigt sich, daB bei Fe, Ni u. der Fe-Ni-Co- 
Legierung, die dem kub. flachenzcntrierten Gitter angehort, zwei Curiepunkte auf- 
treten, wobei die paramagnet. Curietemp. stets groCer ist ais die ferromagnet. Dio 
Ansicht Yon R. FoRRER (C. 1930. I. 3412), daB bei bestimmtcn Fe-Co-Legierungen 
die paramagnet. Curietemp. unterhalb der ferromagnet. liegt, wird nicht bestatigt. 
Die magnet. Umwandlung ist ident. mit der A3-Umwandlung. Ferner zeigt sich, daB 
bei hexagonalen Co-Legierungen dio Umwandlung des hexagonalen Gitters in das kub. 
flachenzentrierte Gitter u. umgekehrt durch ein auBeres Feld beeinfluBt wird. SchlieB- 
lich wird festgestellt, daB die Legierungen des PerminYartypus oberhalb 500° sich 
einkrystallahnlich Yerhalten. (W issenschl. Veroffentl. Siemens-Konzem 11. 124—40. 
Marz 1932. Mitt. Forsch.-Labor. Siemensstadt.) E d e n s .

Hermann Fahlenbrach, Uber die Variabilitat der magnetischen lonenmomente 
einiger Elemente. der Eisenreihe. Dio Susceptibilitatcn Y o n  wss. NiCl2-, CoCl2- u. FeCl3- 
Lsgg. (mit HCl-Zusatz), sowie von CoCl2-Lsgg. in Pyridin u. A. wurden in Abhangigkeit 
von Temp. u. Konz. untersucht (Steighóhenapparatur), u. es wurde der Temp.-Verlauf 
der Susceptibilitat der Losungsmm. W., A ., Aceton u. Pyridin bestimmt. — Dio Temp.- 
Abhangigkeit der Susceptibilitat des W . wurde auf 2% 0 mit alteren Messungen uber- 
einstimmend gefunden. Aceton u. A. scheinen geradlinigo Abhangigkeit zu besitzen, 
Pyridin scheint temperaturunabhangig zu sein. — In  n. Fallen scheint der Temp.-Yerlauf 
durch das WEISSsche Gresetz % (T  — 0 )  =  C gegeben. Die Berechnung des Momentes 
aus Messungen bei e i n e r  fcsten Temp. unter Annahme des CURlHschen Gesetzes, 
X‘T  =  C, ist nicht zulassig. Ein einfacher Zusammenhang zwischen Paramagnetismus 
u. Farbę besteht bei den untersuchten Lsgg. nicht. — Fiir die Anderungen des magnet. 
Moments mit der Konz. ist die Konz. der Urlsg. einer Losungsreihe maBgebend. Bei 
der Herst. einer Urlsg. geringer Konz. ist iiber dem aufzulosenden Salz nur kurze Zeit 
eine konz. Lsg. Yorhanden, bei Herst. einer Lsg. hoherer Konz. besteht dio konz. Lsg. 
Uingere Zeit. Es wurde experimentell bestatigt, daB diese Zeit fiir das magnet. Verh. 
bestimmend ist. Abgesehen von verwiekelteren Verhaltnissen bei CoCl2 gilt folgender 
Satz: Bei hinreichend starkem Geh. der Urlsg. ist das Moment konzentrations- 
unabhangig, bei schwachem Urlósungsgeh. abh3ngig. Bei CoCl2 wurden an zwei aua 
versehicdenen Rohstoffen u. nach yerschiedonen Verff. hergestclltcn Praparaten Yon- 
einander abweichende Resultate gefunden. Mit Lsgg. des ersten Praparats wurde 
ein k o n z e n tr a t io n s a b h a n g ig e s  Moment gefunden; Lsgg. des anderen Praparates 
waren k o n z e n tr a t io n s u n a b h a n g ig ,  wenn dio Urlsg. vor der Verdiinnung hin
reichend lange stehen gelassen wurde. Die Ursache der Verschiedenheit ist nicht
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geklart. — Dio Abkangigkeit des magnet. Momentes von der Konz. sckeint iri einer 
mit waeksender Verdiinnung allmaklieh abnekmenden Weehselwrkg. mit benaek- 
barten Anionen begriindet zu sein, wodurch die 1-Momente im Smno yon STONER 
ausgelóscht werden. Die blaue Konfiguration des Co“-Ions ubersehreitet die St o n e r - 
sche Weehselwrkg. zu den koordinativ gebundenen Komplexen kin. (Ann. Pkysik [5] 13. 
2G5—90. 20/4. 1932. Marburg [Lahn], Physikal. Inst.) S k a l ik s .

S. RamachandraRao, Der Diamagnetismus von Wismuł. Bereits referiert C. 1931.
II. 2973. 1932. I. 3392. Dio Erklarung fiir die beobachteten Erseheinungen kann 
yielleieht in der Beobachtung von Gotz (C. 1930. II. 692) gesueht werden, daB der 
Gitterstruktur eine makroskop. Struktur uberlagert ist. Die Abnakme der magnet. 
Susceptibiłitat beginnt mit einer TeilchengroBe von 1,5 /t, also wenn der Teilchen- 
durchmesser gleieh dem Durehmesser des Elementarbloeks des Bi geworden ist. 
(Indian Journ. Pkysics 7. 35—42. April 1932. Annamalai Uniy.) L o r e n z .

W. Klemm und W. Schiith, Uber den Magnetismus einiger Verbindungen des 
zweiwertigen Cu, N i und Co. Magnet. Unterss. an Verbb. der t)bergangselemente, bei 
denen der EinfluB der Anionen groB ist: wasserfreie Halogenide, Oxyde, Sulfide, ferner 
Anderung des Magnetismus beim Ubergang von hoheren Komplexverbb. zu reinen 
Halogeniden. Allgemein sckeint zu gelten, daB Neigung zur Bldg. metali. Verbb. bei den 
Halogeniden kleiner ist ais bei den Osyden u. Sulfiden. Der metali. Charakter in den 
"Obergangsgruppen nimmt m it steigender lonisierungsspannung des Kations zu. Bei 
den Komplexverbb. wrird eine sprunghafte Anderung des Magnetismus zwisehen Ein- 
lagerungs- u. Anlagerungsyerbb. nicht gefunden. (Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. 
Cliem. 38. 621. Juli 1932. Hannover.) P. L. Gt'NTHER.

V. I. Vaidhianathan und Balwant Singh, Diamagnelismus und Struktur einiger 
Verbindungen ton Alhylen, von Kohlenstofftetrachlorid und Titantetracldorid. Wahrend 
die molekulare Susceptibiłitat gesiltt. KW-stoffe mit ziemlicher Genauigkeit additiy 
aus den Atomsusceptibilitaten zu berechnen ist, ist dies bei ungesatt. KW-stoffen 
u. substituicrten organ. Verbb. nicht mehr der Fali; die Abweichung vom additiy 
bereehneten W ert hangt von der N atur des Substitucnten ab. Um den EinfluB der 
Substitution zu untersuchen, wird die Susceptibiłitat von Glykol, Atkylendiamin, 
Atkylencklorid, -bromid u. -jodid, sowie von CC14 u. TiCl4 mittels CURIEscher Waage 
bei 32° mit etwa 0,5% Fehler bestimmt. Ergebnisse (Athylen vgl. C. 1929. I. 1312) 
fiir molekulare Susceptibiłitat x  106:

C2H4 C2H4(OH)„ C JI4(NH2), C2H 4C1, C„H4Br„ C2H4J 2 CC14 TiCl4 
gef. 15,30 39,58 " "46,26 59,62" 77,37" 104,7 65,7 54,54
ber. 23,80 38,9 45,8 68,3 88,44 115,3 83,2 93,6

(Der W ert fiir Ti+4 ist aus dem von Ca+2 zu +13,2 berechnet.)
Die auf 1 Cl bezogeno Abweichung bei CC14 u. C2H 4C12 ist gleich (rund 4,35). Wenn 
CCI., ais nichtionisiert behandelt wird, ergibt sich ein berechneter Wert, der immer 
noch hoher liegt ais der gemessene. Es wird angenommen, daB die einfachc kovalente 
Bindung C-Cl paramagnet. ist, u. daB so die Verminderung der diamagnet. Suscepti- 
bilitat zu erklaren ist. Die Differenz zwiseken berechnetem u. gemessenem W ert ist 
bei TiCl4 — bezogen auf 1 Cl — etwa doppelt so groB wie bei CCI.,. — Die Uberein- 
stimmung bei Glykol ist dadurck erreickt, daB fiir 0 der wilkiirliche W ert —4,4 gewahlt 
wird, die Obereinstimmung bei Athylendiamin gleichfalls dadureh, daB fiir N ein Wert 
—5,1 angenommen wird. (Indian Journ. Physics 7. 19—26. April 1932. Lahore,
F. C. Coli. Physics Dept.) LORENZ.'

Clarence Zener, Der Energieaustausch zwisehen einatomigen Casen und festen 
Oberflachen. Der Akkomodationskoeff. wird fiir Edelgase naeh der Quantenmechanik 
berechnet in Abhangigkeit yon der Temp. u. der inneren Energie des reflektierenden 
Krystalls. (Pkysieal Rev. [2] 40. 1037. 15/6. 1932.) R u p p .

E. Lange und Th. Hesse, Elektrolytische Peltierwdmien am System Ag-AgN03, aq.
38. M itt. uber thermochemisehe Untersuchungen. (33. ygl. C. 1 9 3 2 .1 .4 9 8 .)  D ie T h OMSON- 
sehen Beziehungen zwisehen PELTIER-Warmen, THOMSON-Warmen u. Thermokraft 
werden fiir Meta Ile nockmals abgeleitet. D ie t)bereinstim m ung zwisehen Beobachtung 
u. Bereehnung zeigt, daB man die W armeleitung ais Energiequelle yernaehlassigen kann.
—  Fiir elektrolyt. System e gelten die Form eln n icht yon  yornherein, weil nichtiso- 
thermer Stofftransport stattfindet. D ie Falle M etall/fester E lektrolyt u. Metall/Lsg. 
werden gesondert durchgereehnet. D ie erste THOMSONsche Gleiehung g ilt unyerandert, 
die zweite (EinfluB der Temp.) erhalt ein Zusatzglied. Siehere experim entelle Be-
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statigungen licgen noch nicht vor. Dio moglichen Fehlerąuellen werden diskutiert: 
Mitmessung rein m etali. Thermokrafte, schwacher LuDW lG-SoRET-Effekt u. Ausbldg. 
einer Konz.-Kette, Abweichung der Potentiale von den Gleichgewiohtspotentialen 
(Obcrspannung). Man muB mit geringen Stromstarkcn arbeiten, hier z. B. mit 
10~4 Amp./qcm. Die AgN03-Lsgg. werden meist mit KINO, versetzt, um den Wider- 
stand zu vermindem. Abkiihlung wird durch elektr. Gegenheizung kompensiert 
(Vers.-Temp. 25°). Eine Abhangigkeit der PELTIER-Warmen von der Stromstarke 
kann nicht beobachtet werden. Die nacli B u r ia n  (C. 1931. II. 20) berechneten 
PELTIER-Warmen stimmen meist gut mit den von den Vff. beobachteten iiberein, 
so daB die Giiltigkeit der THOMSONschen Formeln erwiesen ist. Die PELTIER-Warmen 
steigen fast linear mit dem log der AgN03-Konzz. an, um etwa 1,4 kcal pro Zelmer - 
potenz, rechnet man nach Aktmtilten, so ergeben sich 1,55 kcal pro Zehnerpotcnz, 
wiihrend sich fiir ideał verd. Lsgg. u. 25° 1,36 kcal bercchnet; der W ert muB fiir reale 
Lsgg. groBer werden, wie der Vers. auch ergibt. — Bei K N 03-Zusatz werden die 
PELTIER-Warmen durchweg grdBer; die Vorschiebung (300 cal fiir 0,1—1,0-n. K N 03) 
stimmt mit der Berechnung gut zusammen. Die PELTIER-Warme an Ag-Elektroden 
zweiter A rt wird diskutiert. Die aus der Konz.-Abhangigkeit u. den Fallungswiirmen 
berechneten PELTIER-Wiirmen stimmen mit den aus Thermokraften berechneten 
befriedigend uberein. Die die Berechnung komplizierenden Oberfuhrungswarmen 
werden diskutiert. Sie scheinen sich mit der Ag-Konz. nicht zu andern u. bei den 
Elektroden erster u. zweiter Art wenig verschieden zu sein. PELTIER-Warmen an den 
Grenzen verschieden gerichteter Einkrystalle desselben Metalls lassen sich olme die 
Annahme yon tlberfuhrungswarmen nicht crklaren. Der Zusammenhang mit dem 
Ludw ig-SO R ET-Effekt ist noch nicht klargestellt. (Ztschr. Elektrochem. angew. 
physikal. Chem. 38. 428—42. Juli 1932. Munchen, Chem. Lab. d. Akad. d. Wiss., 
phys.-ehem. Abt.) W . A. R o th .

T. E. Stern, Die chcmischen Konstanten der Ddmpfe von Wasserstoff und Chlor- 
wassersloff; und die Entrcypieanderung bei der Iteaklion //2 +  Cl2 =f̂  2 HĆl. Vf. bringt 
an seine vorhergehende Arbeit (C. 1931. I. 1578) ankniipfend zuerst in Ordnung, daB 
bei der Kondensation von H2 bei 17° abs. das Verhaltnis von Ortho- zu Parawasserstoff 
3: 1 ist. Die chem. Konst. des HC1 wird unter der Annahme berechnet, daB HC1 ein 
Molekiilgitter liat. Der berechnete Wert i ' =  —0,42 ist in guter Ubereinstimmung 
m it dem von E u c k e n  fiir wahrscheinlich angesehenen i ' =  —0,40 ±  0,03. Die Entropie 
des krystallisierten HC1 beim absol. Nullpunkt wird mit der STlRLlNGschen Formel 
berechnet. Die Entropieanderung bei der Kk. H 2 +  Cl2 2 HC1 beim absol. Null
punkt wird betrąchtet. Die abgeleitete Entropieanderung hangt nicht von dem be- 
nutzten besonderen W ert fiir die Komponentę des Bahnmoments des Cl33-Kerns ab 
u. auch nicht von dem Verhaltnis der Cl-Isotope. Vorausgesetzt ist nur, daB die H2- 
Moll. bei den tiefsten Tempp. im feston H2 frei rotieren konnen, wahrend die Cl2-Moll. 
nur um Gleichgewichtslagen im Krystall schwingen konnen. Durch eine an die Gleich- 
gewichtskonstante fiir homogene Gasrkk. geknupfte Betrachtung rechtfertigt der Vf. 
seine Ansatze. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 133. 303—10. Cambridge, Trinity 
College.) S chnu rm ann .

Wilhelm Brilll, U ber die Abhangigkeit des Schmelzpunktes (und Volumens) von 
Tetrachlorlcohlenstoff von der thermischen Vorbehandlung. Vf. beschreibt dio Reinigung 
seines CC14. Cl-haltiges CC14 bildet im Sonnenlicht C2C16. Der F. des reinen CC14 zeigt 
je nach der Vorbehandlung deutliche Schwankungen, was sehr eingehend studiert wird. 
Die Gleichgewichtstemp. fest-fl. liegt um so hóher, jo hoher die Temp. der Yorbehand- 
lung ist u. jo schneller man nach der Abkiihlung miBt. Es handelt sich um Differenzen 
bis zu 0,5°; den tiefsten F. (etwa — 22°) erhalt man nach langem Yorkiihlen auf — 20°. 
Beim langeren Beobachten in einem evakuiertcn BECKMANN-App. sinkt der F. zeitlich 
um so schneller ab, je hoher der F. anfangs liegt. Die Abkiihlungsgeschwindigkeit u. 
die GroBe der Unterkiihlung sind dabei von geringem EinfluB. Trocknende Zusatze 
yergrSBern die Einstellgesehwindigkeit, Zusatz von W. nicht. Es handelt sich um 
reversible, bis auf 0,01° reproduzierbare Vorgange. Verss. in einem mit einem 
BECKMANN-Thermometer versehenen DOatometer ergeben, daB das Vol. des fl. CC14 
wenig oberhalb des F. um so kleiner ist, je hoher die Temp. der Vorbehandlung liegt. 
Die groBte beobachtete Yol.-Differenz betrSgt 0,05% (ca. 0,2° Anderung des F. ent- 
sprechend). Dio Ursache kann nur eine Yeranderung des fl. CC14 sein. Auch im festen 
CC)4 geht eine Veranderung vor sieh, die mit 3,6°/0 Vol.-Vermehrung yerbunden ist. 
Die Veranderung ist um so schneller, je kleiner das urspriingliche Vol. ist. Einem
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groBen Vol. im festen Zustand cntspricht auch ein groBes Vol. im fl. Es sinkt dann 
um so schnellcr, je gróBer es urspriinglich war. Maximale Anderung im fl. Zustande 1,7%. 
Im festen Zustand scheinen zwei allotrope Modifikationen yorzuliegen. — Im fl. Zu- 
stando scheinen zwei Formen yorzuliegen, die miteinander im Gleichgewicht stehcn. 
Die bei hoheren Tempp. bevorzugte hat der n. DD. entsprechend die Formel CC14, 
ebenso die n. Weise zuerst gebildete fes te Modifikation. Beiden kommt das kleinere 
Vol. zu. Die zweite Form bildet sich unter Warmeentw. u. hat das groBere Vol. Im fl. 
CClt (mol. Gefrierpunktsemiedrigung 30°) ist die exotherme Form im Verhaltnis 1: 35 
yorhanden. Einer F.-Differenz von 0,5° cntspricht eine Konz.-Anderung von ca. 10%. 
(Ztschr. Elektrocliem. angew. physikal. Chem. 38 . 601—11. Juli 1932. Gottingen, 
Allgem. chem. Lab., Univ.) W. A. R o th .

George Scatchard, P. T. Jones und S. S. Prentiss, Die Gefrierpunkte von 
wdsserigen Losungen. I. Ein Gefrierpunktsapparat. Mit Thermoelementen u. einem 
geeigneten App. ist die MeBgrenze etwa 0,00002°. Vff. messen zwisehen 1,0 u. 0,001-n. 
Lsgg. Der App. besteht aus yergoldetem Feinsilber; die fiir W. u. Lsg. bestimmten, 
ganz gleichen GefaBe sind dicht nebencinander in WEINHOLD-Bechern angeordnet, 
die in einem verschlossenen Kasten mit Eis stehen. Jedes GefaB ist so unterteilt, 
daB nur in der Mitte Eis yorhanden ist, die beiden anderen Halften eine Pumpvorr. 
enthalten, die so stark  arbeiten muB, daB der EinfluB der auf dem Boden lastenden 
W.-Saule den F. nicht andert; auBerdem wird das Eis yor der Ablesung von Hand 
umgeriihrt. Bei konz. Lsgg. macht sich die RuhrwSrme u. die nicht yollstandige Ab- 
dichtung nach auBen in einem Gang des F. bemerkbar: es wird in gleichmaBigen 
Abst&nden abgelesen u. auf die Zeit der Probeentnahme extrapoliert. Der EinfluB 
von gel. Gas auf den F. wird diskutiert. Vff. sattigen W. u. Lsg. m it Ns. Die Temp.- 
Differenz wird mit 48 Cu-Konstantan-Elementen (in Gruppen unterteilt u. einzeln oder 
in Serie gebraucht) gemessen; genaue Beschreibung ygl. Original. Eiehung mit einem 
Pt-Widerstandsthermometer. Die Konz. der Lsgg. wird mit auflerst genauen Leit- 
fahigkeitsmessungen bei 10° bestimmt (Genauigkeit 0,025%). — Die Gefrierpunkts- 
erniedrigungen in AbhSngigkeit von der Konz. werden durch die Funktion j  dargestellt: 
j  — 1 — A d/1,858-v jlf, wo A & die Erniedrigung, v die Anzalil der Ionen, in die das 
Salz zerfallt, u. M  die Gewichtsmolaritat ist. Zum Ausgleichen der Einzelwerte wird 
eine kompliziertere Funktion von j  benutzt. — Der EinfluB des gel. Gascs ist pro- 
portional der Salzkonz. u. kleiner ais meist angenommen wird (vgl. nachst. Reff.). 
(Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2676—90. Juli 1932.) W. A. R o th .

George Scatchard, S. S. Prentiss und P. T. Jones, Die Gefrierpunkte von 
wdsserigen Losungen. II. Kalium-, Nalrium- und Lithiumnitrat. (I. vgl. vorst. Ref.) 
Bei den Alkalichloriden hat nur die Gestalt der Ionen einen EinfluB auf die Gefrier- 
punktserniedrigung. Je tz t werden Salze mit komplizierteren Ionen untersucht. Es 
werden genaue Zeitvermogensdaten fiir K N 03, N aN03 u. L iN 03 bei 10° gegeben. Die 
Konz.-Grenzen, in denen die Gefrierpunktserniedrigungen gemessen werden, sind fiir 
K N 03 0,90 u. 0,001, fiir NaNOa 1,68-0,0008-, fur LiN03 1,19—0,0006-molar. Die 
j-W erte werden fiir rundę Konzz. angegeben, ferner die negativen log der Aktiyitaten */'. 
Der eutekt. Punkt von K N 03-Eis ist — 2,8285° bei 1,1396-Molaritat. Die j-W crte 
sind stets kleiner ais sich aus dem Grenzgesetz berechnet. Die Unterschiede sind bei 
K N 03 am kleinsten, bei LiN03, wo sich fur die konzentriertesten Lsgg. negatiye j-W erte 
ergeben, am groBten. DaB sich die N itrate so stark  von den Bromiden u. Jodiden 
unterscheiden, kann an starkeren nichtion. Kraften oder an einer schwśtcheren Ab- 
nahme der DE. liegen. Die Gestalt des Nitrations muB zwisehen denen des Brom- u. 
des Jodions liegen, wie auch aus dem Vol. der Lsgg. u. der aussalzenden Wrkg. folgt. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 54 . 2690—95. Juli 1932.) W. A. R o th .

George Scatchard und S. S. Prentiss, Die Gefrierpunkte von wdsserigen Losungen.
III . Ammoniumchlorid, -bromid, -jodid, -nitrat und -sulfat. (II. vgl. vorst. Ref.) Die 
Konz.-Grenzen sind: NH4C1 0,0011-1,16-, NH4Br 0,0010-1,15-, NH4J  0,0009-1,29-, 
NH4NOj 0,0006—1,74-, (NH4)2S04 0,0009—1,21-molar. Eine etwaige Hydrolyse kann 
die Messungsgenauigkeit nicht beeinflussen. Es werden dieselben GroBen tabelliert 
wie fiir die Nitrate (vgl. vorst. Ref.). Die j-W erte sind bis 0,005- oder 0,02-molar 
g r ó B e r  ais das DEBYE-HiiCKELsche Grenzgesetz yerlangt, was noch bei keinem 
anderen Salz beobachtet, aber reell ist. Die Abweichungen zeigen in sehr yerd. Lsgg. 
ein deutliches Maximum, was die Extrapolation erschwert. Ein Fortfiihren yon Am- 
moniak durch den NB-Strom findet nicht s ta tt. Zeichnet man die Abhangigkeit der 
Gefrierpunkte yon der Konz. fiir die genau untersuchten Salze auf, so schneiden sich
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die Kurven mehrfach. Welcher Faktor die Anomalitat der Ammonsalze bewirkt, ist 
noch nicht m it Bestimmtheit zu sagen. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2696—2705, 
Juli 1932. Cambridge, Mass., Inst. of Technol., Rcs. Lab. of phys. Chem.) W. A. R o th .

A. Eucken und O. Miicke, Die Bestimmung der waliren spezifischen Warnie einigcr
Gase bei hohen Temperaturen nach der Lummer-Pringsheimscken Methode. Bei den 
meisten Gasen entspricht der Temp.-Verlauf der spezif. Warmen nicht der P l a n c k - 
ElNSTEINschen Formel fiir die Schwingungswarme. Um nach der L u m m er -P r in g s - 
HEIMschen Methode auch bei hoheren Tempp. (bis 600°) arbeiten zu konnen, werden 
die Gase unter Druck gebracht; dadurch wird eine geniigende Temp.-Konstanz nach 
der Expansion (in eine kiinstliche Atmosphiłre) erreicht. Die anfangs stórenden Kon- 
vektionsstróme konnten spater yermieden werden. Die Expansionsbombe (von ca.
1 Liter Inhalt) wird in einem groCen Bleibad temperiert, die Temp.-Anderung mit
0,015 mm dunnem Pt-Drahtwiderstand gemessen; Registrierung photograph. Schal- 
tung u. Apparatur werden cingehend bcschrieben. Da die Temp.-Abhangigkeit des 
Pt-W iderstandes nicht genugend genau zu bestimmen war, werden Eichverss. mit 
Argon u. Helium ausgefiihrt, die sehr verschiedene Warmeleitfahigkeit besitzen, so 
daB alle Korrekturen (durch Variation des tlberdruckes) indirekt bestimmt werden 
konnen. Untersueht werden (auBer den beiden Eichgasen He u. Ar) Wassersłoff, Sauer- 
słaff, Sticksłoff u. Kohlendioxyd (ca. 400 bis fast 900°). Die Lagę der beobachteten 
MeLSpunkte stimmt meist mit der theoret. berechneten gut iiberein, nur bei C02 tr itt  
eine Differenz von 1,5% auf wegen Ungenauigkeit der Strahlungskorrektur. Bei den 
Strómungsverss. an 0 2 u. N2 in der P.T.R. miissen Eehler unterlaufen sein. Aus der 
Schallgeschwindigkeit bei hohen Tempp. folgen namentlich bei Luft zu klcine Cp-Wertc. 
Die Anregungszeiten intramolekularer Oscillationcn sind da von der GroBenordnung 
der Schwingungsdauern der benutzten Tone, so daB die lineare Oscillation der adiabat. 
Temp.-Anderung nur unvollkommen zu folgen vermag. Die Schwingungswarme der 
Gase laBt sich also stets durch die P l a n c k -E in st e in sc Iio Formel wiedergeben, so 
daB man furderhin auf die experimentelle Best. der Molarwarmen bei hohen Tempp. 
verzichten kann, yielmehr sie besser theoret. aus opt. Daten berechnen wird. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. B. 18. 167—88. Juli 1932. Góttingen, Inst. f. physikal. 
Chemie.) W. A. R o th .

B. Neumann, C. Kroger und H. Kunz, U ber die Bildungswarnien der Nitride,
III. Die Losungswarmen einigcr Mełalle und Metallnitride in Sauren. (II. vgl. C. 1932.
II. 1637.) Beim Losen der Nitride in (meist konz.) Sauren ergibt sich die Bildungs
warme ais kleine Differenz groBer Zahlen. Eichung des ais Calorimeter benutzten 
WEINHOLD-Bechers elektr. — Das Mangannilrid war etwa 89,5%ig; Lsg. in 30%ig. 
Schwefelsilure. Bildungswarmo +  56,82 kcal gegen 57,18 nach den direkteren Bom- 
benverss. — Losungswarme von Cr in 21%ig. HC1 4- 50,6 kcal, das Nitrid war nicht 
zu lósen. — Mg3N 2 u. Mg werden in HC1, 20H20  gel.; Bildungswarme +  115,18 kcal 
(aus Bombenverss. 116,0). Ma t ig n o n s  W ert ist zu hoch. 97%ig. Co u. CeN werden 
in 20°/oig. HC1 g e l.; Bildiuigswarme +  78,00 kcal, mit W erten nach der NERNSTschen 
Nahcrungsformel nicht ubereinstimmend. — Das La war 97,5%ig; Bildungswarmo 
des LaN  (wie beim Ce) +  72,68 kcal. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 207. 133—44. 
9/8. 1932.) W. A. R o th .

B. Neumann, C. Kroger und H. Haebler. Ober die Bildungswarmen der Nitride.
IV. Uran-, Thor- und Lantliannitrid. (III. vgl. vorst. Ref.) Bildungswarme von U3N t in
der mit Na gefiillten Bombę +  273,34 ±  2,8 kcal. — Oxydlialtiges Th azotiert sich 
schlechter ais reines. Bildungswarme von T h ^ f t  in der Bombę +  308,39 ±  2,8 kcal. 
Die Verb. ist fast schwarz, an trockencr Luft bestandig, in Sauren 11. — Bildungswarmo 
vón LaN  aus 97,5%ig. La in der Bombę -f 71,06 kcal. Bei tief schm. Metallen ist 
die Tiegelfrage im dircktcn Vers. ausschlaggebend. Mit Oxyd ausgekleidete Tiegel 
geben fiir CeN wescntlich hohere Werte ais nach der Losemethode (Bldg. von Oxy- 
nitrid). (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 207. 145—49. 9/8. 1932. Breslau, Techn. Hochsch., 
Inst. f. chem. Technol.) W. A. R oth .

John M. Holrn, U ber den Beginn ton Gasezplosioncn, liervorgerufen durch kleine 
Flammen. Die Verbrennung in einem explosiblen Gasgemenge schreitet nur dann vor- 
warts, wenn die z. B. durch einen Funken gebildete kleine Flamme eine gewisse GróBc 
erreicht. Wenn der Durchmesser dieser kleinen primaren Flamme unter dieser Grenze 
bleibt, ist die Warmeableitung von der Flammenoberflache durch die umgebenden 
Gase so groB, daB die Flamme erlischt. Vf. wendet diese Anschauung auf die bekannte 
Erscheinung an, daB brennbare Gasgemische in Rohren von geringem Durchmesser nicht
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Ycrbrennen. Dio Warmeleitfahigkeit des Materials, aus dem die Rohre hergestellt 
sind, hat einen gewissen, abor nur geringen EinfluB auf diesen Effekt. MaBgobend 
ist, daB in don engen Rohren der Radius der gebildeten Flammen nur selir klcin 
ist u. daB dadurch die Wiirmeableitung dureh die umgebendcn Gase zu groB ist. 
Es wird oino Eormel aufgestellt, mit wclcher der fiir die Fortpflanzung der Vcr- 
brennung crforderliehe Durchmesser eines Rohres aus den tlierm. Konstanten der 
yerwendeton Gaso bereehnet werden kann. Es wird ferner versucht, experimentell 
zu bestimmen, wie lange eine Flamme mit einem explosiblen Gasgemenge in Be- 
riihrung gebraeht werden kann, olme daB Verbrennung eintritt. Aus den Vcrss. 
kann aber auf das Vorhandensein einer solehen Kontaktperiode nicht gesehlossen 
werden; sie ist sicher kiirzer ais 0,0007 sec. bei einem 20%'g- Leuchtgas-Luft-Gc- 
misch. Vf. stellt ferner Verss. uber die Fortpflanzung einer Flamme in Rohren aus 
Cu u. Glas von 3— 10 mm Durchmesser an; die Lange war dom 10—25fachen Durch
messer gleich. Dureh das Rohr stromten Leuchtgas — bzw. CH4 — Luft-Gemische ver- 
sehiedener Zus. u. verschiedener Stromungsgeschwindigkeit. Es wird festgostellt, 
unter welehen Bedingungen eine an dem einen Ende des Rohres brennende Flamme 
bei Vcrringerung der Stromungsgeschwindigkeit des Gasgemisches von einer bestimmten 
Zus. zuriickschlagt u. damit eine Explosion erzeugt u. unter welehen Bedingungen 
die Flamme zum Erlóschen gebraeht wird. Analogc Verss. werden mit diinnen Ću- 
u. Glimmerfolien, in denen kreisrunde Lochcr von 0,1—10 mm Durchmesser angebracht 
sind, durchgefiihrt. Das Materiał, aus dem Rohro u. Folicn hergestellt sind, hat keinen 
EinfluB. Die Gestalt der Flamme, dio an der Óffnung der Folien bronnt, ist bei ver- 
schiedcner Stromungsgeschwindigkeit verschieden. Boi geringer Stromungsgeschwindig
keit ist sio halbkugelig u. zwar konvex in das Explosionsgemenge hinein, ohne daB 
fiir Sekunden oino Explosion stattfindet. Die Abhangigkeit des Durchmessers, bei dem 
die Verbrennung fortgepflanzt wird, von der Zus. des Gasgemisches wird dureh cinc 
Parabol wiedergegoben mit einem Minimum boi 20 VoI.-% Leuchtgas bzw. 10% CH,,. 
(Philos. Magazine [7] 14. 18—56. Juli 1932. Glasgow, Univ.) JUZA.

Tosiró K inhara, Fortpflanzung der Verbrennung auf der Oberflache entzundbarer 
Flussigkeiten. III . (II. vgl. C. 1931. I. 3218.) Dio Ausbreitungsgeschwindigkeit der 
Flammen von entziindbaren Stoffen wurdc photograph. untersucht, wobci sich die 
FI. in einem GefilB ( 4 0 x 5 x 2  cm) befand, welches bis auf einen schmalen Streifen 
am Ende bedeckt war. Es zeigtc sich, daB sowohl bei Tempp. unterhalb der „Temp. 
der maximalen Geschwindigkeit“ ais aucli bei solchon, die die „Temp. der maximalen 
Geschwindigkeit“ stark  uberschreiten, die Flamme yon Anfang bis zum Ende gleich- 
fórmig fortsclireitet. In der Nahe dor „Temp. der maximalen Geschwindigkeit“ breitet 
sich die Flamme am Anfang gleichfórmig aus, dann erfolgt, nach einer charakterist. 
von einem pfeifenden Laut begleitetcn oscillator. Bowegung, die Detonation. — Dio 
Ausbreitungsgeschwindigkeit in bcdeckten GefaBen ist viel geringer ais die in offenen 
GefaBen gefundene. Vers.-Ergebnisse weisen darauf hin, daB dieser Gescliwindigkcits- 
riickgang dureh die bei der Entziindung entstandene Strómung zu erklfiren ist. — 
In einem bcdeckten GefaB, dessen beide Enden offen bleibcn, wachst die Gesehwindig- 
keit mit fortschreitcnder Flamme. Dio Anfangsgeschw-indigkcit fiir diesen Fali ist 
unterhalb 7° groBcr ais die gleiehfórmige Geschwindigkeit. in GefaBen mit nur einem 
offenen Ende. Oberhalb 7° liegen die Verhaltnisse umgekehrt. — Boi Verss. mit A. in 
GefaBen yerschiedener Tiefe wurde festgestellt, daB im AUgemeincn mit zunehmender 
Tiefe die Ausbreitungsgeschwindigkeit waehst. (Seient. Papers Inst. physical chem. 
Res. 17. Nr. 342—45. Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 11. 16—17. 
Jan. 1932.) G u rian .

Richard Gans und Ernst Czerlinsky, t)ber das magnetischc Vcrhaltcn ferromagnetischer Ein- 
kristalle. Halle: Nicmcycr 1932. (9 S.) 4 . =  Scliriften d. Konigsberger Gelehrten 
Gesellschaft. Naturwiss. KI. Jahr 9, H. 1. M. 2.80.

A3. K olloldchem le. C apillarchem ie.
H. Lachs und Karolina Gestlówna, Unlcrsućhungcn uber kolloidale Kohlc- 

losungen. I. Ilerstcllung und Eigenschaften des Sols. (Vgl. C. 1932. II. 346.) Die Darst. 
von kolloidaler Kohlo nach Sa b h a t a n i (Kolloid-Ztschr. 14 [1914]. 29) fiihrte zu keinen 
reproduzierbaren Lsgg. Es wurde folgendermaBen gearbcitet: Zu 1,5 g feingemahlenen 
Zuckers wurde portionsweise 20 ccm konz. H 2S 0 4 zugegeben. Das Rk.-Prod. wurde 
nach 24 Stdn. mit 80 ccm dest. W. vcrsetzt (Rtihren), wobei die Temp. nicht iiber 25°
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steigon darf. Die Lsgg. wurden dialysiert. Stabile Lsgg. erlmlt man, wenn dio ver- 
wendete konz. Siluro rein u. das Rk.-GofaB trocken ist. Spuren von Feuohtigkcit fiiliren 
zu unbestandigcn, triiben Lsgg. Die bei Abwesenheit von H 20  erhaltencn Lsgg. sind 
braunrot gcfarbt, durchsiehtig u. sehr bestandig. Zur Dialysc empfiehlt es sich die Lsg., 
auf 300 ccm zu verd. Jedoch gelang es durch Dialyse nicht, Sole von geringcm H2S04- 
Geh. (ais entsprechend einer Leitfahigkeit von 500—C00- 10_G Q~l) zu erhalten. Da- 
gegen gelang weitgehendc Reinigung auf dcm Wege der mehrfachen Ultrafiltration 
(der Ruckstand des Ultrafilters war 1. in W.). Die Leitfahigkeit des reinsten, auf diesem 
Wege erhaltenen Kohlesols betrug 6 -10-6 Q ~r. Die disperse Phase dieser Lsgg. stellt 
wahrscheinlich ein in hohem Grade dchydratisiertes Kohlenhydrat dar. Dio Tcilchcn 
besitzen amorphe Struktur. Die primaren Teilchen besitzen eine von der kugelformigen 
wenig abweichende Gestalt, in der Lsg. befinden sich jedoch meistens Sekundarteilchen, 
dio aus asymm. Konglomeraten stark hydratisierter Primarteilchen bestchen. Das 
Vorhandensein der Konglomerate wurde durch Best. der TeilchengroBc bestatigt 
(70% der disporsen Phase vom Durchmesscr etwa 141 m/i, 15°/0 von etwa 35 u. 15% 
von etwa 4,4 mu). Die weitgehende Hydratisierung der Tcilchcn geht auch aus den 
hohen Koagulationswerten hervor. Zur Koagulation des Kolloids in 2 Stdn. sind (im 
Millimol.) orforderlich: 1400 LiCl, 1350 NaCl, 600 KCI, 450 CsCl, 30 BaCl2, 0,5 A1C1S,
0,35 ThCl4 usw. (Roczniki Chcmji 12. 213—24. 1932. Warschau, Freio Univ.) ScHONF.

S. Gliickmann, Die Iłolle der Sauren bei der Gelalinierung von Pektinsolen. (Vgl. 
C. 1932. I. 1062.) E s wird dio Gelierkraft einiger nach dem FELLENBERGschen Verf. 
hergestelltcr Citronenpcktinc mit Zusatzen vcrschicdoner Minerał- u. organ. Sauren 
untersucht. Verwendet man die Sauren nur in geringen Quantitatcn, so zeigt sich 
eindeutig, daB eine Veriinderung der Gelierkraft nur vom pn, nicht aber von der Natur 
der Saurc abhangt. Weitere Verss. zoigen, daB das sogenannte amphotere Verh. ver- 
schiedonor Pektinc allein auf dereń Aschegeh. zuriickzufuhren ist. Eine Pufferwrkg. 
ist also nur ein Austausch der zugesetztcn H'-Ionen gegen die in der Asche vorhandcncn 
Kationen. Fehlt die Asche, so bcstcht auch kcine Pufferwrkg. In  diesem Sinno muB 
auch die Beobachtung yerstanden werden, daB sich die Gelierkraft von einem bestimmten 
PH-Wert bei weiterem Saurozusatz nicht mehr andert, es soi denn, daB irgcndwelche 
fiir die Saure spozif. Rkk. mit den Pcktinen auftreten. (Kolloid-Ztschr. 60. 52—59. 
Juli 1932. Leningrad, Labor. f. phys. u. Kolloidchem. des Inst. f. Chem. Techno
logie.) ” R o g o w sk i.

S. JenCiC, t)bcr die Krcsolseifen-systeme. I II . Gelalinierungsvenmgcn der iso- 
mzren Kresolc mit Natriumsalze.n der Essigsaurereihe. (Nach Vcrss. von H. Buberl.) 
(II. vgl. C. 1927. II. 1219.) Im AnschluB an dio fruhere Arbcit werden die Eigg. der 
sich aus o-, m- u. p-Kresol auf Zusatz von Na-Salzen der Essigsaurereihe mit paaren 
Atomzahlen bildonden Gelc untersucht u. in Tabellcn mitgeteilt. Diese cntlialten: 
dio Zus. der Golo, dio Gelatinierungszeiten, Angaben iiber den physikal. Zustand 
kurz nach der Gelatinierung u. nach 24 Stdn., Erstarrungs- u. Erweichungstempp. 
u. Beobaehtungen iiber Altcrungserschcinungen. (Kolloid-Ztschr. 60. 59—71. Juli 1932. 
Laibach [Ljubljana].) ROGOWSKI.

Martin H. Fischer und Werner J. Suer, ilber das „Stocken“ von Farben. Unt-er 
dem Stocken von Farben wird ein spontaner Viscositatsanstieg von Farbmischungen 
bis zum Festwcrdcn yerstanden. T ritt ein Farbstoff mit seinem Farbcnbindemittel 
nicht in Rk., so ist das Stocken von der Natur des Farbstoffes unabhangig u. beruht 
allein auf den Voranderungcn, die das Bindemittol durch fremdo Einfliisse erleidet. 
Is t dieses an sich aber nicht gecignot, etwa durch Polymcrisation oder Oxydation selbst 
eine freiwillige Viscositatserh6hung zu vermitteln, so ist der Grund fiir das Stocken 
in der Bldg. einer Metallseife, einer Verb. der Farbbasc mit einer im Bindemittel ent- 
haltenen oder erst entstchcnden Fettsaure zu suchen. .Menge u. Natur der Metallseife 
bestimmen dann dio Intensitat des Stockungsprozesses, der nun nicht darauf beruht, 
daB sich dio Metallseife im Bindemittel lost, sondern daB die Seife vom Bindemittel 
solvatisiert wird. (Kolloid-Ztschr. 60. 71—77. Juli 1932. Cincinnati, Eichberg-Labor. 
f. Physiologie d. Univ.) ROGOWSKI.

Ćecil Philip Ellis, Athylpahnilal. Seine DieMe, Oberflachenspannung, sein Para- 
chor und der Eotvós- Bamsay-Shiddśsehe Koeffizient. Vf. bestimmt die D. u. die Ober
flachenspannung der Palmitinsauro, um an einem Bcispiel zu uberpriifen, in welcher 
Woise bei Moll. mit langen Ketten die gefundenen Wertc mit den nach SUGDEN (C. 1924.
II. 1899) u. nach MuEFORD u. P h il l ip s  (C. 1929. II. 2987) berechneten ubereinstimmen. 
Der Parachor wird zu 785,7 gefunden, das ist 3,13% bzw. 1,25% weniger ais nach den
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von den beiden Autoron angegebenen Regeln bereehnet. Die E6TVOSschc Konstantę 
ist —3,45, also hóher ais der Mittelwert von —2,12. (Journ. chem. Soe. London 1932. 
1697—99. Juni. Bo. Sierra Leone. GoTcrnm. School.) J u z a .

Jitsusaburo Sameshima, Die Gescliwindigkeit der Sorption ton Gas durch porost 
feste Stoffe. (Vgl. C. 1932. II. 514.) Dio Sorption von Gas durch porose, feste Korper 
bei konst. Druck u. Temp. erfolgt in zwei Stufen. Yf. nimmt an, daB zunachst das Gas 
in yerhaltnismafiig groBe Poren eindringt, dann in kleinere. Fiir dio Geschwindig
keit der Sorption im ersten Zustand laBt sich folgende Gleichung ableiten:

d x/d t =  K  (s—x /xn), 
fiir den zweiten Zustand x— a log t =  k. Beide Gleichungen (I m it n =  1) geben 
den zeitlichcn Verlauf der Sorptionsgeschwindigkeit gut wieder. (Buli. chem. Soc. 
Japan 7. 177—88. Juni 1932. Tokio, Imperial Univ. Chem. Inst.) Lo r e n z .

J. R. Katz und J. C. Derksen, Uber die Anderungen des Bonlgenspektrums bei 
der Quellung von Gełatine und von Agar, ein Beiłrag zur Kennłnis des intramicellar ge- 
bundenen Wassers bei ąuellbaren Korpem. Wahrend bei der (Juellung von lufttrockener 
Gelatine die in Richtung der Faserachse yerlaufende Krystallinterferenz, die fiir die 
GróBo des Elomentarkorpers maBgebend ist, unyerandert bleibt (vgl. H e r r m a n n , 
GERNGROSS u . A b it z , C. 1931.1 .3573), bekommt die Gelatine bei starker Entwasserung 
mittels Yakuumexsiccator bei Zimmertemp. ein unscharfes, anscheinend amorphes 
Spektrum, das bei Wiederwasserung wieder scharf krystallin. wird. Auffallend ist das 
yollige Verscliwinden u. Wiedererscheinen der oben erwahnten, in Richtung der langen 
Molekiilketten yerlaufenden Krystallinterferenz. Bei der Wiederwasserung zeigt sich 
eine deutliche Hy ster esc in der Dampfspannungskurye. Der Netzebenenabstand der 
iiąuatorialen Interferenz nimmt mit dem W.-Geh. nach einer kontinuierlichen Funktion 
zu. Aus der Ubercinstimmung des Rontgenspektrums, welches fiir die in der Warme 
stabile sog. a-Gelatinemodifikation (hergestellt durch Erhitzen im zugeschmolzenen 
Rohrchen, vgl. C. 1931. II. 2744) charakterist. ist, mit demjenigen der entwasserten 
sog. ^-Gelatine, wird hypothet. gefolgert, daB beim Schmelzen der Gelatinegallerte die 
Gelatine yon konstitutiy, nach A rt von Mischkrystallen gebundenem W. dehydrati- 
siert wird. — Mit W. yermischtes Agarpulyer ergibt ein aus 4 Interferenzen bestehendes 
Krystallspektrum, welches sich bei der Trocknung bis zur Lufttrockenheit mit nur 
geringfiigigen Intensitiits- u. Diamateriinderungen erhalt. Erst bei starker Entwasserung 
von lufttrockenem Agarpulyer bemerkt man yon 30°/o W.-Dampfspannung u. 21%  
W.-Gch. an eino allmahliche Schwachung der bis dahin deutlichen Krystallinterferenzcn 
bis zum yollkommenen Verschwinden, womit ein amorphes Spektrum auftritt. Bei der 
Wiederwasserung yerbleibt das amorplic Spektrum bis zu 42%  W.-Dampfspannung 
u. 18%  W.-Geh. (starkę Hysterese!); von da ab yerschwindet es allmahlich; bei 91%  
W.-Dampfspannung u. 42%  W.-Geh. erscheint das reine Krystallspektrum. Die 
Hysterese beruht demnach zum Teil auf intramicellaren Erscheinungen. Der Gclatinie- 
rungsmechanismus des Agarsols wird mit dem Ausscheidcn submkr. Krystalle gedeutet, 
dio beim Entwassern entweder kontinuierlich, oder diskontinuierlich ihr konstitutiy 
gobundenes W. abgeben. Im  letzteren Fallc wird die Tatsache des Intervalls, s ta tt 
eines scharfen tjberganges, damit erklart, daB nicht alle Krystallchen sich im gleichen 
Zustande befinden. — Es wird darauf hingewiesen, daB die durch starko Gitterveriinde- 
rung gekennzeichneto Quellung von Gelatine eine intramicellare Quellung darstellt, 
wahrend der VolumvergroBerung bei der Agarąuellung keine ahnlich groBe Anderung 
der Netzabstande entspricht, was fiir eine iiberwiegende intermicellare, nach Me y e r  
permutoide Quellung ausgelegt wird (4 Rontgendiagramme im Original). (Rcc. Trav. 
chim. Pays-Bas 51 ([4] 13). 513— 22. 15/5. 1932.) B a c h .

J. C. Derksen und J. R. Katz, liónłgenspektrographische Beobachtungen uber das 
Gelatinieren von Starkesolen. Lufttrockene, 1. Starko mit W. gemischt, im zugeschmol
zenen Rohrchen auf 90—100° erhitzt, u. bei 80—90° aufgenommen, zeigt ein amorphes 
Spektrum; bei 50—60° aufgenommen, wurde eine tlberlagerung des Krystallspektrums 
yon ^-Starkę u. eines amorphen Ringes gefunden. Eine Aufnahme bei Zimmertemp. 
nach dem Erhitzen zeigt das Krystallspektrum der /J-Starko. Bei Tempp. iiber 80°, 
bei denen also ein krystallines Rontgenbild felilt, erscheint die 1. Starkę demnach mole- 
kulardispers yerteilt, oder aus Micellen amorpher Struktur zu bestehen. Die gelatinierte
1. Starkę ist ais ein Krystallbrei von submkr. Krystallchen aufzufassen. — Bei einer 
Vermischung einer 50%ig. Starkelsg. mit A. im UberschuB entsteht ein Verkleisterungs- 
spektrum von der krystallinen Struktur der a-Modifikation. Es wird angenommen, 
daB sich im Starkekleister die Starkę in amorpher, bzw. molekulardispersor Form in
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W. gel. befindet, u. durch Entwasserung mit A. zu oc-Starke auskrystallisiert. — Amylo- 
dextrin („ein stark abgobautes“ , weniger kolloidales Starkepraparat, das beim Ab- 
kiihlen nicht gelatiniert, sondern unter Umstanden auskrystallisiert) weist faat das 
gleicho Spektrum auf, wie die 1. Starkę. Auch zeigt sich ein weitgehender Parallelismus 
mit der 1. Starkę hinsichtlich des abwechselndcn Auftretens der amorphen Form u. der 
/?-Krystallform bei den verschiedenen Tempp,. nach dem Erhitzen. Daraus wird ge- 
folgert, daB das Gelatinieren von Starkelsgg. phasentheoret. das gleiche ist, wio Aus- 
krystallisieren. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 51 ([4] 13). 523—26. 15/5. 1932.) B a c h .

B. Anorganische Chemie.
Christian J. Hansen, Uber technische Thionatchemie. I. Chemie des Goldschwefcls. 

Vf. untersucht die Moglichkeit, bei der Zers. von Sulfantimoniat zur Herst. von Gold- 
schwefel die H 2S-Entw. zu vermeiden u. den gesamten S des Sulfantimoniats nutzbar 
zu machen. — S 0 2 reagiert m it Na2S nicht nach der einfachen Gleichung 

2Na2S 4- 3SO, =  2Na2S ,0 3 +  S 
sondern treibt zunachst ais reine Saure H2S aus. Einfacher verlauft die Rk. zwisehen 
Sulfiden u. Bisulfitcn nach 2Na2S +  6NaHS03 =  3Na2S20 3 +  2Na2S 03 +  3H20 . 
Zur Gewinnung von Na2S20 3 allein lost man im Na2S vor der Rk. S (1 Atom/Mol Na2S) 
auf, vgl. KURTENACKER u. B it t n e r  (C. 1925. I . ‘2026). Zur Zerlegung von Na3SbS4 
unter Bldg. von gelbem Goldschwefel Sb2S4 bzw. Sb2S6 ( =  Sb2S4 +  S) u. Na2S20 3 
allein ist deutlich saure Rk. wahrend der ganzen Dauer der Rk. erforderlich, da schon 
bei vorubergehend alkal. Rk. braunliehc Verfarbung des Sb2S4 eintritt. Es muB daher 
langsam unter guter Ruhrung Na3SbS4 stets zur Fallungsfl. gegeben werden, nic 
umgekehrt. — Zur Fallung m it SO, (vgl. C. 1930. I. 2802) wird zunachst Na2S20 3-Lsg. 
vorgelcgt u. in diese S 02 eingeleitet, dann unter Aufrechterhaltung der sauren Rk. 
Na3SbS4 fest oder in Lsg. eingebracht. Auch bei Fallung m it N aH S03 muB mittels 
S 0 2 die saure Rk. erhalten werden. Bei langsamem EinflieBen von Na3SbS4-Lsg. in 
Polythionatlsgg. unter Ruhren werden ohne H,S-Entw. Fallungen von einwandfrei 
gelber bis oranger Farbc erhalten, alkal. Rk. muB durch rechtzeitige Zugabe von Saure 
verhiitet werden. Der Geh. an nicht gebundenem S richtet sich nach dem S-Geh. 
des Polythionats. — F ur die Bldg. von rotern Goldschwefel, Antimonzinnober, Sb2S3, 
nimmt Vf. im Gegensatz zu V0N S zilAg y i  (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 113 [1920]. 69) 
cinen Zerfall des aus Na2S20 3 u. Sb-Salzcn zunachst gebildeten Komplexsalzes nach 
der Gleichung 2Na3Sb(S20 3)3 =  Sb2S3 -f 3Na2S30 6 an. Zur Erziclung hitzebestandiger 
Prodd. ist ein Alkalizusatz uber die zur Neutralisation der in der SbCl3-Lsg. enthaltenen 
HC1 hinaus notig, ctwa je Mol SbCl3 ca. 4,5 Mol Na2S20 3 u. ca. 1,5 Mol NaOH (zur neu- 
tralcn Lsg.). Die Zus. der bei Umsetzung bei 40—50° erhaltcncn Polythionate ist im 
Einklang mit obiger Gleichung. — Die Herst. von gelbem u. rotom Goldschwefel laBt 
sich kombinieren in folgenden Rkk.:
1. Sb2S3 +  2S +  3Na2S =  2Na3SbS4; 2. 2Na3Sb(S20 3)3 =  Sb.,S3 +  3Na„S30 6;

3. 2Na3SbS4 +  3Na2S30 6 =  6Na2Ś20 3 +  Śb2S4 +  S 
(Angew. Chem. 45. 505—08. 521—23. 6/ 8. 1932. Essen-Stadtwald.) R. K. Mu l l e r .

Joseph Kapłan, Aktiver Stickstoff. (Vgl. C. 1931. II. 1836.) Auf einige schon 
friiher erwahnte Erscheinungen in Entladungen wird hingewiesen. (Physical Rev. [2]
39. 860. 1/3. 1932. Los Angeles, Univ. of Calif.) B e u t l e r .

Heinz Gehlen, Uber Rcaktionen und Eigenschaften des Stickoxyds und seiner 
Verbindurujen. II . Mitt. Zur Kenntnis der Salze der slickozyd-schwefligen Saure. (I. vgl.
C. 1931. II. 827.) Durch Zusatz nicht zu verd. Lsgg. von K 2SÓ4, N20  zu der Lsg. 

-eines Zn-, Cd-, Mn- oder Co-Salzes bei gewohnlicher Temp. wurden die Doppelsalzc 
X4Złi(<S04, N tO)3 +  2 H .fi, K.fid(SO,u Ar20 )2 -f  2 H20  (beide wciB), K tMn{SOt , N 20)3-f
2 H20  (gelb) u. K tCo{S04, iV20 )3 4- 2 H 20  (rotlila) ais krystalline Ndd. erhalten. Beim 
Co-Doppelsalz ist der Unterschicd gegeniiber der Farbę des einfachen 2-wertigen Co- 
Ions auch in der Lsg. deutlich, was auf das Vorliegen von Komplexverbb. hinweist. 
Das Auftreten der gelben Farbung des Mn-Doppelsalzes bzw. bei hoheren Konzz. 
des gelben Nd. ist so charakterist., daB es zur Erkennung von K 2S04, N20  dienen 
kann. Beim trockenen Erhitzen erfolgt der Zerfall anscheinend iń der Hauptsache 
derart, daB zuerst das Krystallwasser u. dann ein Gemisch von N20  u. NO entweicht 
unter Bldg. von K2S04 u. Sehwermetallsulfit, letzteres zerfallt dann teilweise in S 02 
u. Metalloxyd; der Rk.-Verlauf hangt vielleicht von der Schnelligkeit des Erhitzens 
ab. Alle Doppclsalze zersetzen sich bei einer bestimmten Temp. momentan; in wss.
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Lsg. oder Suspcnsion rasche Zers. unter Entw. von N20 , im Exsiccator uber KOH 
mehrere Wochcn unyerandert haltbar. Isolierung des offenbar viel leichtcr ais das 
Co-Salz 1. Ni-Doppelsalzcs gelang nicht. Beim Ag-Doppelsalz fiilirt Anwendung von 
AgN03-t)berschuB zu Prodd. m it hoherem Ag-Geh. ais KAgSOit N 20  entsprioht, 
aber nicht zu reinem Ag-Salz. Dagegcn laBt sich Tl.,SO.t, N„0 durch doppelte Um- 
setzung mit K 2S04, N20  oder durch Einw. von NO auf alkal. Tl-Sulfitlsgg. leicht dar- 
stellen; Lóslichkeit in 1/10o-n. KOH bei 20,5° 0,4556 g/100 g Lsg.; in alkal. Lsg. ziemlich 
bestandig, in neutraler Lsg. langsam, in saurer Lsg. momentan zers.; bei der Zers. 
mit Sauren Zerfall in T12S04 u. N ,0 , beim trockenen Erhitzen auch Bldg. yon viel 
NO. Li-, Na-, K- u. Tl-Suljit nehmen in alkal. Lsg. NO mit gleicher Geschwindigkeit 
auf; Na-Sdenił u. Na-Telluril absorbieren dagegen in alkal. Lsg. kein NO. -— Der 
leichte u. glattc Zerfall von K 2SO.„ N20  liefert eine einfacho u. schnelle Methode zur 
Herst. von vollig reinem N 20. Das durch Zers. von gereinigtem NH4N 03 erhaltene, 
durch 3 Waschflaschen mit 1. W., 2. 4-n. KOH, 3. W. gewaschenc N20-Gas ist bei 
einer Herst.-Temp. von 247—249° reiner ais bei 229—231°; Verwendung anderer 
Waschflaschen ergibt keine weitere Rcinheitssteigerung. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 
1130—40. 6/7. 1932. Kónigsberg, Univ.) K r u g e r .

R. Pirani, Komplexsalze, die, koordinierte Atome oder Gruppen terschiedener Art 
entlialten. Komplexe mit der Koordinationszald G. I. Die Salze (NHi )2[VF[l{HiO)]; 
7i62[7 F 5( //20 )] ; Tl2[CrFs(H20)]. (Vgl. P a s s e r in i  u . P ir a n i , C. 1932. II. 1147.) 
Herst. von Itb2[VFG(II20)] durch Zusatz einer wss. RbCl-Lsg. zu einer wss., event. mit 
H F schwach angesauerten Lsg. von VF3 u. etwas Einengen; hellgriines Pulvcr aus sehr 
klcinen, mkr. Oktaedern. — Herst. von 7'/2(CVi|15)//20  durch Eindampfen einer wss. Lsg. 
von CrF3 u. T1F in geringem OberschuB; hellgriines Pulver. — Rontgenograph. Unters. 
naeh der Pulvermethode. Die Salze (NH.l)2[VFsCH20], Rb2[VF6(H20)] u. Tl2[CrF6- 
(H20)] krystallisieren im kub. System; Raumgruppen Th3, O3, Oh5. (NH4)2[VF6(H20)]: 
a =  8,42 ±  0,01 A; V =  596,9 A3; D. (ber.) 2,45. Rb2[VFi(H20)]: a =  8,42 ±  0,01 A;
V =  596,9 A3; D. (ber.) 3,52. Tl2[CrF5(H20)]: a =  8,41 ±  0,005 A; V_= 594,5 A3;
D. (ber.) 6,39. — Die Gruppe H 20  nimmt im Gitter dieser Salzo eine ahnliche Stellung 
ein wie die F'-Ionen, wahrscheinlich wegen der Ahnlichkeit ihrer Abmessungen. (Gazz. 
chim. Ital. 62. 380—87. Mai 1932. Mailand, R. Politecnico.) K r u g e r .

Tuhinangsu Das-Gupta und Pulin Bihari Sarkar, Eine neue Methode zur Dar- 
stellung ton Hezammintrioldicoballichlorid und Darstellung einiger Kernpolymeren. 
Durch Ersatz der von W e r n e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 39 [1906]. 2674. 40 [1907]. 
4834) verwendeten NaOH durch Hesamethylentetrammin ist es Vff. gelungen, die 
Ausbeute an Hexammintrioldicobaltichlorid auf das 5-fache (62,5°/0 der Theorie) zu 
steigern: 5 g  Dichrocobaltichlorid werden mit 5 ccm W. angefeuchtet u. auf kleiner 
Flamme bis zur vólligen Mischung erhitzt. Naeh Zusatz von 1,5 g Urotropin wird 
einige Min. auf dem W.-Bade auf 45° erhitzt u. rasch abgesaugt; aus dem roten, diekfl. 
F iltrat werden in Kaltemischung rotbraune, nadelfórmige Krystalle ausgeschieden, 
die durch vorsichtiges Erwarmen m it 10 g W . gereinigt werden. Aus dem Chlorid 
wird das Thiosulfat (vgl. C. 1931. I. 2449) erhalten durch Verriihren mit Na2S.,03 in 
wss. Lsg. (4 g Chlorid +  20 ccm W. +  4 g Na2S20 3-Pulver), das.Thiosulfat ist unl. 
iu W. Dodckamminhezoltetracobaltilhiosulfat, koordinationsisomer mit dem vorigen, 
wird ais schwarze, krystalline Substanz erhalten durch Umsetzung von Dodekammin- 
hexoltetracobaltinitrat (aus Diaąuotetrammincobaltinitrat, neutralisiert mit NaOH, 
KOH oder Pyridin) mit Na2S20 3 in wss. Lsg. (4,5 g N itrat +  25 ccm W. +  2,5 g 
Na2S20 3-Pulver.) (Journ. Indian chem. Soc. 9. 79—82. Febr. 1932. K alkutta, Univ. 
Anorg. Forsch.-Lab.) R . K. Mu l l e r .

Alfred Bruki und Bruno Hahn, Die Heteropolysauren des Germaniums. III. Mitfc, 
(II. vgl. C. 1932. I. 2443.) Die 12-Molybdangermaniumsiiure, GeOa- 12  Mo03-32 H20  
(die naeh S c h w a r z  u. G ie s e ,  C. 1931. I. 47 dargestellt wird) gibt ihr Krystallwasser 
leicht ab; einige Moll. W. werden bereits beim Trocknen auf Filterpapier, besonders 
unter Druck abgegeben (GROSSCUP, C. 1931 .1. 1738). Bei 55° bildet sich ein 26-Hydrat; 
iiber II2S 04 yerlieren die Krystalle bis auf 8 Moll. rasch W., langsam tr it t  dann voll- 
standige Entwasserung ein. — Die konduktometr. Titration der Mo-Ge-Saure zeigt, 
daB Tom Ersatz des dritten H  durch Alkali eine starkę, hydrolyt. Spaltung eintritt. 
Aus dem Kurvenverlauf laBt sich schlieBen, daB starko Basen nur 4 H zu ersetzen 
yermógen; naeh dem Austausch des 5. H  tr it t  Bldg. von Trimolybdat ein, bis zu etwa
14 Mol. Alkali wird die Molybdansaure iiber das Tri- zum Dimolybdat u. Ge02 zum 
m-Natriumgermanat abgebaut. Beim Zusatz weiterer 12 Mol. Alkali werden n. Molyb'
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date gebildet. Der gesamtc Zerfall der 12-Mo-Ge-Siiure erfordert also 26 Mol. Alkali. 
Heteropolysauren treten ais Zwischenprodd. nicht auf (vgl. GROSSCUP, 1. c.). Der 
Vers., 4-bas. Salze (Ba oder Na) durch Zusammengeben bercchneter Mengen der Kom- 
poncnten zu erhalten, fuhrt zu leicht zersetzlichcn, nicht analysierbaren Prodd. Mit 
Hg‘-Ionen bildet sich in der Warnio ein orangegelber Nd. der Zus. 2 Hg20  ■ GeOo- 
12Mo03, aq., in der Kalto ein tiefgelber Nd. der Zus. 1,5 Hg20 , GeO,, 12Mo03, aq.
— Bei der Mikrork. auf Ge mit Rb bildet sich ein saures Salz, 3 Rb20 , 2GeOa, 24Mo03, 
8 H 20. — In  der Mo-Ge-Saurc laCt sich Mo nicht durch V ersetzen (im Gcgensatz zur 
W-Ge-Saure, bei der W gegen V vertauscht werden kann. (Monatsh. Chem. 60. 145 
bis 149. Juni 1932. Wien, Techn. Hochschule. Inst. f. analyt. Chemie.) LOBENZ.

[russ.l M. X. Kowarskaja, Mineralsiiuren u. Basen. Tl. I. Leningrad: Gosscliimtechisdat
1932. (279 S.) Rbl. 2.80.

C. Mineralogische und geologische Chemie.
Henry S. Washington, Der Ausdruck „Ferrosilil“ ais Name fiir das normative 

Molekuł FeSi03. Das von B a r th  (vgl. C. 1931 . II. 697) fiir das Molekuł FeSi03 in 
den Pyroxenen angegebene Zeichen Hy ist nach Ansicht des Vf. chem. nicht eindeutig 
genug. Er sehlagt den yon der „C. I. P. W .“ bercits lślngero Zeit gebrauchten Namen 
Ferrosilit yor, da dieser AusschuB das Symbol Hy fiir ein Gemisch von MgSiOa u. 
FeSi03 yoTgeschlagen hat. Ferrosilit hat dio Abkiirzung fs. (Mineralog, petrograph. 
Mitt. Abt. B  dor Ztschr. Kristallogr. etc. 43 . 63—66. 1932. Washington, Ca r n e g ie  
Inst.) . E n s z l in .

C. E. Tilley, Ubcr das vorgeschłagene „Herumdoktorn“ an der Norm. Vf. ist der 
Ansicht, daB eine Anderung der Normen des C. I. P. W. (vgl. vorst. Ref.), wie sic 
von B a rth  yorgeschlagen wird, nicht notig ist. CaSi03 in Ggw. von MgSi03 ais un- 
abhangige Komponente zu betrachten, ist nicht statthaft, da sich dann sofort Diopsid 
bildet. Die Komponente Wo(CaSi03) t r i t t  nur auf, wenn En(MgSi03) nicht yorhanden ist. 
(Mineralog, petrograph. Mitt. Abt. B der Ztschr. Kristallogr. etc. 4 3 .67—68. 1932.) E n s z .

Harry Berman, Faseriger Brucił fon Quebec. M it einem Anliang iiber seine Struktur 
nach der Entwasserung von C. D. West. In  einem zerąuetschten Gang wurden neben 
Chrysotil in einem Peridotit lange Fasern von Brucit gefunden. Ein zweiter Fundpunkt 
war ein Gang in Faserasbest. Die Lange der Brucitfasem betragt iiber 50 cm. Die 
chem. Zus. ist 1,95 Fe20 3, 9,57 FeO, 60,33 MgO u. 28,60 H 20. Die Doppelbrcchung 
ist nur halb so groB, wie bei n. Brucit, die Lichtbrechung betragt co =  1,585 in Richtung 
der Fasern. Róntgenaufnahmen gaben scharfo Linicn, wolche einem Abstand yon
3,16 A entlang der Faserrichtung entsprechen, wodurch die o-Achse cliarakterisiert 
ist. Bei der Entwasserung kommt die Flachę (110) des entstandenen MgO in die Faser- 
achse zu liegen. (Amer. Mineralogist 17 . 313—16. Juli 1932.) ENSZLIN.

M. A. Peacock, Calaverit und das Oesets der Komplikation. Das Gesetz der Kom- 
plikation von V. Go ld sc h m id t  wird zur Erklarung der Formen des Calaycrits heran- 
gezogen. Weiterhin werden seine Auswirkungen auf die Erklarung der Vorgangc im 
Weltall besprochen. (Amer. Mineralogist 17. 317—37. Juli 1932.) E n s z l in .

J. Orcel, Uber das Vorkommen ton Coronadit in den Manganmineralien ron Bou 
Tazoult, Gebieł von Im ini (Marokko). (Vgl. C. 1 9 3 2 .1. 2444.) Neben anderen Mineralien 
der Mangangruppe wurden auch lamellenartige Krystalle von Coronadit gefunden. 
Dieses Minerał zeigt unter gekreuzten Nicols Ausloschung parallel zur Faserrichtung. 
E s wird nicht angegriffen von 20%ig. KCN, 20%ig. FeCl3, konz. H 2S04, HC1 1: 1, u. 
100 Vol.-%ig. H 20 2. Verd. u. konz. H N 03 u . konz. HC1 atzen die Lamellen. Gesatt. 
Lsgg. von SnCl2 schwarzt u. korrodiert einzelneLamellen. SnCl2 +  HC1 lost vollkommen. 
Nach der Analyse kommt dcm Coronadit die Formel 2 M n02-Pb0 zu, nicht wie fruher 
angegeben 3MnO-PbO. D. 5,505. H arte 5. (Compt. rend. Acad. Sciences 194 . 1956. 
30/5. 1932.) E n s z l in .

Charles Palaehe und W. F. Foshag, Die chemische Zusammensetzung des Joa- 
ąuinits. Aus einer groBeren Menge Materiał wurde durch Anreieherung auf chem. Wegc 
etwa 1 g reinen Joaąuinits gewonnen. Derselbe ist orthorhomb. m it dem Achsen- 
yerhiiltnis a : b : c =  0,923 : 1 : 2,28. Rontgenspektroskop. wurden die Dimensionen 
der Elementarzelle zu a =  9,61 A, b =  10,45 A u. e — 22,4 A ermittelt, was einem 
Achsenyerhaltnis yon a : b : c =  0,919 : 1 : 2,14 entspricht. Die Lichtbrechung be
tragt a  —-1,748, fi — 1,767 u. y  =  1,823. Die Farbę ist honiggelb bis braun. Die D.
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betragt 3,89 (in Clorici-Lsg. gemessen). Die Zus. ist 36,4% Si02, 30,5% T i02, 3,5% FeO, 
24,7% BaO, 0,3% MgO u. 4,6% Na20  entspreehend der Formel NaBafTi, Fe)3Si40 15. 
In  der Elementarzelle sind 4 Moll. NaBa(Ti, Fe)3Si.i015 cnthalten. (Amer. Mineralogist 
17. 308—12. Juli 1932.) ‘ E n s z l in .

Charles Palache, Zunyit von Guatemala. Bei den Ausgrabungen in den Ruinen 
von Uaxaetum wurde ein rotes Pulver, welches wahrseheinlieh friiher ais Farbstoff 
diente u. von dem Hoehland eingefiihrt war, entdeekt. Dasselbe bestand aus Kalk u. 
enthielt nach dem Herauslosen des letzteren gut ausgebildete Hamatitplattchen u. 
glanzende Tetraederehen von Zunyit. Dieser hatte die Zus. 25,10% Si02, 57,23% 
A120 3, 1,58% Fe20 3, 0,18% Na20 , 2,75% Cl, 5,43% F, 0,53% P20 6, 10,61% H 20. 
(Amer. Mineralogist 17. 304—07. Juli 1932.) E n s z l in .

A. Vendl, tfber die Pyroxenandesite des Cserhdtgebirges (ZJngam). Nach einer Ein- 
leitung iiber die Geologie des Cserhatgehirgcs werden die Gesteine an Hand von Analysen 
u. der mkr. Unters. besehrieben. Danach werden die Provinzen u. die Magmen- 
differentiation, welehe stark pazif. Einsehlag aufweist, behandelt. Haufig ist ein . 
S i02-t)berschuB vorhanden, weleher aber nicht zur Krystallisation von Quarz fuhrte. 
(Mineralog, petrograph. Mitt. Abt. B der Ztschr. Kristallogr. etc. 42. 491—550. 1932. 
Budapest.) E n s z l in .

F. Loewinson-Lessing, Einige Betrachtungen iiber magmatisćhe und nichimagma- 
tische Silicatsysteme. Aus der chem. Zus. der magmat. u. nichtmagmat. Silicatsysteme 
geht hervor, daB sich die ersteren von den meteoriten Kontakthornfelsen u. den kiinst- 
lichen Silicatsystemen durch ihre weitgehende Differentation in einzelne Typen von 
Silicatsystemen unterscheiden. Diese Differentation durch fortschreitende langsame 
Abkiihlung mit ihren Begleiterscheinungen ist durchaus charakterist. fiir magmat. 
Silicatsysteme. (Mineralog, petrograph. Mitt. Abt. B der Ztschr. Kristallogr. etc. 43. 
45—62. 1932.) E n s z l in .

E. Blanek und Halid Evlia, Ein Beitrag zur Frage nach der Herkunft der im Gestein 
und Boden zirkulierenden sulfathaltigen Losungen, sowie zum Kreislauf des Schwefels 
in  der Natur. Zur Klarung der Frage, ob der zur Verwitterung von Gesteinen nOtige S 
in Form von Sulfat vorzugsweiso aus der Zers. von sulfid. Mineralien oder von der 
Vegetation u. der durch dieselbe hervorgerufenen Humusbldg. herriihrt, wurden umfang- 
reiclie Yerss. unternommen, welche in Tabellen zusammengestellt sind. Aus diesen 
ist zu ersehen, daB der Gesamtschwefel in den Blattern der Pflanzen erheblich hóher 
ist ais in den Zweigen. Der Gesamt-S sowohl ais auch der S03/S schwankt erheblich 
mit der Jahreszeit. Der S03-S betragt zwischen 20 u. 52% des Gesamt-S je nach der 
Jahreszeit u. A rt der Pflanze. Der iibrige S ist organ, gebunden. Der wasserlosliche 
S03-S ist sehr niedrig. Bei der Faulnis der Blatter u. Nadeln wird der organ, gebundene S 
nur sehr langsam zu Sulfat-S umgesetzt. Der Sulfat-S wird teilweise aus der 
Humussubstanz ausgelaugt u. kann zur Verwittcrung von Gesteinen fiihren. (Chemio 
d. Erde 7. 298—319..1932.) E n s z l in .

Konrad Jost, U ber den Vanadiumqeha.lt der Sedimcnlgesleine und sedimentaren 
Lagerstatten. Die Gehh. an V in den Yerbreitetsten Sedimentgesteinen werden zu- 
sammengestcllt u. durch eine groBe Anzahl mehrerer eigener Bestst. ergiinzt. Der 
Geh. an V, ausgedriickt in 10-3 % , betragt in Kalken u. Dolomiten meist <  1, steigt 
aber auch bis 4, in P-reichen Kalken u. Phosphoritcn <  1 bis 15, in kalkigen u. ver- 
ldeselten Sandstcinen <  1 bis 5, in Granitarkosen <  1 bis 7, in Konglomeraten u. 
Fanglomeraten <  1 bis 5, in tonigen Sandsteinen <  1 bis 9, in Mergel 3,5 bis 30, in 
Tonschiefer u. Tonen 3 bis 150, in Roterden, Lateriten u. Bauxiten <  1 bis 100, in 
terrestr. Eisen- u. Manganerzen <  1 bis 200, in marinen Eisen- u. Manganerzen 40 
bis 85, in bituminosen Kalken 1 bis 12, in humosen Boden 6—22, in bituminosen Tonen 
u. Mergeln 10 bis 100, in Kohlen 10 bis 150, in bituminosen Phospliaten 60 bis 220 u. 
in Asplialtiten u. asphaltartigen Gesteinen 30 bis 800. Der Durchschnittsgeh. der 
Sedimente errechnet sich zu 10-10~3 %  V. Bei der Yerwitterung der Eruptivgesteine 
bleibt das Y, wahrseheinlieh adsorptiv gebunden, in den hochdispersen Verwitterungs- 
tonen. Eine schwache Auslaugung erfolgt nur durch W. mit freier Humussaure, nicht 
durch 0berflachenw3sser. Unter arriden Bindungen reichert sich das V bei der yer
witterung der Tonerdesilicate zu Tonerdehydraten in den letzteren an, aus denen es 
sich leicht auslaugen liiBt, was bei Vorhandensein von Schwermetallen in den Lsgg. 
zur Bldg. von Pb-Cu-Zn-Vanadatlagerstatten fuhrt. Enthalten die Verwitterungs- 
lsgg. selbst V aus denEruptivgesteinen oder aus den Lateriten, so konnen V-Fallungen 
dort eintreten, wo reduzierende Bedingungen vorhanden sind. Insbesondere H2S
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zeigt ein hokes Fallungsvermogen fiir V. Diese besonders lioken Anreicherungen trifft 
man in bituminosen Gesteinen allor Art. Ais Beispiel hierfur hat die reichste V-Lager- 
stiltte von Minasragra, Peru, zu gelten. (Cliemio d. Erde 7. 177—290. 1932.) E n s z l in .

Rudolf Mosebach, Untersuclmngen an erzfuhrenden Diabasen des DiUgebieles. Dio 
sulfid. Erze einiger 01ivindiabase des Dillgebietes sind nicht liquidmagmat. Natur, 
sondern verdanken ihre Entstehung hydrotliermalcn Vorgangen im Zusammenhang 
mit der Scrpentinisierung der Gesteine. Der Eisen- u. Nickelgeh. der Sulfide entstammt 
dem 01ivin. E s konnto mkr. naehgewiesen werden, daB der Ni-Geh. des Magnct- 
kieses auf Pentlanditeinsprenglmge zuriickzufuhren ist. (Chemie d. Erde 7. 320—45. 
1932.) E n s z l in .

W. P. Kasanzew, Medwedewer Barytlager. (Minerał. Rokstoffe [russ.: Mineral- 
noje Ssyrje] 6 . 674—87. 1931.) SCHONFELD.

Fritz K. Mayer, Uber die Modifikation des Calciumcarbonals in Schalen und 
Skelelten rezenter und fossiler Organismen. Selialen u. Skelette rezenter u. fossiler Orga- 
nismen wurden rontgenspektroskop. untersucht auf die jeweilige Modifikation des 
CaC03 u. die Ergebnisse in einer Tabelle zusammengestellt. Dabei kommen Falle 
vor, in denen dio ganzo Familie aragonitbildend ist u. nur eine A rt hcrausfallt. E s ist 
aueh moglich, dai3 die Innenschicht der Sehale aus Caleit, die AuBenschale aus Aragonit 
besteht (Paludina). (Chemie d. Erde 7. 346—50. 1932.) E n s z l in .

V. Chłopin und W. Vernadsky, Radium- und mesothoriumhaltige naturliche Ge- 
wdsser. Vff. beriehten iiber systemat. Unterss. des Ra- u. MsTh-Geh. der naturlich 
tiefen Grundgewasser einer Reiho von Erdolgebieten der Sowjet-Union ( B a k u ,  
G r o s n y ,  M a i k o p  usw.), sowie mehrerer Mineraląuellen aus den głciehen Gebieten. 
Ergebnisse: Die tiefen Grundgewasser aller Erdolgebiete wiesen einen erhóhten Ra- 
Geh., der zwischen 2-10- 1 1  u. 1,83-10-9 %  ®a liegt, auf. Ais Durehschnittsgeh. kann
5 -10 - 1 1  bis 1 ,0 - 10-10 %  R a angenommen w'erden u. liegt betrachtlich hoher ais der 
Ra-Geh. in Mineraląuellen. Ms Thx u. ThX wurden teilweise in sehr betrachtlichen 
Mengen gefunden. Bemerkenswert ist ferner, daB Ra Th und ThX in dem ausstrómenden 
W. sich nicht im radioakt. Gleichgewicht befinden. Weder U noch Th konnten in den 
tiefen Grundgewassern der untersuchten Erdolgebiete naehgewiesen werden. Die an 
Ra u. Ms Th reiehen tiefen Grundgewasser der Erdolgebiete sind gewohnlich Solo 
mit einem festen Ruckstand von 2—12%, reich an gełosten Salzen der Metalle der 
zweiten Gruppe (besonders Ca) u. arm an Sulfaten u. Carbonaten. Der Ra-Geh. bei 
yerschiedenen Mineraląuellen liegt um eine Zehnerpotenz niedriger ais dessen Geh. 
in tiefen Grundgewassern der Erdolgebiete. Zur Erklarung des Ra- u. Ms-Geh. der 
Gewasser sind Verss. angestellt worden, die zeigten, daB die an Chloriden reiehen Ge- 
wasser, die besonders die alkal. Erden u. Ba enthalten, bei Zimmertemp. aus Granit- 
pulver bis zu 18% von dessen Ra-G!eh. auszulaugen imstande sind. Dagegen besitzen 
die alkal. reagierenden, also Carbonate der Alkalien enthaltenden Gewasser, diese Eig. 
nicht. Zur Erklarung des Ra-Geh. selbst der Ra-reichsten Gewasser genugt die An- 
nahme, daB 0,5—2%  des gesamten Ra-Geh. der Gesteine, die von dem durchstrómenden 
W. durehsetzt w’erden, von dem W. ausgelaugt W'erden. (Ztschr. Elektrochem. angew. 
physikal. Chem. 38 . 527—30. Juli 1932. Leningrad.) G. S c h m id t .

Holbrook G. Botset, Der Radongehalt von Erdgas. Der RaEm-Geh. von Erdgasen 
aus verschiedenen Quellen u. unter verschiedenen Bedingungen wird bestimmt. Es 
ergibt sich: Zwischen RaEm-Geh. u. der Tiefe, aus der das Gas kommt, besteht kein 
Zusammenhang; bei Rcgcnwetter scheint der RaEm-Geh. groBer ais bei trockenem 
Wetter; einige Formationen haben einen mehr oder weniger charakterist. Ra Em-Geh. 
Das Erdgas zeigt groBe órtliche Yeranderungen im Ra Em-Geh. Bestst. des RaEm- 
Geh. iiber einer bekannten Salzlagerstatte zeigen ein Anwaehsen des Ra Em-Geh. 
nach dem Rande der Lagerstatte zu; der Geh. des Bodens an Sehwermineralien steht 
in Beziehung zum Ra Em-Geh. (Physical Rev. [2] 40. 1027. 15/6. 1932. Gulf Research 
Labor.) Lo r e n z .

Erwin Deger, Der Ausbruch des Vulkans „Fuego“ in Gualemala am 21. Januar 1932 
und die chemische Zusammenseizung seiner Auswurfsmaterialien. Beschreibung des 
Ausbruches selbst u. der dabei niedergegangenen Gerolle, Kiese u. Sande. Aus den 
Analysen ergibt sich, daB die Natronfeldspate die Kalifeldspate bedeutend uberwiegen, 
ebenso ist mehr Fe” ais Fe111 u. mehr CaO ais MgO yorhanden. Verglichen mit den 
Auswiirflingen benachbarter pazif. Yulkane sind die Aschen ais Ubergange von andesit. 
nach basalt. Aschen zu betrachten. (Chemie d. Erde 7. 291—97. 1932.) E n s z l in .
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[russ.] Walerjah Nikolajewitsch Weber, Trilobite des Turkestans. Moskau-Leningrad: Geolog.
Verlag 1932. (IV, 157 S.) Rbl. 7.— .

[russ.] Phosphorite der Tsehuwaseher Republik. Hosbau-Leningrad: Wiss.-Teohn. Bergbau- 
verlag 1932. (120 S.) Rbl. 3.70.

D. Organiście Chemie.
Armando Novelli, Theorien iiber die Ozydalion. Dio Theorie der Schwermetall- 

katalyse u. dio Dehydrierungstheorie werden erórtert. (Reyista Contro Estudiantes 
Farmaoia Bioquimica 20. 695—704.) WlLLSTAEDT.

Lloyd W. Covert, Ralph Connor und Homer Adkins, Die Verwendung von 
Nickelfiir die Hydrieriing. II. (I. vgl. C. 1931. II. 2693.) Zur Darst. des Ni-Kataly- 
sators fiir dio Hydrieriing erweist sich dio Fallung des Ni-Salzes mit (NH4)2C03 am ge- 
eignetsten, da der Katalysator etwas aktiver wird u. weniger empfindlich gegen 
Anderungen der Herst.-Methode ist. 85 g Ni(N03)2, 6 H20  u. 80 ccm W. werden in 
einem Mórser m it 50 g Kieselgur, die m it Saure gewaschen ist, 40—60 Min. yerrieben, 
bis eino annahernd homogene Mischung entstanden ist. Dieso wird dann langsam in 
eine Lsg. von 34 g (NH4),C03, H20  in 200 ccm W. gegossen. Nach Absaugen u. 
Waschen wird bei 110° getroeknet. Kurz vor der Yerwendung werden 2— 6 g dieses 
Prod. 1 Stde. bei 450° m it H2 (10—15 ccm/Min.) beliandelt; nach dem Abkuhlen wird 
der Katalysator im H2-Strom ins Rk.-GefaB iibergefuhrt. — Es werden nun die optimalen 
Bedingungen zur Red. einer Reiho yerschieden hergestellter Ni-Katalysatoren unter- 
sueht. Der m it Na2C03 gefallto Katalysator wird 60 Min. bei 500° reduziert, 90 Min. 
bei 450° oder 60 Min. bei 550° ergeben schlechtere Resultate. Der NaHC03-Kata- 
lysator gibt bei Red. bei 450° wahrend 60—90 Min. die hóchste Aktiyitat, kiirzere Zeiten 
oder hohere Tempp. setzen dio Wirksamkeit betrachtlich herab. Es zeigt sich, dafi 
auch bei sehr langer Red. m it H2 der Katalysator stets noch nichtreduziertes Ni ent- 
h a lt; die Red. des Na2C03-Katalysators erfolgt am langsamsten. — Nach der Bicarbonat- 
methode werden einige Mischkatalysatoren (Ni m it Cu, Zn, Cr, Mo, Ba, Mn, Ce, Fe, 
Co, B, Ag, Mg, Sn, W oder Si) hergestellt u. ihre Wirksamkeit an der Hydriorung von 
Aceton, von Furfuroldiathylacetal u. zum Teil yon Toluol gepruft. Die Aktivitiit der 
Katalysatoren wird yerglichen nach der Temp., bei der der Druck in der Bombo sein 
Majrimum erreicht, nach dem prozentualen Umsatz unterhalb 125° fiir Aceton, unter
halb 175° fiir das Acetal oder nach der Zeit, die fiir yollige Hydriorung erforderlieh 
ist. Im Fali der Acetonhydrierung iiben Mo, Sn, Cr, Co u. B Promotorwrkg. aus, wahrend 
W die Aktiyitat des Ni herabsetzt. Beim Acetal wirken Mo, Ba, Mn, Ce, Fe u. Si giinstig, 
Zn ungiinstig; Ce wirkt ais Promotor bei der Hydrierung von Toluol.

Furfuroldiathylacetal kann auf zweierlei A rt hydriert werden: entwedor werden nur 
die beidenDoppelbindungen im Ring hydriert oder auBerdem wird noch unter Abspaltung 
yon A. ein A. gebildet. Nebenher entstehen auch harzige Prodd. Der Natriumcarbonat- 
katalysator gibt 43% gesatt. Acetal, wahrend der Ammoniumcarbonatkatalysator 
nur 11% liefert; Zugabe yon Natriumcarbonat zu letzterem laBt bei sehr yerminderter 
Rk.-Gescliwindigkeit die Ausbeute an gesatt. Acetal auf 44% steigen. NaOH steigert 
dio Ausbeute noch mehr, yermindert aber die Rk.-Geschwindigkeit sehr stark. Die 
Ausbeutesteigerung ist keino Alkaliwrkg., donn eine Saure (Brenzschleimsaure) bat 
eincn ahnlichen, wenn auch nicht ganz so giinstigen Effekt. Die groBte Ausbeute
steigerung (beim Ammoniumcarbonat-Katalysator) wird m it Amincn erreicht; 0,5 g 
Amylamin auf 50 g Acetal steigern die Ausbeute von 11% auf 75% Tetrahydrofurfurol- 
diathylacetal; ahnlich wirksam sind Butylamin, /?-Phenylathylamin u. N-Cyclohexyl- 
piperidin. Dio Hydriergesehwindigkeit wird durch den Aminzusatz kaum beein- 
trachtigt. Amylamin yergroBert auch dio Ausbeute an Cyclohexylcarbinol bei der 
Hydrierung yon Benzylalkohol. Am wirksamsten ist hierbei, wie bei der Hydrierung 
yon Acetophenon zu Methylphenylcarbinol der Natriumcarbonatkatalysator. — Um

C0HSCH8OCH,CH3OH ----- C6H6CH3 +  HOCHjCH,OH

t H' O— CH,
C(,H5C H <  i * CsH6CHs +  CHjCHjOH

| Hl CH’ . | h ,

| 8H5C H < g i CH»CH3) — H<...>- C6HsCH,OCHjCH3 +  HsO
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die CO-Gruppe bei der Hydrięrung des Bzl.-Ringes zu schutzen, wird die Hydrięrung 
cyel. Acetale des Benzaldehyds m it Glykol, Trimethylgtykol u. Glycerin untersueht. 
Stets bricht aber zuerst eino C—O-Bindung auf. Die Hydrięrung erfolgt etwa in den 
umstehend angegebenen Stufen. Die angegebenen Prodd. treten bei einer Hydrier- 
temp. von 125° auf; bei 175° werden dic gleichen Prodd. erhalten, auBcrdem die 
cntsprechenden Hexahydroverbb.

Es werden die Bedingungen fiir guto Ausbeuten bei der Hydrięrung folgender Verbb. 
festgestellt: Dimethylanilin, Benzylacetat (Zusatz von Dimethylcyclohexylamin), 
Benzalaceton, Mesityloxyd, Methylisobutylketon, Brenzcatechin, Lavulinsaureathylester, 
Nitrobenzol, m-Dinitrobenzol, N-Methyl-oc-pyridon, o-Oxybenzaldehyd, Aeetylformyl- 
phenoxyacetat, Glucose, Fruotose, Benzalacetophenon, Benzoesiiureathylester, Aceto- 
phenon, Benzylalkohol. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 1651—63. April 1932. Madison, 
Wisconsin. Univ. Labor. of organie Chem.) Lo r e n z .

L. Scotti-Foglieni, Der Loslichkeitskoeffizieni des AthylcMorids in rerschiedenen 
wdsserigen Losungen. Uber den Einflufi von pn und der Salzkonzentration. Der EinfluB 
des ph auf den Loslichkeitskoeff. von Atliylchlorid war nur sehr gering. Ais Lsgg. 
wurden K H ,P 0 4-Lsg. (Yj-mol.) oder ein Gcmisch von K-Monophosphat, Borsaure u. 
Weinsaure (Y^-mol.) benutzt, dereń pn-Zalil durch Zusatz von n. NaOH gesteigert 
wurde. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 08 . 1203—05. 1932.) WADEHN.

J. F. Norris, n-Butylchlorid. 3l/%—4-std. Koehen eines Gemisches von 190 g 
(2 Moll.) k. konz. HC1 (D. 1,19) u. 272 g (2 Moll.) wasserfreiem ZnClj mit 74 g (1 Mol.) 
n-Butylalkohol u. Fraktionieren der oberen der beiden Fl.-Schichten nach yorher- 
gehendem % -std. Kochen mit dem gleichen Vol. konz. H2SO., liefert n-Butylchlorid 
in 64—66% Ausbeute. Nach diesem Verf. konnen auch andere Alkylchloride dargestellt 
werden. So wurden n-Propylchlorid in 55—61%, Isopropylchlorid in 70—76%, sek.- 
Butylchlorid in 60—65% u. 2-Chlorpenlan in 60—70% Ausbeute erhalten. (Organie 
Syntheses. Sammelband 1. 137—38. 1932.) B e h r l e .

C. Matignon, Kling und Florentin, Uber die Umwandlung von gesattigten, nichl- 
cyclischen Kohlenwassersloffen in Athylenkohlenwasserstoffe. Die bei verschiedenen 
techn. Prozessen anfallenden Gemische der ersten Paraffin-KW-stoffe bilden cin 
wichtiges Rohmaterial fiir Synthcsen. Sie konnen unter H 2-Entw. in den betreffenden 
Athylenkorper zerfallen oder unter Methanabspaltung in das niedere Athylen. Obwohl 
die letztere Rk. die thermodynam. wahrscheinlichere ist, kann man durch geeignete 
Katalysatoren die ersterc begiinstigen. Vff. studieren den Zerfall von Athan, Propan u. 
Butan bei 500 u. 600° an yemickeltem u. namentlich yerkupfertem Bimsstein. Athan 
gibt an Ni bei 600° bei 42 Sek. Kontaktzcit fast das theoret. Gleicligewicht mit Athylen 
u. Wasserstoff, iiłmlich Propan bei ca. 600° mit Cu (Propylen +  H2). Butan gibt 
bei ca. 600° an Cu hauptsachlich Athan u. Athylen, doch neigt das letztere zur Zcrs. 
in C u. Methan. Durch die Variierung von Temp., Dauer des Kontaktes u. A rt des 
Katalysators hat man die Mengen des gewiinschten ungesatt. KW-stoffcs weitgehend 
in der Hand. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 94 . 1040—43. 21/3. 1932. Paris.) liOTH.

Chas. Allen Thomas und Wni. H. Carmody, Polymerisation von Diolefinen mit 
Olefinen. I. Isopren und Penlen-(2). Isopren wird durch A1C13 bei Abwesenheit von 
Olefinen erst bei langerer Einw. merklich verandert. Bei Anwescnhoit geringer Mengen 
eines Olefins, wie Penten-(2) oder Trimethylathylen, erfolgt sofort eine Rk., die bei 
Zusatz gróBerer Mengen sehr heftigen Charakter annimmt. Das Rk.-Prod. besteht 
aus einem in KW-stoffen 1. u. aus einem unl. Polymeren; die Zus. u. die Eigg. des Prod. 
sind weitgehend von der Menge des zugesetzten Pentens abhiingig; mit steigendem 
Pentcnzusatz nimmt die Menge des 1. Polymeren zu, die des unl. ab. Das 1. Polymere 
ist um so harter, je weniger Penten anwesend ist. (Journ. Amer. chem. Soc. 54 . 2480 
bis 2484. Juni 1932. Dayton [Ohio], Thomas and Hochwalt Laboratories.) Og .

Giuseppe Aurisicchio, Uber die technische Synthese des Natriumsalzes der Mono- 
jodmetlianmonosulfonsaure. Das monojodmelhanmonosulfonsaure Na  (Abrodil von 
B a y e r ) wird durch direkte Sulfonierung von Jodoform in wss. Medium mittels Na2S03 
synthetisiert: Eine 20%ig. Jodoformsuspension in W. wird m it N a,S03 unter Riłck- 
fluB mehrere Stunden gekocht, wobei ais Zwischenprod. Methylenjodid (ólige Tropfen) 
auftritt. Mittels Cl2-Gas wird ionisiertes J  aus der Lsg. entfernt, Cl durch C02 ver- 
trieben, Lsg. mit Na2C03 neutralisiert, eingeengt u. auf dem Wasserbad zur Trockne 
gebracht. Der Riiekstand wird in W. zu einer ca. 50%ig. Lsg. gel. u. m it 3 Voll. A. 
yersetzt. Das F iltrat vom ausgefallten NaCl liefert nach Vertreiben des A. das fast 
reine Prod., das aus A. zur yolligen Reinigung umgelost wird. WeiBes, mikrokrystallines
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Pulver, das in wss. Lsg. kein ionisiertes J bildet. (Industria chimica 7. 714—IG. Juni 
1932.) H e l l r ie g e l .

William G. Young, Unłersuchungen iiber die Stereoisomerie ungesdttigter Ver- 
bindungen. I. Die Zusammeiisetzung von Crolonaldehyd. Um festzustellen, ob Crolon
aldehyd ais Ausgangsmaterial fur die Synthese ster. genau dcfiniertcr Athylen-KW- 
stoffe geeignct ist, untersucht Vf. die Oxydation eines kaufliehen Crotonaldehyds u. 
eines durch Beliohtung in Ggw. von HC1 Yollstandig in trans-Crotonaldehyd um- 
gewandelten Praparats m it 0  unterhalb 30° u. m it Ag20  bei 15—20°. Hierbci liefem 
beidc Priiparate ausschlieBlich trans-Crotonsaure, so daB man auch das kauflicho 
Praparat ais reinen trans-Aldehyd ansehen kann. Die von K a u f l e r  (C. 1929. II. 
2998) bei der Osydation von Crotonaldehyd aufgefundene cis-Crolonsaure entsteht 
infolge ster. Umlagerungen, wenn die Rk.-Temp. nicht gcnau eingehaltcn wird. — 
Crolonaldehyd, K p. 101,3—102,0°, no20 =  1,4356; nach Belichtung in Ggw. von konz. 
HC1. Kp. 101,3—101,7°, no20 =  1,43 62. Unters. der Rk.-Prodd. auf cis-Crotonsaure 
nach dem von K a u f l e r  angcgebencn Verf. (Journ. Amor. chem. Soc. 54. 2498—2503. 
Juni 1932. Los Angeles [Kalifornien], Stanford Univ. u. Univ. of Calif.) Og.

J. Szper, Yersuche zur elekłrochemischen Chlorierung einiger Kełone. Bei der 
elektrochem. Chlorierung yon Aceton mit Graphitelektrodcn wird das gebildete Mono- 
chloraceton, falls kein Diaphragma angewandt wird, durch den kathod. entwiekelten 
H 2 groBenteils wieder zu Aceton u. HC1 reduziert, ebenso an Pb-Elektroden, nicht 
abcr an P t. Die bei einem Teil der Vcrss. ais Ldsungsmm. verwendete Essigsdure 
liefert bei der Elektrolyse in salzsaurer Lsg. keine Cl-Deriw. Bei der Elektrolyse von 
Benzophenon in HC1 -f  Essigsaure wird Monochlorbenzophenon erhalten (Stromaus- 
beute 40—70%). Auch Acetophenon liefert CH2C1-CO-C0H5, die beste Ausbeute (80%) 
wird erzielt bei einem Gemisch von 20 Tin. Acetophenon, S0 Tin. HC1, 50 Tin. Essig- 
siiure u. 50 Tin. W. In  konz. Lsg. von 20 g Acetophenon in 28 g HC1 tr it t  nach 24 Stdn. 
Schichtenbldg. ein. Die Elektrolyse von Propiophenon in HCl-Essigsauregcmisch 
an Pt-Elektroden liefert in einer Ausbeute bis zu 90% ein Gemisch von CH2C1-CH2- 
CO-C0H5 u .  CH3 • CHC1 • CO • C6H5. Cyclohexanon laBt sich in rein salzsaurer Lsg. mit 
zweckmaBig geringem Cyclohexanongeh. leieht zu Monoclilorcyclohexanon chlorieren. 
(Buli. Soc. ci)im. Erance [4] 51. 653—56. Mai 1932. Toulouse, Univ., Elcktrochem. 
Lab.) R. K. M u l le r .

W. A. Jacobs und M. Heidelberger, Chloracetamid. Zu 215 g Chloressigsiiure- 
athylester werden unter Kiihlen u. Ruhren 200 ccm wss. N!I3 (D. 0,9) u. nach ca.
15 Ślin. noehmals 200 cein wss. NH3 gegeben. Ausbeute 78—84% an rohem CH2C1- 
CO-NH,. (Organie Syntheses. Sammelband 1. 147—48. 1932.) B e h r l e .

E. Ć. Kendall und B. McKenzie, p-Brompropionsdure. 2-std. Kochen von 
Athylencyanhydrin mit 40%ig. (oder 48%ig.) HBr liefert 82—83% Ausbeute an /3-Brom- 
propionsaure. (Organie Syntheses Sammelband 1. 126—27. 1932.) B e h r l e .

G. Ross Robertson, n-Butyl-n-butyrat. Zu einem Gemisch von 240 ccm H 2S04 
(D. 1,84), 240 ccm W. u. 240 g techn. n-Butylalkohol wird unter Kiihlen u. Ruhren 
einer Lsg. von 350 g techn. Ka2Cr20 7 in 200 ccm W. so zugegeben, daB die Temp. 
zunaehst nicht iiber 20°, spitter nicht iiber 35° steigt. Ausbeute 96—110 g Butlersaure- 
buiylester. (Organie Syntheses. Sammelband 1. 133—34. 1932.) B e h r l e .

W . Dominik und J . Bartkiewiczowna, Uber die Krystallisalion von Ammcniium- 
oxalat aus wasserigen, Kaliumionen enthalienden Losungen. Es wurde die Krystallisation 
von NH4-Oxalat aus K-Oxalat enthaltenden neutralen wss. Lsgg. untersucht. Es 
wurde festgestellt, daB aus solehen Lsgg. das NH4-Oxalat stets zusammen m it K 2C20 4 
krystallisiert u. daB der Geh. des NH4-Salzes an K ' mit dessen Konz. nach der 
Gleichung K/ A- k3 — I  zunimmt (K u. A — K- bzw. NH,-OxaIat, ks =  mittlere 
K'-Konz. der Lsg., I  =  Konstantę, die bei 20° etwa 0,045 betragt). Aus Lsgg. gleicher 
Zus. erhalt man bei hóheren Tempp. weniger K-Oxalat enthaltendes NH4-Oxalat. 
(Roczniki Chemji 11. 795—804. 1931.) S chÓn f e l d .

E. G. Kellett, Die Laboratoriumsdarstellung von l-weinsaurem Ammonium. 200 g 
Weinsaure in 1200 ccm W. werden mit 24 Unzen NaOH 4 Stdn. leicht am Sieden 
gehalten; nach dem Abkiihlen wird mit HC1 gegen Phenolphthalein neutralisiert (etwa 
400 ccm). 36 ccm H 2S04 (D. 1,83) werden zugegeben; die Lsg. wird zum Sieden 
gebracht u. dann abgekiihlt. Nach 2-tagigem Stehen, wobei von Zeit zu Zeit heftig 
gcsehiittelt wird, wird die Mutterlaugc abgegossen u. abgesaugt. Der Riickstand wird 
aus h. W. umkrystallisiert; Ausbeute 90—100 g saures Racemat mit 1 Mol. W. Von 
diesem werden 50 g in 150 ccm li. W. gel. 4S g Cinchoninhydrochlorid werden in 100 ccm
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w. W. gel. u. zur orsten Lsg. zugegebcn. Bald bcginnt die Abscheidung von saurem 
Cinchonintartrat, die nach 24 Stdn. beendot ist. Nach Umkrystallisieron aus h. W. 
ist das Salz rein. Zur Reinheitsprufung werden einigo Krystalle in 1 ccm li. W. gel., 
mit 1—2 Tropfen NH3 versetzt, dann mit Eg., bis die Lsg. klar wird; mit Ca-Acetat 
wird Ca-Tartrat gefiillt u. u. Mk. gepriift. Zur Sicherheit wird nocbmals umkrystalli- 
siert. Die w. wss. Lsg. wird mit einem geringen NH3-t)berschuB gespalten. Nach 
Filtration des Cinehonins wird zur Trockne gedampft. Ausbeute IB g. (Journ. Soc. 
chem. Ind. 51. Transact. 204. 24/6. 1932. Governmcnt Lab.) L o r e n z .

C. K. Bump, Bemerkung iiber Nalriumrhodnnid. Bei etwa 00° gesiitt. Lsgg. von 
NaSCN werden beim Abkiiklen iibersattigt. Aus einer solchen metastabilen Lsg. 
krystallisieren lange, nadelfórmige Krystalle vom E. 30°; es handelt sich also an- 
sehoinend um NaSCN,H20 . Vf. macht Angaben uber die Loslichkeit u. opt. Eigg. 
des Kryatalles. (Journ. physical Chem. 36. 1851— 52. Juni 1932. Cornell Univ.) L or .

G. Malcolm Dyson, Thiophosgen. D ie Darst. von Tkiocarbonylpercklorid, CC13- SCI, 
aus CS2 u. Cl2 erfolgt nach der Yerbesserung des Verf. von F r a n k la n d ,  C h a l l e n g e e  
u. W e b s t e r  (C. 1920. III . 792) durch D y s o n  u . G e o r g e  (C. 1924. II. 1915). Red. 
von CC13-SCI m it granuliertem Sn in einem besonderen App. ergibt CSC12 in ca. 24% 
Ausbeute (vgl. auch G u g l ia l m e l l i ,  N o v e l l i ,  R u iz  u . A n a s t a s i ,  C. 1928. II. 986). 
(Organie Syntheses. Sammelband 1. 493—97. 1932.) B e h r le .

G. Malcolm Dyson, p-Chlorphenylisothiocyanat. (Vgl. D y s o n  u . G e o r g e ,  
C. 1924. II. 1915.) Zu 249 g CSC12 (vorst. Ref.) u. 3,5 1 W. wrerden unter starkem 
Riihren wahrend ca. %  Stde. 255 g p-Chloranilin zugegeben, noch ca. %  Stde. geruhrt 
u. mit Dampf dest. Ausbeute 72—81% an p-Cl'C6H4-NCS. (Organie Syntheses. 
Sammelband 1. 159. 1932.) B e h r le .

John Laing Dunn und Thomas Stevens Stevens, Zerseizung von quatemdren
Ammoniumsalzen. VI. Einflu/3 der Substitution auf die Geschwindigkeit der intramole- 
kularen Umlagerung. (V. vgl. T h o m so n  u. S t e v e n s ,  C. 1932. I. 1778.) Der EinfluB 
von Substituenten im Phenacylrest auf die unter dom EinfluB von Alkalien Yerlaufende 
Rk. I — -y II  ist verhaltnismaBig gering. ,,Negative“ Substituenten verzogern die Rk., 
wenn sie im Phenacylrest stohen, wahrend sie im Benzylrest beschleunigond wirken 
(T h o m so n  u. S x e v e n s ,  C. 1932. I. 1776). Es ist friiher angenommen worden, daB 
Alkali die Salze vom Typ I  fast vollstandig in neutrale Ionen (IH) verwandelt, u. daB 
die Rk.-Geschwindigkeit von der Geschw-indigkeit abhangt, mit der sich das wandemde 
Radikal vom N-Atom ablost. Betrachtet man die Unbestandigkeit dos anionoiden 
C-Atoms ais treibende K raft der Rk., so kann man annehmen, daB die Rk.-Gesehwindig- 
keit mit abnehmender Aciditat des Phenacyl-CH2 vergroBern wiirde; der EinfluB der 
Substitution im Phenacylrest wiirde mit dem auf die Aciditat parallel gehen. Verss. 
zur Best. der Dissoziation von Salzen I  lioferten keine guten Resultate, doch ergibt sich 
aus dem Vergleich der Rk.-Geschwindigkeiten boi den substituierten Salzen I  mit den 
Dissoziationskonstanten der entsprechenden substituierten Benzoesauren (mit Aus- 
nahme von p-CH30) der nach obigem zu erwartende EinfluB.

I C6H 5 • CO • CH2 • NBr(CH3)2 • CH2 ■ C6H 5 I I  C6H 5 ■ CO • CH(CH2 • C„H5) • N(CH3)a

III C6H 5-CO-CH-N(CH3)2-CH2-C6H5 
V e r s u o h e .  Die Geschwindigkeiten wurden bei 37,7° in methylalkoh. Lsgg. 

gomessen, die in bezug auf Salz I  0,05-n., in bezug auf NaOCH3 0,1-n. waren; es wurden 
meist Bromido benutzt. Darst. der p-Methyl-, Methoxy-, Chlor- u. Jodacetophenono 
nach F e ie d e l  u. Cr a f t s , Uberfuhrung in die to-Bromderiw. mit Br in Eg. (J u d e - 
FIND u. R e i d , C. 1920. III. 310); Umsetzung der Bromderiw. mit Benzyldimethyl- 
amin in A. oder Bzl. p-Methylphenacylbenzyldimethylammoniumbromid, CIgH 22ONBr, 
Nadeln aus A.-A. F. 185—186°. Umlagerungsgesclrwindigkeit k =  46,1 X 10~4. 
Pikrat C18H 22ON-C0H 2O7N3, gelbe Nadeln aus Methanol, F . 149—150°. Das Bromid 
gibt ca-Dimełhylamino-co-benzyl-p-melhylacełophenon Ci8H 21ON, sehr unbestandige 
Nadeln aus Methanol, F. 62°. — p-Methoxyphenacylbenzyldimethylamm<miumbromid 
C18H220 2NBr, Nadeln aus A. +  A., F. 202—203°. k  =  31,9 x  10~4. Pikrat, CI8H 220 2N- 
C6H20 7N3, gelbe Nadeln aus Methanol, F . 144—145°. (o-Dimelhylamino-p-melhoxy- 
co-benzylacełophenon, C18H210 2N, Nadeln aus Methanol, F . 57—58°. — p-Jodpkenacyl- 
benzyldimelhylammoniumbromid, C17H 19ONBrJ, Tafeln m it 1 H20  aus absol. A., F. 179 
bis 180°; zers. sich von 105—110° an. k =  32,8 X 10-4. Pikrat, Cn H ls0NJ-CVH20 ;N3, 
gelbe Nadeln aus Methanol, F. 151—152°. p-Jod-w-dimethylamino-co-benzylacelophenon, 
C„H 18ONJ, gelbe Nadeln, F. 119—120°. — p-Chlorplienacylbenzyldimethylammonium- 
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bromid, C17H 1BONClBr, mikrokrystallin mit 1 H 20  aus A. +  A., F. 175—176°. k — 
,33,9 X 10~4. Pikrat, Cł7H 190NCl-CcH20 7N3, gclbo Nadeln aus Mcthanol, F. 155—15G°. 
p-Chlor-ca-dimeJhylamino-w-benzyfocetophenon, C17H lsONCl, gelbc Prismen aus Mcthanol, 
F. 91—92°. — o-Nilrophenacyldimethylammoniumbromid, C17H i0O3N2Br, gelblicho 
Rhomben aus absol. A., F. 168— 169° (Zers.). Wird durch NaOCH3 Lsg. unter Bldg. 
von in W. 1., durch wss. NaOH unter Bldg. tceriger Prodd. zers.; die tert. Base liiBt 
sich nicht isolieren; K 8 x  10~4. Pikrat, Cł7H 190 3N2-CcH 20 7N3, gelbe Nadeln aus 
Aceton-Methanol, F. 167—168°. — m-Nitropheimcyldimethylammoniumbromid,
C,7H190 3N2Br, gelbe Wurfel mit 1 H20  aus A.-A., F. 153— 154°, zers. sich beim Er- 
liitzen auf 100°. k vermindert sich allmahlich von 21 auf 15 X 10- 4 ; wahrseheinlieh 
wird das Rk.-Prod. durch das Alkali zers. Pikrat, brauno Nadeln, F. 134—135°. 
m-Nitro-u)-dimethylami7io-co-benzylacelophenon, C17Hls0 3N2, gelbe Nadeln, F. 77—78°. — 
p-Nilrophenacylbenzyldimethylaminojiiumchlorid, C17H 190 3N2C1, gelbliche Nadeln aus 
A., F. 176°. Wird durch wss. NaOH unter Bldg. teeriger Prodd. zers.; die tert. Base 
ist nicht isolierbar. Pikrat, brauno Wurfel aus Mcthanol, F. 164—165°. — co-Chlor- 
m-brcmiacetophenon, CsH 6OClBr, aus Diazomethan u. m-Brombenzoylchlorid, Tafeln 
aus PAc., F. 47— 48°. Gibt mit C(iH?-CH2-N(CH3)2 ein oliges Salz;' daraus mit K J  
m-Bromphetmcyldimethylamnioniumjodid, C17H10ONBr J, Nadeln aus absol. A., F. 180 
bis 181°. k =  34,2 X 10- 4 . Pikrat, C17H 10OŃBr-C0H2O;N3, gelbe Nadeln aus Methanol, 
F. 149— 150°. m-Brom-co-dimethylamino-co-benzylacetophenon, C17H 18ONBr, gelbe Na
deln aus Methanol, F. 99—100°. — o-Chlor-o-bromacelophenon, aus Diazomethan u. 
o-Brombenzoylchlorid. Nicht rein erhalten. Mit C6H5CH2-N(CH3)2 oliges Salz; daraus 
o-Bromphenacylbenzyldimethylammoniunijodid, Wurfel aus absol. A., F. 134—135°.
1  =  8 X 10- 4 . Pikrat, gelbe Nadeln, F. 125—126°. o-Brom-w-dimethylamino-w-bcnzyl- 
acetophenonpikrat, C17Hi8ONBr +  C6H30 7N3, gelbe Nadeln aus Methanol, F. 126— 127°. 
(Journ. chem. Soc., London 1932. 1926—31. Juni.) OsTERTAG.

Thomas Thomson und Thomas Stevens Stevens, Zersetzung von ą-mtemaren 
Ammoniumsalzen. VII. Neue Fiille von liadikaheanderung. (VI. vgl. vorst. Ref.) 
Die in den bisherigen Arbeiten beschriebenen Umlagerungen gehóren zum Typ I  — y  II  
(vgl. vorst. Ref.) u. yerlaufen unter Wanderung eines substituierten Benzylradikals an 
das Methylen-C-Atom eines Phenacyl- oder Acetoilylrestes. Es ist nun gelungen, 
Umlagerungen ausfindig zu machen, bei deneil ein Phenacylradikal wandert (III — y  IV) 
oder bei denen das wandernde Radikal an die Metliylengruppe eines Benzylrestes 
tr itt  (V — -y  VI). Angesiehts dieser Befunde ist es wahrseheinlieh, daB das Vermogen 
eines Radikals, wandernde Gruppen an sich zu ziehen, u. das Vermogen, selbst ais 
wandernde Gruppe aufzutreten, auf dieselbe Ursaclie zuriickzufuhrcn siild, u. zwar 
anscheinend auf eine Art Bestandigkeit im Anionzustaild. — Bei Verss.,Bis-p-brom- 
phenacyldimetliylammoniumbromid u. Diacetonyldimethylammoniumbromid (Analoge 
voit HI) u. Bis-p-brombenzyldimethylammoniumbromid (analog V) umzulagcrn, 
erfolgte Zers., dagegen lieB sich die Umlagerung von Phenyldibenzylmethylammonium- 
jodid u. Benzyldimethylallylammoniumbromid ausfuhren. Die Unters. des letzteren 
Salzes wurde dadurch angeregt, daB in der Rk. I — >- II Benzyl durch Allyl ersetzt 
werden kann; im vorliegenden Falle verlauft die Rk. ausscblieBlich unter Bldg. von VII. 
Das im Phenacylrest methylierte VJQI laBt sich in IX iiberfuhren; die Darst. ent- 
sprechender phenylierter oder dimethylierter Salze gelang nicht, weil der Ersatz der 
H-Atoine im Phenacyl-CH2 die Bldg. von ąuaternaren Salzen erschwert. Brompropio- 
plienon reagiert nicht mit Benzyldimethylamin (XI) in der Kalte, a-Dimethylamino- 
propiophenon reagiert nur langsam mit Benzylchlorid; Chlordesoxybenzoin reagiert 
zwar mit Dimethylamin, aber nicht mit XI; Dimethylaminodesoxybenzoin wirkt nicht 
auf Benzylhalogeilide, Bromisobutyrophenon nicht auf XI u. nur spurenweisc auf 
Dimethylamin ein. Aus Brompropiophenon u. XI in h. Bzl. erlialt man nicht VIH, 
sondern (C6H5-CH2)2NBr(CH3)2. — Die Umwandlung V — y  VI u. ilire Analogen 
erfordern viel scharfere Rk.-Bedingungen ais I — >- II; V bleibt beim Kochen mit 
NaOCH3 in Methanol oder mit Na-Isopropylat in Isopropylalkohol unverandert; 
durch NaOCH3 in Methanol wird es bei 120— 140° in XI u. Benzylmethylather zers.; 
mit festem NaOCH3 bei 140° erhalt man 50%  VI u. 50%  XI +  C6H5-CH2-OCH3; 
mit geschmolzenem NaNH„ (140—150°) erhalt man nur VI u. geringe Mengen Stilben. 
Phenyldibenzylmethylammoniumjodid wird durch sd. NaOCH3-Lsg. vollig zers., 
durch sehm. NaNH2 zu 70%  in Benzylmethylanilin u. Benzylmethylather zers., zu 20%  
in  X verwandelt; die bei V beobachtete Zers. wird also durch CeH5 (statt CH3) be- 
^iinstigt. — Verss. zur Darst. von Phenacylphenylbenzylmethylammoniumbromid waren
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erfolglos; naeh WeDICKIND (Ber. Dtsch. chem. Ges. 41 [1908], 2804) entsteht das 
Salz aus co-Bromacetopliefloii u. Benzylmethylanilin; das Ilk.-Prod. isfc aber m Wirk- 
lichkeit Phenyldibcnzylmethylammoniumbromid. co-Methylanilinoacetopheiion rcagiert 
nicht m it Benzylclilorid oder -jodid.
n i  (C6h5 ■ c o • CH,j)2N(CH3)2Bi' c0rr5-co-cir2̂ Of (- . v i  c„n5̂ p ..  y  nrt %

v n  CC h ’:C H > CH-N(CH^  T I 1 1  • CO(; CIIir^ > N ( C n 3)2Br
i v  C„II6 • CO\ rjffijT ) .łiifpw ) C0II5 • CFTj • CIT(CHHt) ■ N(ĆHa) • CdirG
1 C6H6 • CHŜ  ' 8 X I CaH6 • CHj • N(CH,)a
V e r  s u c h e. oi-Dimdhyknimio-to-phenacylacdophe.non (IV), beim Erwarmen 

von III  mit wss. NaOH. Amorpli. Pikrat C18H 190 2N +  G„H30 7N3, gclbo Prismen 
aus Methanol, F. 128—130°. IV iiefert beim Kochen mit (CH3)2S04 in Bzl. u. Red. 
des Prod. mit Zn-Staub u. H2SO., Diphcnacyl, F. 143—145°. Verss. zur Synthese 
von IV aus ,,Bromdiphenacyl“ u. (CH3)2NH in A. lieferten eine Ve,rb., dereń Pikrat 
bei 184—186° schm. — Jli.s-p-bromphenacyldinifdhylammoniumbromid C18H 180 2NBr3, 
aus p-Bromphenacylbromid u. (CH3)2NH in A., Prismen aus A., F. 215° (Zers.). Gibt 
beim Erhitzen mit NaOCH3-Lsg. (CH3)2NH, ein bei 170—171° (Zers.) u. ein bei 253 
bis 255° schm. Prod. u. ais Hauptprod. einen duilkclroten Teer. — Diacetcmyldimethyl- 
ammoniumchlorid, aus Chloraceton u. (CH3)2NH in A., braunes Ol, wird durch NaOH 
oder NaOCH3 vollig zers. Pikrat C8H 1G0 2N-C6H20 7N3, gelbe Nadeln aus Methanol, 
F. 198—199° (Zers.). — DibeJizyldimethylatnmoniumchlorid C16H 20NC1 (V), aus XI u. 
Benzylclilorid in k. Bzl. Prismen aus Aceton, F. 93—95°. Jodid C10H20N J, Prismen 
aus A., F. 192°. Pikrat CIGH20N-C6H2O;N3, gelbe Blattchen aus Methanol, F. 148—150°.
V gibt mit NaOCH3-Lsg. bei 120—140° XI u. Benzylmethylather (Kp. 169—170°), 
mit festem NaOCH3 bei 140° daneben a.,f}-Diphenylałhyldimethylamin (VI), Pikrat 
F. 1B6—157°. Nachweis der Konst. yon VI durch Bldg. yon Stilben beim Kochen 
mit (CH3)2S04 in Bzl. u. Erhitzen des ąuatem aren Salzes mit NaOH; Stilben ent
steht auch beim Erhitzen mit NaNH2 auf 200°. — Bis-p-brombcnzyldimethylamnumium- 
bromid C10H 18NBr3, aus p-Brombenzylbromid u. (CH3)2NH in A. Nadeln aus A.-A., 
erweicht bei 170°, F. 193—195°. Wird durch NaNH2 bei 160—170° vóllig zers. — 
<x-Dimethylaminopropiophenon, aus Brompropiophenon u. (CH3)2NH (Pikrat CUH15* 
ON +  CoH30 7N3, Nadeln aus Methanol, F. 128—130°), gibt mit Benzylclilorid in k. 
Bzl. ein Ol, das in a.-Melhylphenacylbenzyldimełhylammoniumjodid C18H22ONJ (wic VIII) 
iibergefuhrt wurde. Prismen, F. 160— 161° (Zers.). Dieses gibt mit li. NaOH a -Di- 
methylamino-oL-benzylpropiophenon (IX), fast farbloses Ol, Pikrat C18H21ON +  C6H 30,N 3, 
gelbe Prismen aus Methanol, F. 161—162°. IX liefert beim Kochen mit (CH3)2Ś04 in 
Bzl. u. Behandeln des Rk.-Prod. (Nadeln) mit sd. NaOH Benzalpropiophenon (Phenyl- 
hydrazon, gelbe Nadeln, F. 127—128°). — ct-Dimelhylaminodesoxybenzoin c 10h 17o n , 
aus Chlordesoxybenzom (F. 66—68°) u. (CH3)2NH in A. bei 100—110°. Krystalle, 
F. 59—61°. C18H n ON +  HC1, Nadeln aus A.-A., F. 222—225° (Zers.). — a-Dimethyl- 
aminoisobutyrophmon, in geringer Menge aus a-Bromisobutyrophenon u. (CH3)2NH 
in A. bei 100—110° oder 140—160°. Gelbes Ol. Pikrat C12H ,7ON +  C6H30 7N3, gelbe 
Prismen aus Methanol, F. 153—155°. — Phenyldibcnzylinethykimnumiumbromid 
C22H 22ONBr, aus Benzylmethylanilin u. oj-Bromacetophenon. Nadeln aus A.-A., 
F. 144— 146°. Jodid, aus dem Bromid oder aus Benzylmethylanilin u. Benzyljodid, 
Prismen, F. 132—134°, gibt mit sd. NaOCH3-Lsg. Benzylmethylanilin u. Benzyl
methylather. Benzylmethylanilinpikrat C14Hi5N +  C6H30 7N3, gelbe Prismen aus 
Methanol, F. 105—107°. — Erhitzt mail das Jodid mit NaNHs auf 170°, so erhalt 
man Benzylmethylanilin u. a,P-Diphenyldthybnethylanilin C21H21N (X), Blattchen aus 
Methanol, F. 92—93°; C21H 2iN +  HC1, Nadeln aus A. oder W., F. 230—232°. Die 
Konst. von X ergibt sich aus der Uberfiihrung in Stilben durch Methylierung u. Kochen 
mit wss.-methylalkoh. NaOH. — Benzyldimelhylalhjlammoniumbromid C12H i8NBr, 
aus Allylbromid u. XI in Bzl., sehr zerflieCliche Prismen, F. 98—100°. Pikrat C12HlgN- 
CeH20 7N3, gelbe Prismen aus Aceton, F. 108—110°. Das Bromid gibt mit NaNH2 
bei 80° fi-Dimethylamino-ci-phenyl-y-butylen C12H 17N (VII), fast farbloses Ol, K p .45 121 
bis 124°, Pikrat Ci2H 17N 4- C„H30 7N3, gelbe Nadeln aus yerd. Methanol, F. 147—149°. 
VII liefert beim Kochen mit (CH3)2S04 in Bzl. u. Erhitzen des Prod. mit NaOH Phenyl- 
hutadien (Dibromid, F. 94°), bei "der Red. mit H2 u. Pd-Kohle fi-Dimethylamino-ci- 
■phenylbutan, das auch aus oc-Dimethylamino-/?-phenylpropionitril u. C2H5MgJ erhalten
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wurde. Fast farbloso FI., K p .30 133—138°. Cj2H19N +  HBr, Nadeln aus A.-A., F. 161 
bis 163°. p-Brmn/phenacyiobromid C20H 26ONBr2, Prismen, F. 188—190° (Zers.). — 
P,ó-Bisdimcthylamino-a-phenyllndan, aus CUH5 • CH2MgCl u. a,y-BisdimctliyIamino- 
butyronitril. Gelbliclies Ol, K p .17 150—170°. Pikrat C14H24N2 +  2C6H30 7N3, gelbe 
Prisracn aus Aceton, F. 193—195° (Zers.). — a.-Dimetliylamino-<x-plienylbutan, aus 
n-C3H7-MgBr u. oc-Dimethylaminophenylacetonitril oder aus CcH5-MgBr u. a-Di- 
methylaminovaleronitril, fast farblose FI., K p .40 1 30—132°. Ci2H18N +  HBr, Nadeln 
aus A.-A., F. 162—163°. Pikrat C12H ,,N  +  C6H 30 7N3, gelbe Blattehen aus Methanol, 
F. 139—140°. p-Bromplienacylobromid C20H 25ONBr2, Prismen, F. 208—210° (Zers.). 
(Journ. chem. Soc., London 1932. 1932—40. Juni. Glasgow, Univ.) OsTERTAG.

R. L. Shriner, M. T. Goebel und c. S. Marvel, Die dirigierende Wirkung der 
Alkylsulfonamido- und Dialkylsulfonamidogruppen. Im Hinblick auf dio Regcln iiber 
die orientierenden Einfliisse von Substituenten im Benzolkern von L a tim e r  u. P o r t e r  
(C. 1930. I. 2080) sowie Hammick u. I l l in g w o r t i i  (C. 193 1 .1. 260) wurde die Nitrie- 
rung von Methansulfonsiiureanilid, C8HS-NH-S0.2CH3 (I), u. von Dimełhansulfonyl- 
anilin, C8H5-N(S02CH3)2 (II) untersueht. Mit H N 03-H2S04 lieferte I  in iiber 80°/o 
Ausbeute Methansulfonsaure-[2,4-dinUroanilid], C7H ,0 2SN(N02)2, F. 173,5—174,5°, 
das boi der Hydrolyse 2,4-Dinitroanilin ergab. Es konnte kein weiteres Isomeres ge- 
funden werden. — Kochen von I  mit CH3S 02C1 in Bzl. (2 Stdn.) fiilirte zu II, CgHnOjNSj, 
F. 201—202°. Seine Nitrierung mit H N 03-H2S04 lieferte p-Nilro-N,N-dimethansuljonyl- 
anilin, C8H 10O0N2S2, Krystalle aus Bzl., F. 230—231°, das aueh aus Methansulfonsaure- 
[4-nitroanilid] mit CH3S 02C1 erhaltcn werden konnte. Nach Hydrolyse der niedriger- 
schmelzenden Nitrierungsprodd. konnte dureh Dampfdest. m-Nitroanilin u. in sehr 
geringer Menge o-Nitroanilin gewonnen werden. Ausbeutcberechnung ergab, daB die 
Nitrierung von II uber 61% des p-Isomeren, ca. 13% des m- u. ca. 6%  des o-Isomeren 
ergeben haben muBtc, wobei die Schśitzung des o-Isomeren die unsicherste Zahl ist. — 
Aus diesen Ergebnissen geht hervor, daB die Monoalkylsulfonamido- u. Dialkylsulfon- 
amidogruppen im Benzolring yorwiegend o-p-dirigierend sind. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 54. 2470—76. Juni 1932. Urbana, Univ. of Illinois.) B e h r le .

W. W. Hartman und M. R. Brethen, m-Chlomitrobenzol. Einw. von 1 Mol. CuCl 
auf 1 Mol. m-Nitrobenzoldiazoniumclilorid in salzsaurer Lsg. bei 25—30° liefert 68 
bis 71% Ausbeute an m-Chlornitrobenzol. (Organie Syntheses. Sammelband 1. 156 
•bis 158. 1932.) B e h r l e .

C. S. Marvel und S. M. McElvain, o-Chlortoluol und p-Chlortolwl. Eine Cupro- 
chloridlsg. wird dargestellt dureh Zugeben einer Lsg. von 265 g N aH S03 u. 175 g NaOH 
.in 2 1 W. zu einer Lsg. von 1250 g krystallisiertem CuS04 u. 325 g NaCl in 4 1 h. W. 
unter Riihren wahrend 5— 10 Min. u. darauffolgendes Auflosen des ais weiBes Pulver 
ausgcfallenen CuCl in 2 kg gewohnlieher 28%ig. HCl (D. 1,14). Dazu wird die Di- 
azoniumlsg., die aus 2 kg 28%ig. HCl, 428 g o-Toluidin, ca. 1 kg Eis u. 280 g N aN 02 
in 800 ccm W. bei 0—5° wahrend ca. 15 Min. unter Zufiigen von Eis (Vol. der Endlsg.
5—6 1) gewonnen ist, bei 0° schnell zugegossen, 21/i—3 Stdn. bei Zimmertemp. geriihrt 
u. zum SchluB auf 60° erhitzt. Ausbeute 74—79% an o-Chlortoluol. Entsprechend 
wird aus p-Toluidin p-Chlortoluol in 70—79% Ausbeute erhaltcn. (Organie Syntheses. 
Sammelband 1. 163—66. 1932.) BEHRLE.

V. E. Meharg und Ivey Allen j r Molekulare Umlagerung lei der Hydrolyse von 
Chlortoluolen mit Alkali. Bekanntlieh Iiefern o- u. p-Chlorbenzolsulfonsaure bei der 
Kalisehmelze Resorcin. Eine solche Umlagerung scheint bei Halogenbenzolen mit 
aliphat. Seitenketten allgemein einzutreten, denn Vff. konnten dureh alkal. Hydrolyse 
der o- u. p-Chlorderiw. des Athyl-, n-Butyl- u. n-Amylbenzols keine reinen Prodd. 
isolieren. Z. B. w'urden in Fiillen, wo die p-substituierten Phenole zu erwarten waren, 
zwar scharf sd., aber nicht krystallisierende Prodd. erlialten, welche offenbar dureh 
die fast gleich sd. m-Isomeren yerunreinigt waren. — Zur Bestatigung obiger Annahme 
wurde die Hydrolyse des o- u. p-Chlortoluóls durchgefiihrt. Diese wurden mit 5 Moll. 
15%ig. NaOH u. etwas frisch reduziertem Cu im Schiittelautoklaven 2 Stdn. auf 315 
bis 320° erhitzt. Dann wurde ausgeathert, die wss. Schicht angesauert, wieder aus- 
geathert u. mit Kolonne fraktioniert. Erhalten aus o- bzw. p-Chlortoluol: 55,4 bzw. 
55,5% Gesamtkresole, enthaltend 25,3 bzw. 38,2% m-Kresol. Wahrseheinlieh haben 
sich alle 3 Kresole gebildet, aber die analyt. Verff. fur o- u. p-Kresol sind nicht genugend 
genau. Das m-Kresol wurde nach dem etwas modifizierten RASCHIGschen Nitrierverf. 
.bestimmt. — AnschłieBend werden Darst. u. Hydrolyse der Athylchlorbenzole be- 
schrieben. Die wie oben ausgefuhrte Hydrolyse der hauptsaehlich bei 180° sd. u. wesent-
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lich aus o-Athylchlorbenzol bcstehenden Fraktion crgab auBer o-Atftylphenol (Kp. 205°) 
eine bedeutendc Fraktion von Kp. 218—222°, wahrscheinlich ein Gemiseh von vicl 
m- u. wenig p-Athyiphenol. Dieselbe krystallisierte nach Impfen init rcinem p-Athyl- 
phenol nicht u. liefcrte ein Phenylcarbamat von F. 133— 137° (vgl. STEIN KOPI’ "u. 
H o p n er, C. 1926 . II. 1109). (Journ. Amer. chcm. Soc. 54 . 2920—22. Juli 1932. Bloom- 
field [N. J.], Bakelite Corpor.) LlNDENBAUM.

S. Keimatsu, K. Yokota und J. Satoda, Uber Organosde.nrerbiwlungen. IV. 
(III. vgl. C. 1932 . I. 2460.) Die in der II. Mitt. (C. 1932 . 1. 61) angegebene Synthese 
des o-Oxydiphenylselenids ist unbefricdigend. Vff. haben folgendes bessere Verf. aus 
gearbeitet: o-Nitrodiphenylselcnid, C12H 90 2NSe. Aus o-Nitrophenyldiazoniumchlorid 
u. Na-Selcnophenolat. Aus A. gelbe Nadeln, F . 92°. — o-Aminodiphenylselenid, 
C12Hu NSc. Durch Red. des vorigen in A. m it Zn-Staub u. 20%ig. H 2S04. Kp .Il4 159°, 
aus A. Nadeln, F. 35°. Hydrochlorid, C12H 12NClSe, Nadeln, Zers. 163°. — o-Oxydiphenyl- 
selenid, C12HI0OSe. Yoriges Hydrochlorid in Eg.-Suspension m it Amylnitrit diazotiert, 
m it absol. A. das Diazoniumchlorid ais gelbes Pulver gefiillt, dieses m it Acetanhydrid 
erwarmt (Ersatz des Diazorestes durch Acetoxy), Acetanhydrid abdest., Riiekstand 
mit NaOH verseift, alkaliloslichon Teil m it Saure gefiillt. Hellgelbes 01, Kp.0j5130—131°. 
Mit Acetanhydrid u. Pyridin das Ace.tylde.riv., C14H 120 2Se, hellgelbes Ol) Kp-o.s 137 
bis 138°. — Es gelang nicht, nach dem gleiehen Verf. o,o'-Di,aminodiphcnyldisclenid 
(B a u e r , Ber. Dtsch. ehem. Ges. 4 6  [1913]. 92) in o,o'-Dioxydiphenyldiselenid iiber- 
zufuhren. — Durch elektrolyt. Red. von o-Nilrosehncyanbenzol (B a u e r , 1. c.) nach dem 
Verf. von FlCHTER (Ber. Dtsch. chem. Ges. 4 4  [1911]. 3636) wurde nicht das erwartete 
Seleneyan-p-aminophenol, sondern o,o'-Diaminodipłienyldiselenid erhalten. -— Vff. 
haben ferner p-Oxydiphenylselenid-o'-carbonsaure, (p) H 0-C (1H 4-Se-Ccłr ,-C 0 2H (o'), 
wie folgt synthetisiert: o-Selencyanbenzoesawremelhylester. Aus diazotiertcm Anthranil- 
sauremethylester u. KSeCN (vgl. L e s s e r  u . SCHOELLER, Ber. Dtsch. chem. Ges. 47  
[1914]. 2505). — SelenosalicyUauremełhylester, HSe-C0H 4-CO2CH3. Aus vorigcm in. A 
m it Zn-Staub u. 20°/„ig. H 2S 04. K p .2)5 110°. ■—- p-Acetoxydiphenylselenid-o'-carbon- 
sauremethylesler, ClaHj,0.,Se. Vorigen in A. in das Na-Salz iibergefuhrt u. m it diazo- 
tiertem p-Aminophenylacetat gekuppelt. Kp.j 205°, aus CH3OH Blattchen, F . 92°. — 
p-Oxydiphenylselenid-o'-carbonsdure, C13H 10O3Se. Durch alkal. Verseifung des yorigcn. 
Aus A. Blattehen, F . 215°. — Vff. haben sodann das von W a ldo  (C. 1931 . I. 2744) 
beschriebene Verf. zur Synthese von organ. Mercurithioverbb. auf die Se-Reihe uber- 
tragen u. folgende Verbb. dargestellt: [Athylmercuri]-selenosalicylsdure, C2H 5-Hg-Se- 
C8H4-C02H. Selenosalicylsaure in A. u. H -at mit 2 Moll. NaOH in das Di-Na-Salz 
iibergefuhrt, alkoh. Lsg. von C2H5HgCl (aus GRIGNARD-Rcagens u. HgCl2) eingetropft, 
ca. 3 Stdn. boi 30—40° geruhrt, A. bei tiefer Temp. abdest., in W. aufgenommen, 
F iltrat m it Essigsaurc gefallt. Aus A. bsi 40° (sonst Zers.) hellgelbe Krystalle, Zers. 
112—115°. — p-[Alhylmercuriselen]-benzoesaure, C„H10O2SeHg. Ebenso aus Seleno- 
phenol-p-carbonsaure, wobei das in A. unl. Na-Salz sofort ausfallt. Prismen, Zers. 325 
bis 330°. — [Propylmercuri]-selenosalicylsaure, C10H 12O2SeHg, hellgelb, Zers. 111—113°.
— p-[Propylmercuriselen\-benzoesaure, Ci0H n O2SeHg, Krystalle, beim Erwarmen Zers.
— Diese Sauren sind 1. in CH3OH, A., Aceton, unl. in A., Bzl., Chlf., PAe. Sie zers. 
sich in alkoh. oder wss.-alkal. Lsg. bei Raumtemp. langsam, beim Kochen schnell in 
folgender Weise:

2 R  ■ Hg ■ Se • C6H4 ■ C0.2H  — y  HgR2 +  CO,H- CeH 4 • Se • Hg ■ Se • C6H4 • C02H — y  
C02H ■ C6H 4 • Se • Se • C6H4 ■ C 02H +  Hg .

Die Sauren mit R  =  CH3 sind besonders unbestandig, so daB sio nicht rein isoliert 
werden konnten. Aus demselben Grunde wurden auch die Sauren mit R  =  C6H 5 
nicht erhalten. Die Se-Verbb. sind demnach viel unbestandiger ais die S-Verbb. 
(WALDO). (Joum . pharmac. Soc. Japan 52. 64—71. Juni 1932.) LlNDENBAUM.

F. C. Whitmore und E. R. Hanson, o-Chlormercuriphenol. Zu 50 g auf 170° 
erhitztem Phenol werden 100 g Hg-Acetat unter Riihren in 5—10 Min. zugegeben, 
das Mercuricrungsgemiseh in 2 1 sd. W . gegossen, 5 Min. gekocht u. dann filtriert. 
Das sd. F iltrat wird mit einer Lsg. von 20 g NaCl in 200 ccm sd. W. behandelt. Aus
beute ca. 45 g an o-Chlormercuriphenol neben 10—30 g unreinem p-CMormercuriphenol 
(vgl. W h itm o r e  u . Mid d l e t o n , C. 1921 . I . 944). (Organie Syntheses. Sammel- 
band 1. 155—56. 1932.) B e h r l e .

F. C. Whitmore und E. R. Hanson, o-Jodpheiwl. Durch 1—2-std. Riihren einer 
Suspension von 165 g o-Chlormercuriphenol (vorst. Ref.) in 500 ccm Chlf. mit 127 g
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J 2 wird 63% Ausbeute an o-.Jodphenol erhalten. (Organie Syntlieses. Sammelband 1. 
319—20. 1932.) B e h r l e .

W. W. Hartman, p-Kre-sol. Sehmelzen von Na-p-Toluolsulfonat m it NaOH +  
KOH fiihrfc in 03—72% Ausbeute zu p-Kresol. (Organie Syntheses. Sammelband 1. 
109—70. 1932.) B e h r l e .

H. D. Dakiil, Brenzcatechin. Durch Zugebcn von 1420 g einer 3%ig. H 20 2-Lsg. 
bei Zimmertemp. zu ciner Lsg. von 122 g rcinem Salicylaldchj-d in 1000 ccm 1-n. NaOH, 
wobei die Temp. auf 45—50° steigt, Neutralisieren nach 15—20 Stdn. mit einigen 
Tropfen Essigsaure, Verdampfcn zur Trockene u. Extraktion mit sd. Toluol ergibt 
69—73% Ausbeute an Brcnzcatcchin. (Organie Syntheses. Sammelband 1. 143—44. 
1932.) B e h r l e .

H. T. Ciarkę und E. R. Taylor, Brcnzcatcchin. Kochen von 7,4 Moll. Guajacol 
mit 8,8 Mol. 48%ig. H Br liefert neben CH3Br 85—87% Ausbeute an Brcnzcatcchin.
(Organie Syntheses. Sammelband 1. 144-—47. 1932.) B e h r l e .

M. Betti und P. Pratesi, Chcmische Kmstitułion und Drehungsvermógen. Berimle 
der Chlor- und Brombenzaldehyde. Bekanntlich wird Cl ais elektronegativcr angesehen 
ais Br, u. dieses gilt ais elcktronegativer ais J . Ost w a l d  (vgl. Ztsclir. physikal. Chem. 3 
[1889]. 170) hatte indessen aus Werten der Dissoziationskonstante ersehcn, daB Br 
in o-Stellung den elektronegativen Charakter des mit der COOH- (bzw. COH-) Gruppe 
ycrknupftcn Restes weitgehender vcrstiirkt ais Cl. Vff. beobachteten, daB sich diese 
Anomalie bei den polarimetr. Datcn wiederliolt. Aus den Drehungswcrlcn yon D eriw . 
des l-x-[2-Oxynaphthyl-(l)]-benzylavuns mit Aldehyden ergibt sich der mchr oder weniger 
elcktropositivc oder elektronegative Charakter des Aldehydrcstcs, wobci sich der clektro- 
negative Charakter durch Linksdreliung oder groBcre Annahcrung an dic Linksdrehung 
offenbart. Es ergeben sich folgende Rcsultatc:

Zum Vergleich:
Bcnzaldehydderiv. . . . [M ]d =  +373,1°
o-Chlorbenzaldehydderiv.. [M ]d =  —128,4°
o-Brombenzaldehydderiv. [M ]d =  —308,7°

Benzaldehyddcriv. . . . [M]d =  +373,1° 
m-Brombenzaldehyddcriv. [M]d =  +280,9° 
m-Chlorbenzaldehydderiv. [M ]d =  +255,9° 
p-Bro)iibcnzaldehyddcriv. [M ]d =  +348,1° 
p-Chlorbenzaldehydderm. [M]d =  +282,2°

V e r s u c h e .  o-Brombenzaldehyd, durch Oxydation von o-Bromtoluol in CS2 mit 
Chromylchlorid. Ólige Fl. Kp. 230°, E. 21°. — N-o-Brombenzyliden-a.-[2-oxynaphlhyl- 
(lfi-lenzylamin, C24HłsONBr, Nadeln, F. 157°. [a ]D =  —74,2°; [M ]d =  —308,7°. Die 
Yerb. zeigt Mutarotation. — m-Brombenzcddehyd, durch Red. von m-Nitrobenzaldehyd 
mit SnCl2, darauffolgendes Diazotieren u. Behandcln mit CuBr. Dichte olige F l., 
Kp.716215—216°. — N-m-Brombenzylidcn-*-[2-oxynaphlhyl-(l)\-bcnzyfomin, C2,,H1S- 
0'NBr. F. 136°. [a]n =  +67,52°, [M ]d =  +280,9°. Die Verb. zeigt Mutarotation. — 
p-Brombcnzaldehyd, durch Behandcln yon Athyl-p-brcnnbenzylathcr mit HNOa. Dichte, 
olige Fl., die beim Erkalten fest wird; F. 56°. — N-p-Brombcnzyliden-a.-[2-oxynaph- 
thyl-(l)]-benzylamin, C24H 18ONBr, F. 155°. [cc]D =  +83,68°, [M]D =  +348,1°. (Atti 
R. Accad. Łincei [Roma], Rend. [6] 15. 509—13. 3/4. 1932. Bologna, Univ.) FIEDLER.

H. T. Ciarkę und E. J. Rahrs, Be.nzoe.sdurcanhydrid. (C6H 5-C0)20  entsteht in 
72—74% Ausbeute bei sehr langsamer Dest. eines Gemisches von Benzoesaure u. 
Essigsaurcanhydrid in Ggw. von etwas H3P 0 4. (Organie Syntheses. Sammelband 1. 
85—87. 1932.) '  B e h r l e .

Roger Adams und A. F. Thalr Benzylej/anid. 4-std. Kochen eines Gemisches 
yon 500 g NaCN in 450 ccm W. u. 1 kg Benzylchlorid m it 1 kg 95%ig. A. ergibt 80 
bis 90% Ausbeute an Benzylcyanid. (Organie Syntheses. Sammelband 1. 101—03. 
1932.) " -  . B e h r l e .

O. Kam m  und W. F. Kam m , Benzylbenzoat. Durch langsame Zugabe von 3 g 
Na in 70 g Benzylalkohol zu 454 g Benzaldehyd, wobei die Temp. etwas unter 50—60° 
bleiben soli, u. naehfolgendcs Erhitzen auf dem Wasserbad (1—2 Stdn.) wird Bcnzoc- 
siiurebenzylcster in 90—93% Ausbeute erhalten. (Organie Syntheses. Sammelband 1. 
99—101. 1932.) ~ ' B e h r l e .

P. L. Salzberg und J. V. Supniewski, P-Bromiiłhylphthalimid. Athylendibromid 
wird mit aus Phthalimid mit alkoh. KOH in 80—90% Ausbeute erhaltenem Phlhal-

B en zo esa u re ......................... K  =  0,006
o-Chlorbenzocsdure................. K  =  0,132
o-Brotnbenzoesaure................ K  =  0,145

Zum Yerglcich:
B en zo esa u re ......................... K  =  0,006
m-Brombenzoesaure . . . . K  =  0,0137
m-Chlorbenzoesaure . . . . K  =  0,0155
p-Brombenzoesdure . . . . K  =  0,0065
p-Chlorbenzoesdure................. K  =  0,0093
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imidkalium  ca. 12 Stdn. in einem auf 180— 190° gehaltenen Olbad erhitzt, wodureh 
N-[f}*BromathyiypMluzlimid, Krystalle aus 75°/0ig. A., F . 82—83°, in 09—79% Aus- 
boutc neben wenig Diphthalimidoathan erhalten wird. (Organie Syntheses. Sammel
band 1. 114—16. 1932.) B e h r l e .

Charles D. Hurd und Malcolm F. Duli, Kctene aus Acylphthalimiden und anderen 
substituierten Arnidcn. (Vgl. C. 1932. II. 524.) Acctylearbazol zers. sich oberhalb des 
F. unter Riiekbldg. des Carbazols (G r a e b e  u . Gl a ŚER, L ie b ig s  Ann. 163 [1872], 51); 
Vff. haben fe3tgestcllt, daB der Acetylrest dabei in dimeres Keten iibergeht. Die Ab- 
spaltung yon Keten ist wohl durch die schwaeh bas. Natur des Carbazols zu erklarcn. 
Im Gegensatz zum Aoetyloarbazol bleibt Acetyldiphenylamin auch bei 500—600° un- 
veriindcrt. Diacctamid zerfallt bei 635° in Eg. u. Acetonitril; Keten oder dimeres Keten 
treten nicht auf. Acetylphthalimid gibt beim Kp. gute Ausbeuten an dimerem Keten; 
bei Ggw. von W. entsteht auBerdem aus primar gebildetem Keten Eg., wahrend man 
beim Acctylearbazol dureh sek. Zerfall des Cyelobutandions Aceton erhalt. — Butyryl- 
phthalimid zerfiillt in der Hitze in Plithalimid, Buttersaureanhydrid, Dipropylketon 
u. C02, liefert also nur Zers.-Prodd. des erwarteten Athylketens. Propionylplithalimid 
gibt in analoger Weise bei 220—320° Propionsaureanhydrid, Diiithylketon u. C02. 
Dieselben Prodd. entstehen bei der Dest. von Propionylcarbazol. Woher das zur Um- 
wandlung der Ketęne in diese llk.-Prodd. notwendige W . stainmt, ist noch nicht auf- 
geklart. Capronylphthalimid gibt beim Erhitzcn Capronsaure u. ein Trimeres des 
Butylketens; ahnlichc Prodd. erhielt W e d k k in d  (Lie b ig s  Ann. 323 [1902]. 246) 
durch Einw. von tert. Basen auf Saurcchloride. Isobutyrylplithalimid gibt bei 225° 
ergebliche Mcngen Dimethylketen; ebenso erhiilt man aus Diphenylaeetylphthalimid 
Diphcnylketen. Da dio Acylphthalimide selir loicht zuganglich sind, lassen sieli Di
methylketen, Diphenylkelen u. Cyclobutaiidion nach diesem Verf. sehr bequem darstellen.
— Acelyldiphenylamin, F. 99°. Acetylphthalimid, F. 135—139° (aus Bzl.-PAe.). Acetyl- 
carbazol, durch Kochcn von Carbazol mit Acetanhydrid. Krystalle aus A., F. 69°. 
Propionylcarbazol, mit Propionsaureanhydrid, F. 89,5° (aus A.). Diacctamid, aus Acet
amid u. Acetylchlorid in Bzl. F. 78—79°. Propionylplithalimid, CnH90 3N, aus Phthal- 
imid u. Propionsaureanhydrid, gelbo Nadcln aus Bzl. 4- PAe., F. 143—144°. Butyryl- 
plithalimid, aus Phthalimid-K u. Butyrylchlorid in Bzl. Krystalle aus A., crweicht 
bei 70—72°, ist aber erst beim F. des Phthalimids geschm. Zers. sich beim Aufbcwahren. 
Capronylphthalimid, Cu H 150 3N, aus Phthalimid-K u. Capronylclilorid. Tafeln, F. 78,5 
bis 79,5°. Isobutyrylphthalimid, C12H 110 3N, Tafeln aus A., F. 96—98°. Diphenyl- 
acetylphthaUmid, C22Hi503N, Krystalle aus Athylacetat, F. 170—171°. Gibt mit w. 
A. Phthalimid u. Diphenylessigester. — Einzelheiten der pyrolyt. Verss. s. Original. Di
meres Keten (Cyclobulandion), aus Acetylphthalimid, Kp. 125—127°. Mit Anilin Acet- 
essigsdureanilid, F. 84°. Trimeres Buiylketen, ClgH30O3, aus Capronylphthalimid, 
K p .5 213—216°. Wird bei langer Einw. von verd. Na OH gol., reagiert nicht mit Anilin 
oder Br. Telramethylcyclobutandicni, durch Polymerisation von aus Isobutyrylphthal- 
imid erhaltenem Dimethylketen, F. 111—114°; gibt mit Anilin Isobutyranilid. Di
phcnylketen, neben einem Dimeron (F. 188—190°) aus Diphenylaeetylphthalimid. 
Gibt mit Anilin Diphenylacetanilid, F. 180°. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2432—40. 
Juni 1932. E ranston [111.], Northwestern Univ.) OSTERTAG.

J. C- DuJ£ und E. J. Bills, Reaktionen zwischen Heocamethylentetramin und pheno- 
lischen Verbindungen. I. Eine neue Mełhode fu r  die Darstellung von 3- und 5-Aldehydo- 
salicylsaure. Hemmethylentelramin gibt mit Salicylsdure in sd. W. nicht die erwarteten
3- u. 5-Oxymethylsalicylsauren, sondern die entsprechenden Aldehydosauren, die sich 
mit Hilfe von Bzl. leicht trennen lassen. m- u. p-Oxybenzoesaure geben komplexe, 
amorpho Prodd. — Die beiden Aldehydosalieylsauren geben bei der Titration mit 
Ba(OH)2 in A. nur das halbe Aquivalent wic in W. (Journ. chem. Soc., London 1932. 
1987. Juli. Birmingham, Technical College.) Ost e r t a g .

Paul Ruggli und Arthur Zimmermami, Halogenderwate des 1,3-Distyryl- 
4,6-dinitrobenzols und ihre Urmeandlung in Isatogene. IX. Mitt. iiber Isatogene. (VIII. 
vgl. C. 1932. I. 674.) Direkte Fortsetzung der VIII. M itt.; es wird auf die dort an- 
gegebenen Formeln Yerwiesen. — Bei den Halogenadditions- u. -substitutionsprodd. 
des l,3-Distyryl-4,6-dinitrobenzols (I) sind teils stereoisomere, teils strukturisomere 
Formen moglich, u. es war zu erwarten, daB die Isomeren sich durch yerschiedene 
Rk.-Fahigkeit untorseheiden wurden, besonders bzgl. ihrer tlberfiihrbarkoit in Isatpgen- 
deriw . Vff. haben diese Verhaltnisse untersucht. — AuBor dem 1. e. beschriebenen 
Telrabromid von F. 206° wurde ein zweites yon F. 164° isoliert. Bcide werden durch
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Belichtung in Pyridin (Py) in 2-Phenyl-5-styryl-6-nilroisalogen (II) iibergefiihrt (Ab- 
spaltung von Iir2 auf der einen, 2 HBr auf der anderen Seite u. Umlagerung). Zwcck- 
inaGiger fiihrt man diese Rk., nie nachst. beschrieben, in 2 Stufen aus. — Das Tetra- 
bromid 206° liefert durch Verkochen m it Py ein l-Styryl-3-[bromstyryl]-4,6-dinitro- 
benzol von P. 196° (1. e. 173°) u. dieses durch Beliehten in P y l i  (bequemste Darst. 
von II). Das Tetrabromid 164° ergibt m it sd. Py ein zwar einheitlich aussehendes 
Prod. von F. 174°, wclches aber weniger ais 1 Br enthalt u. wahrsoheinlich ein Gcmisch 
des Monobromderiv. mit einem Tolanderiv. ist, aber trotzdem zur Darst. von II ver- 
wendet werden kami. — Durch Einw. von 2 Atomen Br auf I  wurden 2 Dibromide 
von FF. 212 u. 184° erhalten, welche sich beim Beliehten in Py ganz verschicden ver- 
halten, indem das Isomere 212° fast, unverandert bleibt, das andere dagegen II liefert. 
Ferner spaltet das Isomere 212° in sd. Py sein Br elemcntar ab u. bildet I  zuriiek, wahrend 
das Isomere 184° ein Br-lialtiges Prod. von F. 174° liefert, welches mit dem Vcr- 
kochungsprod. des Tetrabromids 164° keine Depression gibt, aber noch weniger Br 
enthalt. Daraus folgt, daB das Tetrabromid 164° u. das Dibromid 184° wenigstens 
halbseitig die gleiche Konfiguration besitzen miissen. — "Ober das Telraclilorid von I, 
sowie seine Uberfiihrung in 2-Phenyl-5-\chlorslyryV\-6-nilroisalogen u. in l,3-Di-[chlor- 
slyryl]-4,G-diniłrobenzol vgl. 1. c. Letzteres geht durch Beliehten in Py m it guter Aus- 
beuto in ersteres iiber. — Die Darst. des Dichlorids von I  wurde Terbessert u. dessen 
Boliehtung, welehe friiher nur II ergeben hatte, eingehender untersucht. Unter gewissen 
Bedingungen entsteht dabci ein l-Styryl-3-[cMorslyryl]-4,6-dinitrobenzol, welches mit 
der 1. c. beschriebenen Yerb. trotz gleichen F. 191° (friiher 181°) nicht ident. ist (Miseh- 
probe). Es kann ein Stellungs- oder Stereoisomeres sein u. geht bei weiterem Beliehten 
in Py glatt in II iiber. — SchlieBlieh wird der qualitative u. quantitative Verlauf der 
Isatogenrk. bei den verschiedenen Ausgangsmaterialien zusammenfassend besproehen.

V e r s u c h e .  l,3-Distyryl-4,6-dinitrobenzolletrabromide, C22Hi„0.,N2Br.,. Wie 1. c. 
m it genau 4 Br. Ausgefallenen Krystallbrei mit A. waschen. Aus Nitrobenzol (nicht 
iiber 180°), F. 206°. Chlf.-Filtrat liefert m it A. das Isomere, aus Eg., F. 164°. —
l-Styryl-3-[bromćlyryl]-4,6-dinilrobenzol, C'.:„H150 4N2Br. Voriges (206°) mit Py 40 Win. 
kochen, m it W. ausspritzen. Aus Bzl., Eg., Pyridin (Kohle) +  W. Nadeln, F. 196°. —
l,3-Dislyryl-4,6-dinilrobenzoldibromide, C22H ,r>0 4N2Br2. Darst. in Chlf.; Krystallbrei 
mit A. waschen u. trocknen. Aus Nylol gelbe Nadelchen, F. 212°. Aus der Mutter- 
lauge mit A. das Isomere, aus Eg. griinstieliig gelbe Nadelchen, F. 184°. — 1,3-Di- 
slyryl-4,G-dinitrobenzoldichlorid, C22H 160,,N,C],. Wie 1. c. Ausgefallene Krystalle mit 
A.-Aceton ( 1 : 1 )  waschen, mit der 5-faehen Menge k. Py sehutteln, wobei das Dichlorid 
zuriiekbleibt. Aus Eg., F. 181—182°. Die Py-Lsg. wird zur Darst. von II durch Be- 
liehten benutzt. — 1-Slyryl-3-[chbrstyryl\-4fi-dinilrobenzol, C22H 150 4N,,C1. Durch
1-std. Kochen des vorigen m it Py. Aus Eg. citronengelbe Nadeln, F. 191°. — Beliehtung 
des Dichlorids in Py: 1. Nur 1-mal umkrystallisiertes Praparat 2 Monate an schleehtem 
Sonnenlicht. Ausgefallene Krystalle waren II, F. 233°. Aus der Mutterlauge ein Cl- 
Ireies Prod. von F. 178—179° (Tolanderiy. ?) u. I. — 2. Keines Dichlorid an der Hg- 
Lampe. Erhalten ein isomeres l-Styryl-3-[chlorstyryl]-4,G-dinitrobenzol, CZ2H 1S0 4N2C1, 
aus Bzl., dann Eg. braune, kupferglanzende Blattchen, F. 191°. — 3. Reines l5iehIorid 
an der Sonne. Nd. war II. Aus der Mutterlauge die eben beschriebene Verb. (Helv. 
chim. Acta 15. 865—78. 1/7. 1932. Basel, Univ.) L in d e n b a u m .

W. H. Hunter und Miles A. Dahlen, Eine katalyłische Zerseizwig einiger Plienol- 
silbersalze. VII. Die Synlhese von 4-Oxy-3,5-dibrom-2',G'-dijod-4'-chlordij>henylather 
und die Zersetzung seiner Melallsalze. (VI. vgl. C. 1932. I. 2577.) Es wird das den 
symm. trihalogenierten Phenolen verwandte, halogenierte Phenol III dargestellt u. 
die katalyt. Zers. der Metallsalze des neuen Phenols untersucht. Dio Zers. erfolgt 
analog den friiher untersuchten trihalogenierten Phenolen; dabei wird nur diis Halogen 
in dem OH-haltigen Kern entfemt. — Der friiher angenommene Mechanismus der 
katalyt. Zers. der Metallsalzo von halogenierten Phenolen u. die Existenz der Radi- 
kale I u. II (vgl. VI. Mitt.) wird bestatigt. — Die Salze von IV zers. sich nicht unter 
den Bedingungen, bei denen aus III das amorphe Oxyd V entsteht, ein Beweis daffir, 
daB fiir die Zers. im halogenierten Kern die OH-Gruppe vorhanden sein muB.

V e r  s u c h e. 4-Methoxy-2',6'-dijod-4'-chlordiphenyldther C13H ,0 ,C lJa, aus 4-Meth-



1 9 3 2 . I I . D . O rganthche  C item ie. 1781

oxy-2',6'-dijod-4'-ammodiphenylatherhydrochlorid in Eg. +  W. +  tert. Amylniirit 
boi 15° u. Żcrs. der Diazolsg. m it CuCl u. HC1 bei 60°; weiBo Platten, ans A., F, 101 
bis 102°; K p .4 200—218°. — 4-Melhoxy-2',6'-dijod-4'-bromdiphenylather C13H 90 2E rJ2, 
weiBe Platten, aus A., F. 123—123,5°; Kp.a 209—219°. — 4-Methoxy-2',4',6'-trijod- 
diphenyldlher C13H 90 8J 3; weiBe Nadeln, aus Bzl. -f  A., F. 132—132,5°; K p .^ j  220 
bis 230°. — 4-Oxy-2',6'-dijod-4'-chlordiphenylather C12H70 2C1J2 (IV), aus der Mcthosy- 
verb. in sd. Eg. +  rotem P  +  H J  bei Siedetemp.; weiBo Nadeln, aus A., F. 154,5°. — 
4-Oxy-2'fi' -dijod-4‘-bromdiphenylalhcr CI2H 70 2B rJ2, aus der cntsprechenden Methoxy- 
verb.; weiBe Nadeln, aus A., F. 162—163°. — 4-Oxy-3,5-dibrom-2',6'-dijod-4'-chlor- 
diphenylalher CJ2H 50 2ClBr2J 2 (III), aus 4-Oxy-2',6'-dijod-4'-chlordiphenylather in 
Eg. +  Br bei 75°; Nadeln, aus absol. A., F. 194,5°. — Bei der katalyt. Zers. des K- 
Salzes von III durch Br in verd. KOH-Lsg. wird die Lsg. blaugriin u. das amorphc 
Oxyd (C1JJi0 2ClBrJ1)x (V) gebildet; weiB, aus Bzl. -f- niedrig sd. Lg., F. 245— 257° 
(Zers.). — Im F iltrat von V ist nur Br nachweisbar. — Die Zers. durch J  yerlauft 
ebenso. — Die katalyt. Zers. des Ag-Salzes von III durch C211SJ, J  oder durch Warnie 
(70°) yerlief ebenso. — Eine Zers. der K- u. Ag-Salzo von IV unter Bldg. des amorphen 
Oxyds erfolgte in keinem Falle. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2456—63. Juni 1932. 
Minneapolis, Minnesota, Univ.) BUSCH.

C. R. Hauser, H. A. Humble und G. J. Haus, Die Darslellung einigcr Kelon- 
chlorimide durch die Einmrkung von Chlor auf Verhindungen tom T yp  R 'Ji"C \ NMgX.  
(Vgl. H a u s e r  u. G i l l a s p i e ,  C. 1931. I. 930.) Ketonclilorimide sind bisher nur auf 
ziemlichcn Umwegen zuganglieh. Vff. versuclitcn daher die Darst. durch Einw. von Cl 
oder tert.-Butyl- oder tert.-Amylhypoclilorit auf die aus RMgX u. Nitrilen entstehenden 
Verbb. RR '-C:NM gX (I) ( B la i s e ,  Compt. rend. Acad. Sciences 132 [1901]. 40). 
Es gelang so, (C6II5)?C: NC1, p-CaH4Cl-C(: NC1)-C0II5 u. (CcH4C1)2C: NC1 zu erhalten. — 
tcrt.-Butylhypochloril u. terl.-Amylhypochlorit, durch Einleiten von Cl in Lsgg. der 
Alkohole in verd. NaOH. Techn. tert.-Butylalkohol gibt ein Hypochlorit, das sich 
rascli zers. — Darst. der Verbb. I aus C6H5-MgBr u. Bcnzonitril, aus C6H 5-MgBr u. 
p-Chlorbenzonitril u. aus p-Chlorphenyl-MgBr u. p-Chlorbenzonitril. Daraus durch 
Einw. von Cl oder R-OC1: Benzophenonchlorimid, nur in Lsg. erhalten. p-Chlorbenzo- 
phenonchlorimid, C13H 8NC1,, Krystalle aus Lg., F . 104°. Das von PETERSON (Amer. 
Chem. Journ. 46 [1911]. 325) beschriebene niedriger sohin. Stereoisomere konnte nicht 
erhalten werden. p,p'-Dichlorbenzophenonchlorimid, CJ3HSNC13, Prismen aus Lg., F. 74°. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2476—80. Juni 1932. Durham [North Carolina], Duke 
Univ.) OSTERTAG.

Robert Robinson und Henry W. Thompson, Orieiitieruug in den Subslitutions- 
rcaklionen der Alkylnaphthaline. I. Nitrierung ton 1,4-Dimcihylnaphthalin in der Seiten- 
keltc. Die bemerkenswerte Rk.-Fiihigkeit der a-Stcllung im Naphthalin ist der in Formel I 
wiedergegebencn Polarisation zuzuschreiben. Durch Anliaufung von Alkylgruppcn 
in einem der Kerne miiBte sich eine Elektronenverschiebung nach Formel 11 zustande 
bringen lassen. AuBerdem tr it t  die Frage auf, oh bei sehwacher alkylierten KW-stoffen 
die Erleichterung der /9-Substitution im alkylierten Kem  ausreicht, um die a-Substitution 
im nicht alkylierten Kern zu kompensieren (III). Von dieser Fragestellung aus wurde 
die Nitrierung von 1,4 Dimethylnaphthalin untcrsucht. U nter gewolmlichen Be- 
dingungen verlauft die Rk. in unkontrollierbarer Weise, in Acetanliydrid u. Nitro- 
methan u. in wss. Suspension erhielten Vff. ein Prod., in dem nicht ein Kemnitrierungs- 
prod., sondern Methylnaphthylnitromethan (IV) vorlag. Charakterisierung erfolgte 
durch Red. zum Amin u.Uberfuhrung in das Phthalyldcriv. V. Es besteht die Móglich- 
keit, daB eine intermediare Verb. AT sich in IV umlagert, doeh sprechen die Eigg. von
IV nicht fiir diese Vermutung. Durch Oxydation von R’ m it alkal. K 3Fe(CN)e erhalt 
man Naphthalin-l,4 dicarbonsaure u. eine Verb., in der VII yorliegen diirfte.

V e r s u c h e .  1 -Methyl-d-naphthaldehyd, in geringer Menge aus a-Methylnaph- 
thalin m it HCN, HC1 u. A1C13. Semicarlazon, C13H 13ON3, Pulver a.us Eg., F . 237°. — 
4-Brom-l-methylnaplilhalin, Cn H8Br, aus a-Methylnaphthalin u. Br in CC14 im Dunkeln, 
in geringer Ausbeute aus 4 Amino-l-methyh)aphthalin nach SANDMEYER oder Ga t t e r - 
MANN. F. 5,5—6,0° (korr.), K p .10 157—158° (nach friiheren Beschreibungen bei
—18° fl.). Pikrat, rotlichgelbe Nadeln, F. 126— 127°. — 1,4-Dimethylnaphthalin, C12H 12. 
Die Praparate friiherer Autoren (bei •—18° fl., F. des Pikrats 137—141°) sind Gemische 
gewesen. Man kocht die GRIGNARD-Verb. aus 4-Brom-l-methylnaphthalin 24 Stdn. 
m it (CH3)2S 04 in A., kocht das Prod. mit konz. KOH, dest. u. entfcrnt unveranderte 
Bromyerb. durch Erhitzen m it Na auf 220°. F. 5,5—:6,5° (korr.), K p .,0 118°; riecht
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schwach naphthalinartig. Gibt m it k. konz. I I2S 04 eino malvcnfarbigo Suspension, 
beim Erwarmen eine griine Lsg. Pikrat, F. 143—144°. Der KW-stoff gibt m it H N 03 
(D. 1,42) allein oder in Eg. neben amorphen braunen Prodd. ein Gemisch von Dinitro- 
verbb. u. ein fl. Mononitroderiy., m it HNOa (D. 1,52) in Aeetanhydrid oder Nitromethan 
oder m it verd. H N 03 co-Nitro-1,4-dimethylnaphthalin, C12H n 0 2N2 (IV), Nadeln aus A., 
F. 107°. Wird im Lieht langsam dunkel, zers. sieli bei "der Dest. unter 1 mm Druck. 
,L. in k. IloSO., blau, beim Erwarmen farblos. L. in h. verd. NaOH, dureh verd. HCl 
wird anscheinend dio Aciform gefallt. Liefert m it K3Fe(CN)6 oder KMnO., in alkal. 
Lsg. Naphthalin-l,4-dicarbonsiiure (F. 320°) u. 4-Methylnaphthyliden-(l)-a)-nitro-l,4- 
dimelhylnaphthalin, C,4H 190 2N (VII), gelbe Nadeln aus Eg., F. 203°; reagiert nicht mit 
Br. — o)-Amino-l,4-dimelhylnaphthalin, aus IV u. H 2 +  P t0 2 in A. C12H 13N -)- HCl, 
Nadeln, F. 285°. Acetylierb. C14H 15ON, Schuppen, F . 142°". oi-Phlhalimido-l,4-di- 
methylnaphlhdlin, C20H 15O2N (V), aus salzsaurcm co-Amino-l,4-dimethylnaphthalin 
mit Phthalsiiureanhydrid u. Na-Acetat oder aus cy-Brom-l,4dimethylnaphthalin u. 
Phthalimid-K. Nadeln aus A. +  Aceton, F. 148°. Beim 2. Verf. cntsteht auBerdem 
die Phthalamidsaure, C20H 1?O3N, Nadeln, aus A., F . 179° (Zers.), die dureh sd. konz. 
HCl in V umgewandelt wird. — a>-Oxy-l,4-dimelhylnaphthaHh, aus der Gr ig n a r d - 
Verb. des 4-Brom-l-methylnaphthalins u. CH20 . Nadeln aus Bzl., F. 77°. Gibt mit 
konz. H2S04 eine tief blaugrune Farbung. Liefert m it HBr in Bzl. bei Ggw. von Na»SO., 
co-Brom-l,4-ditnelhylnaphthalin, C12H n Br, Nadeln aus PAe., F . 80°; m it w. konz. H 2S04 
sehwaehe Blaufiirbung. — Dinitro-l,4-dimethylnaplitlialin, C12H ]()0 4N2, aus 1,4-Di- 
methylnaphthalin u. H N 03 (D. 1,52) in mit festem C02 gekuhltcm Aeetanhydrid. Gelb- 
liche Nadeln aus A., F. 128°. L. in H 2S04 gelb, beim Ąufbewahren oder Erwarmen 
griin. Daneben eine Verb., gelbe Nadeln aus A., F. 174° (Zers.), 1. in H 2S04 blau. 
(Journ. chem. Soc., London 1932. 2015—19. Juli. Oxford, D y so n  P e u r in s  Lab., 
u. London, Univ.) OSTERTAG.

Ward C- Sumpter, Einige die Struktur des Isatyds betreffende, Beobachtungen. 
H e l l e r  u. L a u tii (C. 1929. I. 1694) bestreiten die Isatinpinakonformel des Isatyds
u. schlagen eine Chinhydronformulierung vor. Isatyd wird am besten aus Isatin u. 
Dioxindol in A. +  etwas Pipcridin dargestellt. Die Kondensation eines substituierten 
Dioxindols mit Isatin u. eines substituierten Isatins m it Dioxindol solltc zu 2 Ter- 
schiedenen Isatyden fiihren, wenn die Chinhydronformel richtig ist. W a h l  u .F a iy b e t  
(C. 1926. II. 1278) haben aus Dioxindol u. 5-Methylisatin ein 5-Methylisatyd dar
gestellt. Vf. hat gefunden, daB dieselbe Verb. aus 5-Methyldioxindol u. Isatin ent- 
steht. Die Kondensationen wurden in h. A. m it einigen Tropfen Pipcridin ausgefiihrt. 
Iii beiden Fallen wurde ein strohgelbes, nicht umkrystallisierbares Pulver erhaltcn, 
bei ca. 220° erweichend, F. 228—230° (Zers.). Danaeh ist die Chinhydronformel des 
Isatyds unhaltbar u. die Isatinpinakonformel wahrscheinlich richtig. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 54. 2917—18. Juli 1932. Clarksville [Arkansas], Coli. of the Ozarks.) Lrs.

Toshio Hoshino, Eine neue, DarsteUungsmethwIe fiir Indolenine und Synthese des 
sogenannten Eserinkerns. Skatolyl-MgJ liefert m it CH3J  (W.-Bad) ca. 40°/o fi.fi-Di- 
methylindolenin (dieses vgl. R o b in so n  u . SuGINOME, C. 1932. I. 2036). Ferner ent- 
stehen eine J-haltige Verb. u. sehr wenig N,(}-Dimethylindol (Pikrat, F. 150°), welches 
zum Vergleich aus Propionaldehydmethylphenylhydrazon dargestellt wurde. — 
a-Methylindolyl-MgJ liefert mit CH3J  a.fi-Dimethylindol (F. 107°) u. a,fi,p-Trimethyl- 
indolcnin (Kp.r . 115°), mit C6HS-CH2C1 a-Methyl-p-benzylindol (F. 121°) u. a-Methyl- 
p,p-dibcnzyliiidoienin (aus PAe. groBe Krystalle, F . 58—59°; Pikrat, F. 181—182°;
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Jodmethylat, F. 151°). Die Indoleninc erhiilt man auch aus a,/?-Dimcthylindolyl-Mg J
u. CH3J  bzw. a-Methyl-/?-benzylindolyl-MgJ u. CaHr,-CHjCl. Bei der letzteren Rk. 
cntsteht ais Nebenprod. N,f}-Dibenzyl-u.-metliylindol (F, 97°), welches aucli aus Benzyl- 
acctonbenzylphenylhydrazon durch bloBc Yakuumdest. oder nach dem FisCHERsehcn 
Verf. synthetisiert wurde. a-Methyl-/?-benzyl indol wurde auch aus Bcnzylaceton- 
phenylhydrazon u. CuCl., dargestellt. a-Methyl-/?,/i-dibcnzylindolcnin ist von L e u c h s
u. Mitarbeitern (C. 1929. I. 2534. 1931. II. 1572) synthetisiert, aber nicht krystallisiert 
erhalten worden. — Der Verlauf dieser Alkylierungen wird durch ein Schema erklart. — 
(Mit Kunisaburo Tamura.) [1-[Indolyl-(/3')]-athylamin wurde mit 4 Moll. CH3MgJ 
zu I (R =  H) umgesctzt, dieses mit CH3J  in Bzl. 3 Stdn. gckocht (Bldg. von II), m it

Essigsaure u. Eis zers., wss. Schicht alkalisiert u. ausgeathert, Prod. unter 1 mm 
fraktioniert, Fraktion 120—130° in wenig A. gcl., Die ausfallcndcn derben Prismen, 
F. 72—73°, waren nicht das Indolenin 111, sondern Dinordesoxyeserolin (IY, 11 =  H); 
JJiacetylderiy., F. 142—143°. Ausbeute nur ca. 30%. Daneben wurden in A. wl. 
Krystalle von F. 142° u. ein nicht krystallisierendes Prod. erhalten. — Dieselbe Synthese 
wurde m it p-[a'-Methyliiidolyl-(fl')]-athylamin (F. 107—108°) durchgefuhrt, welches 
aus a-Methylindol nach dem Vcrf. von Ma JIM A u. HOSHINO (C. 1926. I. 38G) dar
gestellt wurde. Es wurde m it ca. 70% Ausbeute Dinordesoxy-9-methyleserolin (IV,
11 =  CH3) erhalten, aus A. Krystalle, F. 78—79°. Diacelylderiv., aus Bzl., F. 148 
bis 149°. — IV (R =  CH3) lieferte mit CH3J  Besoxy-0-methyleserolinhydrojodid, F. 181°. 
Daraus T)esoxy-0-me,thyUserolin (V), aus PAe. Prismen, F. 85—8G°. (Procced. Imp. 
Acad., Tokyo 8. 171—74. Mai 1932. Tokyo-Uokayama, Techn. Hochscli.) LlNDENB.

Catherine G. Le Fśvre und R. J . W . Le F śvre , Fergleich der dirigierenden 
Wirkung von Elementen mit aufeinanderfolgenden Atornzahhn. 111. Nitrierung von 
IIalogen-2-pkenylbenzopyryliumsalzen. (II. vgl. C. 1931. I. 8G.) Nach dcm fruheren 
Verss. war anzunehmen, daB bei den holien, oft mit Zers. yerbundenen FF. der 
hier in Frage kommenden Verbb. die therm. Analyse nicht zur Unters. der Nitric- 
rungsprodd. angewandt werden kann. Vff. untersuchten deshalb Halogenbcnzo- 
pyryliumperchlorate, in denen dem starken —J-Effekt des Oxoniumpols der schwacherc 
—./-Effekt eines o- oder p-standigen Halogens gegeniibersteht; in diesen Fallen muBte 
cs moglich sein, Gcmischc von Nitrierungsprodd. zu erhalten, von denen nur eines 
labiles Halogen enthalt. lndessen liefcrten die 4'- u. 6-Chlor- u. Brom-2-phenylbenzo- 
pyryliumperchlorate 90— 100% m-Nitrodcrivv., die durch Vergleich m it synthet. 
Praparaten identifiziert wurden. Das Nitricrungsprod. aus den 4'-Derivv. setzt sich 
mit Piperidin fast quantitativ zu 3'-Nitro-4'-pipcridino-2-phenylbenzopyryliumsaIz um. 
Der einseitige Verlauf der Nitrierung macht cinen Vergleich zwischen Oxonium- u. 
Chinoliniumsalzen unmoglieh. Die G,8-Dichlor- u. 6,8-Dibrom-2-phenylbenzopyrylium- 
perchlorate liefem unreine Nitrierungsprodd., die etwas labiles Halogen enthalten, u. 
demnach teilweise im halogenhaltigen Kern nitriert sind. 2-Phenylbenzopyrylium- 
perehlorat wird bedeutend schwerer nitriert ais die Halogenderiw. Dies steht im Wider- 
spruch m it der deaktivierenden Wrkg. der Halogene in einfachen aromat. Moll. — Die 
Osoniumgruppe allein bewirkt keine Labilitiit des Halogens.

V o r s u c h e. Bezifferung der Phenylbenzópyryliumsalze s. Formel I. Soweit 
nichts Yermcrkt ist, schm. alle Verbb. unter Zers. Salicyliden-jj-chloracelojihenon,

OX /~~t——\ C15H n 0 2Cl, aus Salicylaldehyd u. p-Chloracetophenon mit
. / ,  alkoh. KOH. Gelbe Nadeln aus A., F. 151° (Zers.). Liefert

\n> ■. / /  beimKochen mit HC1 inEg. u.Umsetzen m it HC104 4'-Chlor-

aus Eg., F. 193°. Analog wurden dargestellt: Salicyliden-p-brornacelophenmi, C15H n 0 2Br, 
gelbe Tafcln aus A., F. 133°, u. 4'-Brom-2-phćnylbenzopyryliumperchlorat, C15H 10O6ĆlBr

CII, CH,

N-MgJ JMg-N-J
CH3

N
CII3

1IN R N il

I 2-phenylbenzopijryliumperchlorat, C15H 10O5Cl2, gelbe Tafeln
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+  HoO, gelbo Tafeln, F. 243—245°. 5-Chlorsalicylidenacelophenon, C15H 110.,C11 griin- 
lichgclbo Nadeln, F. 170—171°, u. 6-Chlor-2-phenylbenzopyryliumpercliloral, C15H 10O5Cl2, 
gelbcs Pulver aus Eg. +  HC104, F. 240°. 5-Broinsalicylideiiacelophenon, C15H n 0 2Br, 
gelbgrune Tafeln aus Eg., F. 162—163°, u. 6-Brom-2-phenylbenzopyryliumperchlórat, 
C15H 1()0 5ClBr +  H 20 , gelbo Krystalle, F. 248—250°. 3,5-DichlorsalicyUdenacetoplienon, 
C15H I0O2Cl2, gelbe Nadeln aus Eg., F, 183— 184°, u. 6,8-Dichlor-2-phenylbenzopyrylium- 
pcrchloral, gelbbraune Blattchen, F. 249—250°. 3,5-Dibromsalicylidenacelophenon, 
C15H 10O2Br2, gelbe Nadeln aus Eg., F. 168°, u. G,8-Dibrom-2-phenylbenzopyrylium- 
pcrchlorat, gelbgriine Tafebi, F . 257—259°. — 4'-Clilor-3'-nilro-2-phenylbenzopyrylium- 
perchlorat, C16H0O7NCl2, aus 4'-Chlor-2-phenylbenzopyryliumperchlorat u. H N 03, 
golboranges Pulver, F. 225—226°; wird aus 4Chlor-3-nitroacetophenon durch Einw. 
von HCl-Gas in 99%ig. Ameiscnsauro u. nachfolgende Umsetzung mit HC104 ais H ydrat 
(4,5 H 20) erhalten, F. 180—190°, je naeh Heizgeschwindigkeit. 4'-Brom-3'-nitro-2- 
phenyibenzopyryliumperćhlorat, C15HDO.NClBr, aus 4'-Brom-2-phenylbenzopyrylium- 
perchlorat u. H N 03, gelbes Pulver, F. 239—240°; aus 4 Brom-3-nitroacetophenon u. 
Salicylaldehyd ais H ydrat (4,5 H 20), F. 180—190°. — 6-Chlor-3'-nitro-2-plienylbenzo- 
pyryliumpcrchloral, C1SH ,0 7NC12, aus 6-Chlor-2-phenylbenzopyryliumperchlorat u. 
H N 03 oder aus m-Nitroacetoplienon u. 5-Chlorsalicylaldehyd, F. 233,5°. G-Broni- 
3'-mlro-2-phenylbenzopyryliumperchloral, C15H90 7NClBr, aus 6-Brom-2-phenylbenzo- 
pyryliumperchlorat u. H N 03 oder aus m-Nitroacetophenon u. 5-Bromsalieylaldehyd, 
F. 228°. —- 4-Chlor-3-nitro(iretophenon, C8H0O3NCl, aus 4 Chloracetophenon u. H N 03 
(D. 1,5) unterhalb 0°. F . 99—101° ohne Zers. (aus A.). 4-Brom-3-nitroacctophenon, 
CgHe0 3NBr, aus 4 Bromacetophenon, F. 117—118° ohne Zers. — G-Chlor-f-nilro-
2-phenylbenzoptyryliumperchloral, C15H0O7NCl2, aus p-Nitroacetophenon u. 5-Chlor- 
salicylaldehyd in HC02H naeh Umsetzung mit HC10.,. Orangebraune Krystalle, F. 252 
bis 253°. — 3,5,4'-Trichlorsalicylidenacetophenon, C15H 80 2C13, aus 3,5-Dichlorsalicyl- 
aldehj’d u. 4 Chloracetophenon in alkoh. KOH. Tafeln aus Eg., F . 211—212°. •— 
JIalogen-2-phenylbcnzopyryliumferrichloride: 4'-Chlorverb., gelbe Krystalle, F. 179—181°. 
4'-Bromverb., orangegelb, F. 173— 176°. 6-Chlorverb., gelb, F. 160—161°. 6-Bromverb., 
orangegelb, F . 158—1591. 6,S-Dichlorverb., gelbgrun, F. 187—188°. 6,S-Dibrotnverb., 
F. 185°. — Die in der C. 1939. I. 834 referierten Arbeit mitgeteilten Angaben iiber 
Nitrierung von 2-PhenylbenzopyryliumpercMoral werden berichtigt. (Journ. chem. Soc., 
London 1932. 19S8—92. Juli. London, Univ. College.) OsTERTAG.

V. Hanousek und V. Prelog, Synthcse der Isonipccotinsaure. Ausgehend vom 
Di-[/?-chlorathyl]-atlier u. Dinatriummalonester haben Yff. dio bekannte Siiurc I  dar- 
gestellt (vgl. v . B r a u n  u. K o h ler , Ber. Dtsch. chem. Ges. 50 [1917]. 1657; Gib so n
u. J o h n s o n , C. 1931. I- 463). Diese wurde mit HBr unter Druck zur Saure I I  auf- 
gespaltcn, dereń Ester mit methjdalkoh. NH3 unter Druck Isonipccotinsaure (III) lieferte. 
Dio Ausbeuten sind recht gut, ausgenommcn die 1. Stufo (vgl. oben), bei welchcr nur 
45%  erzielt wurden. Denn boi dieser Kondensation entstehen auBer dem Tetrahydro- 
j)yrandoriy. inehrere sekundare Prodd., von denen die Ester IV u. V annahernd rein 
isoliert werden konnten; diese wurden in die reinen Amidę umgewandelt. Ferner wurde 
die IV entspreehende Dicarbonsaure zur Saure VI decarboxyliert. — Die Saure I I  ist 
sehr reaktionsfahig. So geht sie bei der Vakuumdest. unter HBr-Verlust glatt in das 
Laeton VII iiber.

V e r s u e h e .  460 g Na in 4200 g absol. A. gol., 1600 g Malonester u. 1430 g 
Di-[/3-chloriithyl]-ather zugegeben, nacli Stehen iiber Nacht 24 Stdn. auf W.-Bad er
hitzt, in 6 1 W. gegossen, 100 ccm 3%ig. HC1 zugefugt, ausgeathert usw., unter 8—10 mm 
fraktioniert. Naeh Vorlauf erhalten: 1045 g von 135—140°, 256 g von 160—165°, 
268g Riickstand. — Tdrahydropyran-4,4-dicarbonsaurediathylester. Fraktion 135— 140°. 
Schwach ather. riechendes Ol, im Hochvakuum Kp. 124°, D .413>8 1,1061, nu 12' 1 =  1,4486 
(weitere n-Werte im Original), Md =  55,67 (ber. 55,75). — Frcie Saure. Ester mit

CH-CO.H CH-COaH C H -C 02II

NH

O ------ -----t o
VII

CIl1.CHJ-CH-CH1-CHJ.B r IV C,HfO ■ CII, - CITS • O • CHa • CII, ■ 011(00*0,11,), 
V (COłCsH6)ł CH-CHs CH2.O CHJ.CHs-CH(COł C8H6)ł 

V I C(1IS0  • CHS • C H, - O • CH, • CH, • CII, ■ 00,11
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10%ig. HC1 gekocht u. im Vakuum yerdampft. Aus A.-PAe. Krystalle, F. 171°. — 
Telrahydropyran-4-carbonsaura (I). Vorige iiber den F. erhitzt u. im Vakuura dest. 
Kp-B-i2 162—164°, Kp. 200°, sofort krystallisiercnd, F. 89°. ■—• Athylester. I in absol. 
A. m it HC1 gesatt., nach Stehen iiber Nacht in Soda gegossen usw. Schwach riechendes
01, K p .,_8 100—101°, D.4l;,'° 1,0455, n DI2-J =  1,4444, Mo =  40,13 (ber. 40,24). —
l,5-Dibro?npenlan-3-carbonsaure, C„H10O2Br2 (II). 13 g I  in 43 g 48°/0ig. HBr gel., mit 
HBr bei 0° gesatt., im Rohr 8 Stdn. auf 100° erhitzt, mit W. vcrd. Aus PAe. Nadeln, 
F. 58—59°. — Athylester, C8H 140 2Br2. Wie oben. Charakterist. riechende Fl., K p .7_8 
153°, im Hochyakuum Kp. 133°, D.414-° 1,5838, n D12-5 =  1,5012, MD =  56,11 (ber. 
56,33). — Amid, C6Hn ONBr2. Saure mit SOCI2 in das Chlorid ubergcfiihrt, dieses 
in 25%ig. NH4OH gegossen. Aus Bzl. Nadeln, F. 77—78°, selir unbestandig. .—

-Bromathyl\-butyroluctoii, C„H90 2Br (VII). Durch Vakuumdest. von II. Gerueh- 
loses Ol, K p .„_7 151—153°, im Hochyakuum Kp. 137°, D .413’ 8 1,5577, n j 12’4 =  1,5058, 
Md =  36,93 (ber. 37,13). — l,5-Dichlorpentan-3-carbonsaure, C6H 10O2Cl2. Aus I mit 
HC1 (D. 1,19) im Rohr (130°, 8 Stdn.). Aus PAe. Nadeln, F . 54—55°. — Isonipecotin- 
saure (III). Athylester yon II  mit 20%ig. methylalkoh. NH3 im Rohr 3 Stdn. auf 130 
bis 140° erhitzt, h. gesatt. wss. Barytlsg. zugegeben, mit Dampf dest., bis Destillat 
NH3-frei, Ba" mit C02, schlicBlich yerd. H2S04, B r' mit Ag20 , Ag' mit H2S entfernt, 
im Vakuum yerdampft. Krystalle, F. >300°. Durch Verdampfen mit konz. HC1 das 
Hydrochlorid, C6H 120 2NC1, aus W. Krystalle, F. 293° (Zers.). Chloroplalinat, bei 230° 
schwarz, F . 239—240° (Zers.). p-Toluolmlfonxjlderiv., F . 170° (korr.) (vgl. F r e u d e n -  
BERG, Ber. Dtsch. chem. Ges. 51 [1918]. 1668). — Methylesterhydrochlorid, C7H 140 2NC1. 
I II  in CH30H  mit HC1 gesatt., nach 2 Tagen CHaOH im Vakuum abdest., mit Chlf. 
ausgezogen, mit A. gefallt. Aus Aceton derbe Krystalle, F. 169° (korr.). — {{S-Athoxy- 
ćUhyl]-propyldther-y',y'-dicarbonsdurediathylester, 0 I3H240 6 (IV). Obige Fraktion 160 
bis 165° (8—10 mm) wiederholt dest. Schwach iither. riechendes Ol, im Hochyakuum 
Kp. 146—147°. — Freie Sdure. Mit h. wss.-alkoh. KOH. Sirup. Ba-Salz, C9H 14OeBa, 
aus W. +  A. — Diarnid, C9Hls0 4N2. IV in 20%ig. methylalkoh. NH3 5 Tage stehen 
gelassen. Aus CH3OH Krystalle, F. 138—139°, 11. in W. — [/’3-Athoxydlhyl]-propylałhcr- 
y'-carbcmsaurc, CgH 160 4 (VI). Vorige Saure bis zur beendeten C02-Enlw. erhitzt, 
dann im Hochyakuum dest. Kp. 151—153°, D .413>5 1,0521, n D 12'*  =  1,4411, Md =  
44,04 (ber. 43,96), geruchloses Ol, 1. in W. — Dipropylathcr-y,y,y',y'-tdracarbonsaure- 
telradtliyhster, C18H30O9 (V). Aus obigem Dest.-Riickstand durch wiederholtes Frak- 
tionieren im Hochyakuum. Kp. 187—192°, gelbes, dickes Ol. — Telraamid, C10H 1(;O5N4. 
Wie oben. Aus W. Krystalle, F. 226°. (Collect. Trav. chim. Tchecosloyaąuie 4. 259—70. 
Juni 1932. Prag, Lab. yon G. J . D r iz a .)  L in d en b a u m .

K. Matejka, Robert Robinson und J. S- Watt, 2,6-Dioxy-3-f}-phenoxyathyl-
4-methylpyridin. Die Verb. I  wurde ais eyentuelles Zwischcnprod. fiir die Synthese 
von Chininderiyy., die Vinylgruppen ais Seitenketten enthalten, wie Merochinen, dar- 
gestellt. Bei der Darst. der Vorstufen darf man die Phcnoxyathylgruppe nicht zu friih 
einfiihren; z. B. ist es zwecklos, Acetessigcster mit ^-Phenoxjralhylcyanessigester uin-

zusetzen. — p-Phenoxyathyljodid, aus dem Bromid u. N aJ in Aceton. K p .12 128°. 
y-Cyan y-phenoxydlhyl-P-methylcrolonsduredihyle^ter, C16H 190 3N, neben et was a-Cyan- 
a-phenoxyathyl-^-methylglutaeonsaureathylester aus a-Cyan/J-methylglutaconsaure- 
athylester m it KOC2H5 u. (S Phenoxyathyljodid. K p .0l2 170—172°. Beim Kochen mit 
konz. HC1 2,6-Dioxy-3-f}-phenoxyathyl-4-7nethylpyridin, C,4H 150 3N (I), Prismen aus A., 
F. 161°, u. Anhydro-2,6-dioxy-3-fl-oxytithyl-4-m.ethylpyridin, CgH90 2Ń (II), Tafeln aua 
A., F. 149°. I u. II geben in A. rótlielipurpurne FeCl3-Rk.; die Lsg. von I  in NH3 wird 
an der Luft griin. (Journ. chem. Soc., London 1932. 2019—21. Juli. Oxford, D y so n  
P e r r in s  Lab.) Os t e r t a g .

O. G. Backeberg, 4-AnilinochinaldiruIcrivate. Nach S il b e r s t e in  (D. R. P. 
137 121) ist 4-Anilinochinaldin ein starkes Lokalanasthetikum. Die nachfolgenden 
Verbb., die durch Umsetzung von 4-Chlorchinaldin u. dessen 6- bzw. 8-Methoxy-
u. Athoxyderivy. mit Anilin, o- u. p-Anisidin u. o- u. p-Phenetidin in sd. Eg. erhalten 
wurden, sollen auf ihre pharmakolog. Wrkg. untersucht werden. Die Basen wurden 
aus yerd. A. umkrystallisiert, die HCl-Salze sind schwach gelb, die Pikrate (aus A.)

CH. c h 3

I I

N N O
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gelb. o-Phenetidin liat D.2O20 1,0513. — 4-Chlor-8-methoxychinaldin,
Nadeln mit 1 H ,0 , F . 83°, wasserfrei 89°. Pikrat, F. 191" (Zers.). 4-Oxy-8-iithoxy- 
cliinaldin, Cl2H130»N, Prismen mit 2 H.,0 aus W., F. 197°. FeCl3-Rk. in W. rotlich- 
purpurn. (J^H^O.N +  HC1, F. 264° "(Zers.). Pikrat, F. 211°. 4-Chlor-8-dthoxy- 
chinaldin, C,2H12ONCl, Nadeln m it 1 1I20 , F. 61°, wasserfrei 44°. Pikrat, F. 193° 
(Zers.). — 4-o-Anisidinochinaldin, C17H16ON2, F. 203°. C17H 16ON2 +  HC1, F. 252° 
(Zers.), Pikrat, Zers. bei 276°. 4-p-Anisidinochinaldin, F. 209°. HCl-Salz, F. 286° 
(Zers.). Pikrat, F. 223° (Zers.). 4-o-PhmetidinocMndldin, ClfiH laON2, F. 171°. 
Ci8HlaON2 +  HC1, F. 143°. Pikrat, Zers. bei 274°. 4-p-Plienetidihochinaldin, F. 182°. 
HCl-Salz, F. 277° (Zers.). Pikrat, F. 189°. 4-Anilino-8-meihoxychinaldin, C17H,i,ON2,
F. 268°. Pikrat, F. 189°. 4-o-Anisidino-8-methoxychinaldin, CiSHla0 2N2, F. 168“. 
Pikrat, F. 192°. 4-jbAnisidino-8-methoxychinaldin, F. 234°, Pikrat, F. 187°. 4-o-
Phenetidino-8-methoxychinaldin, C19H20O2N2, F. 191°. C1E|IT20O2N2 +  HC1, F. 210° 
(Zers.). Pikrat, F. 174°. 4-p-Pkenelidino-8-methoxychinaldin, F. 228°. HCl-Salz,
F. 245* (fota.),-Pikrat, F. 188°. 4-o-Anisidino-G-methoxychinaldm, F. 193°. C18H180 2N2 
+  2 HC1, F. 274° (Zers.). Pikrat, F. 233° (Zers.). 4-p-Anisidino-G-me.thoxxjchina.ldin,
F. 203°. HCl-Salz, F. 292° (Zers.). Pikrat, F. 274° (Zers.). 4-o-Phenetidino-G-metlioxy- 
chinaldin, F. 172°. HCl-Salz, F. 238° (Zers.). Pikrat, F. 229°. 4-p-Phenetidino-G-meth- 
oxychinaldin, F. 223°. HCl-Salz, F. 282° (Zers.). Pikrat, F. 251°. 4-Anilino-8-athoxy- 
cliinaldin, F. 245°. Pikrat, F. 191°. 4-o-A.nisidino-8-dthoxychina.ldin, F. 211°. Pikrat,
F. 174°. 4-o-Phenelidino-S-dthoxychinaldin, C20H22O2N2, F. 143°. C20H22O2N2 +  HC1,
F. 174° (Zers.). Pikrat, F. 164°. 4-p-Phenetidino-8-athoxychinaldin, F. 209°. HCl- 
Salz, F. 240°. 4-Anilino-G-dthoxychinaldin, F . 223°. C18H18ON2 +  HC1, F. 311°
(Zers.). Pikrat, F. 227°. 4-o-Anisidino-G-athoxycliinaldin, F. 158°. C19H20O2N2 +
HC1, F. 265° (Zers.). Pikrat, F. 200°. 4-p-Amsidino-6-dthoxychinaldin, F. 194°, HCl- 
Salz, F. 281° (Zers.), Pikrat, F. 221°. 4-o-Phenetidino-6-athoxychinaldin, F. 177°. 
HCl-Salz, F. 279° (Zers.). Pikrat, F. 219°. — FF. der Pikrate von 4-Oxy-8-methoxy- 
chinaldin 217°, 4-Oxy-6-me,thoxychinaldin, 202°, 4-Oxy-6-a.thoxychiiw.ldin, 205°, 4-Chlor-
6-methoxychinaldin, 210° (Zers.), 4-Chlor-G-athoxychinaldin, 269°, 4-p-Plienetidino-
6-dthoxychinaldin, 217°. (Journ. chem. Soc., London 1932. 1984—86. Juli. Johannes- 
burg [Sudafrika], Univ.) OsTERTAG.

Mieczysław Dominikiewicz, Quecksilber- und Chlorderiwte der a-Phenylcinchonin- 
saure. (Sprawozdania Prac Działu Chemji Państwowego Zakładu Higjeny 1931. 664 
bis 669. — C. 1931- II. 3485.) S c h o n f e l d .

D. Marotta und G. Rosanova, Uber die Struktur der am Kohlenstoff substituierten 
Derimte der Barbitursdurc. Durch Einw. von Diazomethan weisen Vff. das Bestehcn

__ V-CH CO___NH der beiden tantomeren Formen der Di-
Y 3 ", dthylharbitursdure ncbeneinander nach.

(C2H5)2C I CO (C2H5)2C II C-OCHj Es entstehen zwei yerschiedene Methyl-
An__ A a__________________at ather, der N  - Melhylaiher (I), F. 148°,

Ł ‘ ident. mit dem von F isc h e r  u. D il t h e y
L ie b ig s  Ann. 335 [1904], 348) aus Diathylmalonsaure u. Methylharnstoff erhaltenen 
Prod., u. der O-Helhylather (II), zahe F l. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 15. 
753—55. 1/5. 1932.) F ie d l e r .

Irene Hannah Sanborn, Eine Untersuchung uber Olycinanhydnd. Es wird dio 
Anlagerung von HC1, HC104, H„S04 ii. HF an Glycinanhydrid untersucht, om Auf- 
schłilsse uber die Basizitat der Verb. u. ihre Konst. zu bckommen. Die Anlagerung 
von HC1 bei 22—24° u. Drucken bis zu 760 mm lafit nur auf eine Adsorption von HC1 

N H  - [ F —H -<- F]H+ : NH
H C ^ C O H  H C < > C O I I

H O o i^ J C H  H O c t ^ J c H
NH H N :H +[F  -> H—F ]~

durch Glycinanhydrid schlieBen. Die Einw. yon HF fiihrt zu chem. Verbb., dereń Zus. 
von der Konz. der yerwendeten H F u. der Dauer der Einw. abhangig ist. Bei der HF- 
reichsten Verb., hergestellt mit 48%ig. HF, kommen yier HF auf ein Mol. Glycin
anhydrid, wahrscheinlich werden zwei Moll. polymerisierter HF (H2F 2) angelagert.
Durch Anlagerung yon HC104 bzw. H„SO, bekommt man ein Diperchlorat bzw. ein 
Diaulfat. Die Verss. fuhren zu dem Resultat, daB die Diathylenenolform I  fiir das 
Glycinanhydrid anzunehmen ist u. daB das Anlagerungsprod. der HF Formel II hat. 
(Journ. physical Chem. 36. 1799—1830. Juni 1932. Cornell Univ.) J u z a .
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Laszló Zeehmeister und Geza Tóth, Unlersucliungen iiber die Ilydrolyse fon  
Chilin mit Salzsdure. (Magyar chem. Folyóirat 38. 33—41. Marz/Juni 1932. —
C. 1931. II. 288G;1932. I. 1907.) Sa il e r .

R. Zeynek, Uber das spezifische Gewicht des Cliolesterins aus menschlichen Gallen- 
steinen. Fiir Cholesterin aus menschlichen Gallensteincn ist D .18 1,052—1,053. Die 
Wiirmeausdehnung des festen Cliolesterins ist nur wenig groBer ais dio von wss. Fil. 
Bei geschmolzenem Cholesterin ist D .160 0,907, D.150 0,915. Beim Erstarren erfolgt 
starko Kontraktion. Bei frisch entnommenen Gallensteinen erholit sich das spezif. 
Gewicht nach dem Evakuieren oder Zerkleinern durch Entferming von Gasoinschliissen. 
(Ztschr. physiol. Chem. 209. 97—102. 11/7. 1932. Prag, Dtsch. Univ.) Gu g g en h f .im .

Harry” Raudnitz, Franz Petru und Felix Haurowitz, Dehydrierung des Chol- 
esterins und der CJiolsdure. Bei der Red. von Cholesterin mit Zn entsteht eiil tcer- 
artig riechendes Ol. Im Vakuum fraktioniert destilliert I bis 90°, liellgelbes Ol; II 
K p.I2 90—120°, enthalt Naphthalin; 111 120— 185°, fl.; IV 185—250°, hellbraunes Ol;
V 250—260°, Ol; VI Kp. >  260°, Ol. Aus IV u. V lieB sich Chrysen abtrennen. II ent- 
ha.lt wahrsoheinlich auch Inden, die hoheren fl. Fraktionen Naphthalin- oder Inden- 
homologe. — Die Zn-Staubdest. der Cholsiiure wurde bis 185° bei 12 mm, von da 
an im Hochvakuum fraktioniert. 6 Fraktionen: (I) bis 100°, farbloses Ol; (II) 100 bis 
140°, Ol, Inden-Rk. positiv; (HI) 140—170°, hellgelbes Ol; (IV) 170—185°, hellbraunes
Ol, seheidet Krystalle vom F. 194° ab; (V) 160—185°, aus dcm Ol scheidet sich ein 
krystallisierter KW-stoff (C,H0)X ab, griinstichige Blattchen aus Eg. u. Tetralin, 
vielleicht ein substituiertes Chrysen C21H18; (VI) 185—250°, Ol, mit A. u. A. goldgelbe 
Krystalle, F. 277°, móglicherwoiso Picen, C22H14, gegen Br in Eg. gcsiitt. (Ztschr. 
physiol. Chem. 209. 103—09. 11/7. 1932. Prag, Dtsch. Univ.) Gu g g e n h e im .

Giovanni Solazzo, Die Lipoide und die dem Lecithin analogen Substanzen. Klassi- 
fizierung der Lipoide. Synthese des Lecithins u. chem. Zus. der ihm analogen Sub
stanzen Cephalin, Sphingomyelin, Cuorin, Phrenosin, Cerasin u. Protagon: Darst., 
physiol. Bedeutung u. Geli. in Geweben u. tier. Organen. (Industria chimica 7. 704—14. 
865—73. Juli 1932. Aquaviva delle Fonte.) H e l l r ie g e l .

Zenjiro Kitasato und Chuzaburo Sone, Vber die Konstitulion des Hederagenins 
und der Oleanolsdure. I. Nouero Unterss. iiber diese beiden Sapogenine vgl. W in te r -  
STEIN u. Mitarbeiter (C. 1931. II. 1582—84); hier ist auch die iii tero Literatur zitiert.
— Vff. haben Hederagenin (I) aus Sapindus Mukorossi isolicrt u. die Formel OnHtoOi 
durch die Analyscn von I  selbst u. zahlreichcr D eriw . sichergestellt. Sodann wurde dio 
von WlNTERSTEIN bcschriebene Bromierung eingehend untersucht. Wiihrend I  selbst 
in CH3OH u. in Eg.-W. das WlNTERSTElNsehe Bromlacton I I  liefert, gibt der Methyl- 
esler in CH3OH das cinfache Bromderiv. I II , dagegen in Eg.-W. je nach den Bedingungen 
das Brarmdehydrólaclon IV oder das Dibromlacton V, also unter Verseifung. Das Br in
III  u. IV liaftct, weil es an der Doppelbindung steht, vie! fester ais das in II. Wahrend
II  durch Zn-Staub-Eg. oder Na-Amalgam in A.-Eg. leicht zu I reduziert wird, wird I II  
durch Zn-Staub-Eg. iiberhaupt nicht angegriffen u. IV auBerst sehwer zu I reduziert. — 
WlNTERSTEIN liat durch Einw. von alkoh. KOH auf II  eine Saure C3lHsoOs erhalten. 
Vff. haben gefunden, daB auBer derselben eine neutrale Verb. <?32/ / 520 6 entsteht, daB 
beide ein Oxim bilden, u. daB die Siiurc zu der neutralen Substanz methylierbar ist. 
Diese ist somit der Methylester der Siłure, u. die beiden Verbb. enthalten die Gruppie- 
rung VI (R =  II bzw. CII3). — III  u. IV sind gegen Alkalien auBerst bestiindig. V liefert 
mit alkoh. KOH tcils IV, teils VII. — DaB I eine zum C02H /?,-/- oder /.ó-standige Doppel- 
bindung enthalt, folgt auch aus dem Verh. gegen IIN 03. Es wird nanilich N 0 2 an der 
Doppelbindung substituiert; ferner werden 6 H fortoxydiert u. die beiden OH-Gruppen 
vercstert. Erweitert man die Formel von I nach VIII, so besitzt dio H N 03-Verb. 
Formel IX. Durch Red. mit Zn-Staub-Eg. liefert sie Verb. X. — DaB die Doppel- 
bindung in I  die y,<5-Stellung zum C02H einnimmt, folgt aus der Osydation des Diacetył- 
hederagenins u. der Acelyloleanolsaure. m it Cr03-Eg. zu Verbb., welehe ais S-Keto- 
y-lactone (XI) aufzufassen sind, offenbar gebildet durch Addition von 2 OH an die 
Doppelbindung in I, Laetonisierung u. Oxydation des CH(OH) zu CO. In der e-Stellung 
muB sich eine CH2-Gruppe befinden, da dio Verbb. Moiióbromderiw. (XII) bilden. Bei 
/9,7-stiindiger Doppelbindung waren dio Oxydationsprodd. //-Keto-y-lactone mit a-stan- 
diger CH2-Gruppe, aber dio entsprechenden /?-Ketonsauren konnten nicht alkali- 
bestandig sein, wie es tatsachlich der Fali ist. — Durch gleiche Oxydation der Oleanol
sdure (XIII) selbst erhalt man XIV, u. durch Oxydation des Diacetylhederageninmethyl- 
eslers u. Acetyloleanolsdureniełhyleslers entstehen die d-Kclonsdureesler XV.
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.Ja co bs  (C. 1925. II. 570. 1926. II. 2436) hat aus der Tatsache, daB I u. seine 
D eriw . mit S0C12 oyel. Sulfite liefcni, u. ferner aus den Ergebnissen der Oxydation 
dos Hederagcninmethylesters gefolgert, daB die beidcn alkoh. OH-Gruppen einer
Gruppierung —CH(ÓH) • CII • CH2 • OH angehoren. Da aber allo JACOBSschcn Oxy- 
dationsprodd. Methylester sind, welofae nach iiblichen Verff. schwer verseifbar sind, 
haben Vff. die Oxydation der freien Sauren bzw. ihrer LaOtone in Angriff genommen u. 
mit dem Bromlacton I I  (erweiterte Formel XVI) begonnen. Dasselbe liefert mit Cr03-Eg. 
die Verb. XVII, welche ais Bromhcdragonlacton bezeiehnet wird, gebildet durch Oxy- 
dation des CH(OH) zu CO, des CH2-QH zu C02II u. COa-Abspaltung. XVII wird durch 
Zn-Staub-Eg. zum Hedragon (XVIII) reduziert, u. dessen Methylester ist ident. mit der 
JACOBSSchen Verb. C31H480 3. Durch Bromieren von XVIII entstelit XIX u. durch 
Hydrieren Hedragenin (XX). — Durch Dehydrierung von I  mit Se bei ca. 340° haben 
Vff. Sapotalin (Pikrat, F. ca. 127°) erhalten (vgl. R u z ic k a  u. Mitarbciter, C. 1932. I. 
2029. 2839). — Hervorzuheben ist noch die Schwerverscifbarkoit der Ester von I, was 
auf starkę ster. Hinderung schlieBen laBt. In gewissen Umwandlungsprodd. ist aber die 
Esterfunktion sehr leicht verseifbar (vgl. J a c o b s  u. F lec k , C. 1930. II. 3776). — Vff. 
schlagen fiir I  die partiellc Konst.-Formel XXI vor; die beiden *C-Atome der nebenst. 
alkoh. Gruppe decken sich mit irgend 2 C-Atomen des Rings}'stems. — Schliefilich haben 
Vff. noch festgestellt, daB das Kalosapogenin (K o take  u . T a g u c h i , C. 1932. I. 2332) 
m it I, das Panaxsapogenin (K otake  u . KlMOTO, C. 1932. I. 3184; hier auch die friiliere 
Literatur) mit X III ident. ist, also ersteres Formel C31H50O4, letzteres Formel C31H50O3 
besitzt.

Y e r s u c h e .  Mukurosin. Troekene Fruchtschalen von Sapindus Mukorossi mit 
k. W. extrahiert, Lsg. mit Pb-Acetat gefiillt, Pb entfernt, dialysiert u. eingeengt. Aus

— CH:CH-Ć" C— -C U B r-C II-Ó -Ć — —CBr:CH-C C— —C B r:C -C -C - 
I I  I i I i I | i I

I I 0 -I 1IO-CO

„  —CBrj ■ CH • Ć • C—
V | 1 | VI

o— co
__________ C!iH12__________

— ÓHOH CH .O H  CH:CH*Ó*Ó-

- c o I I I  CHsO-CO IV - c o

-ce.-co-ć.ó-
RO-CO

-C (O H ):C .C -C -  
v n  , 1 1

O-----CO
C51Hja

V III HO-CO IX

-C O -C H -Ć -Ó -

HO-

-CII-OH ĆHj-OH Ó lI.-C O .C -Ó -
1 I

X HO-CO

—ĆH-O-NO, CHj-O-NO, ĆH -.C ^O ^-Ć-C—

•co 
ł•c— 
IcoA - - c o

XI

-CHBr-CO-CII-C-

4-1 ,
X II

C9f,H4K —CO-CHa-C-C—
X III  - -ÓII-OH CH: CH• C• Ć— 

i i
XIV —ÓO CO-CH-C-C- 

i i i
1 1 

CII30-C 0
HO-CO O------ c o XV

—CH • C 11(011) • ĆH • CII, ■ O H 1 o
-

CO Ćh 2

XVI -CHBr-CH-Ć-C—1 l i
XVII -C H B r.C H -Ó -Ó - 1 1 1

(!)-------c o 0------ c o

- Ć h -c o -Óh , —CH-CO-CHBr -ÓH-CH(OH)-ĆH,

XVIII —CH:CH-Ó-Ó— XIX 1 1 —CHBr • CH ■ C • C— 1 1 f
XX —CH:CH-Ó-C—

HO-CO o —— i o
1 1 

BO-CO
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XXI

*c- cn 2

*CH-0]

yerd. A. fadcnformige Krystalle, F. 197°, swl. in W. m it saurer Rk. Mit konz. JT2S04 
rot. Alkalisalze sil. in W. — Hede.rage.nin (Mukurosigenin), C3lH50O4 (I). 1. Aus vorigem 
durch Koclien mit ca. 3%  H2S04 enthaltendcm 40%ig. A. 2. Direkt aus den wss. Aus- 
zugen der Fruchtschalen mit HC1 (W.-Bad); Nd. mit A. gewaschen, in verd. methyl- 
alkoh. KOH mit Kohle gekoclit, mit verd. HC1 gefallt. Aus A. Prismen, F. 327°, sauer 
reagierend. Mit H2S04 rosarot. — Methylester, C32H520 4. In CH3OH mit ath. CH2N2 
oder in sd. methylalkoh. KOH mit (CH3)2S04; mit W. u. HC1 gefallt. Aus CH3OH 
Nadeln m it 1/2 H 20 , F. 237°, durch sd. 30%ig. mcthylalkoh.-wss. KOH sehr schwer 
yerseifbar. — Diacelylhederagenin, G£H540 6, aus CH3OH Prismen, F. 170—175° (Zers.), 
leicht yerseifbar. — Methylester, C36H5G0 6. Aus yorigem mit CH2N2 oder durch Acety- 
lieren des vorvorigen. Aus CH3OH Blattchen, F. 190°. Liefert m it methylalkoh. KOH 
vorvorigen zuriick. — Hederageninbisphenylurethan, C45Hpo0 6N2. Durch kurzes Kochen 
mit C6H5-NCO; mit PAe. gefallt. Nach Reinigen mit A., yerd. A. u. h. W. aus A. 
Krystallchen, F. 155— 158°. — Thionylhederageninathylester, C33H520 5S. I  in Chlf. m it 
S0C12 stehen gelassen, im Vakuum yerdampft. Aus A.-A. Nadeln, F. 269°. — Thimiyl- 
hederageninamid, C31H490 4NS. Vorst. Rk.-Gemiseh in konz. NH4OH +  etwas NaOH 
gcgossen, Chlf. yerdampft, Krystalle aus A. umgel. Aus A. Nadeln, F . 283°. — Thionyl- 
hederageninmethyhstcr, C32H500 5S. Aus dem Methylester. Aus A. Nadeln, F . 237°. — 
Hederageninchlorphosphinoxyd, C31H4S0 6C1P. I  mit P0C13 stehen gelassen, im Vakuum 
yerdampft. Aus A. Prismenrosetten, F. 275°. — Hederageninphosphorsaure, C31H480 6P. 
Yoriges mit C2H5ONa-Lsg. gekocht, mit W. u. HC1 gefallt. Aus CH3OH Krystalle, 
F. 286° (Zers.).

Bromhederageninlacton, C31H490 4Br (II). I  in ca. 90%ig. Eg. gel., unter Eiskiihlung 
Br in Eg. eingetropft, spater mit W. gefallt, mit S 02-haltigem W. gewaschen. Aus 
CH3OH Prismen, F. 225° (Zers.), m it CH2N2 nicht methylierbar. — Diacetijlderiv., 
C35H5;lO(,Br. Aus Diacetylhederagenin wie vorst. oder aus I I  mit sd. Acetanhydrid. 
Aus A. Prismen, F. 233° (Zers.). — y-Ketohederageninmethylester, C32H52Os (VI, R =  
CH3). I I  oder yoriges mit ca. 4%>g- methylalkoh. KOH 30 Min. gekocht, F iltrat mit 
yerd. HC1 gefallt. Aus CH3OH dicke Prismen, F. 190—193°. Oxim, C32H530 6N, aus
A. Prismen, F. ca. 190° (Zers.). — y-Ketohederagenin, C31H5u0 5 (VI, R  =  H). 1. Aus der 
Mutterlauge des yorigen. 2. I I  mit ca. 4%ig. alkoh. KOH 1 Stde. gekocht, in W. gc
gossen, mit HC1 gefallt. Aus CH30H , dann A. Prismen, F . >300°. Liefert mit CH2N2 
yorigen. Mit freiem NH20H  in sd. A. das Oxim, C31H5l0 5N, aus A. krystallin, kein 
scharfer F. — Bromhederageninmethylester, C32H510 4Br (III), aus CH3OH Prismen, 
F. 147° (Schaumen), bei ca. 190° wieder fest, dann F . 227—230°. — Bromdiacetyl- 
dehydrohederageninlacton, C35H510 6Br. 1. Durch Bromieren von Diaeetylhederagenin- 
methylestcr in Eg. wie oben. 2. Durch Acetylieren yon IV. Aus CH3OH, dann A. 
Prismen, F. 223° (Zers.). — Bromdehydrohederageninlacton, C31H470 4Br (IV). 1. Durch 
Bromieren yon Hederageninmethylester in Eg. 2. Durch 1-std. Kochen des yorigen 
mit ca. 4°/0ig. alkoh. KÓH. 3. Durch 7 2-8td. Kochen von V mit ca. 2%ig. methylalkoh. 
KOH. Aus A. Prismen, F . 210° (Schaumen). — Dihromhederagminlaclon, C31H480 4Br2 
(Y). Hederageninmethylester in ca. 90%ig. Eg. bei 5° langsam m it Br-Eg. bis zur 
bleibenden Farbung yersetzt, spater in W. gegossen. Aus CH3OH, dann A. Blattchen, 
F. 251—253° (Zers.). — Diacełylderiv., C^HjjOęBrj, aus CH3OH Prismen, F . 216—217° 
(Zers.). — d-Oxyhederageninlaclon, C31H480 5 +  1/3 CH30H  (VII). Durch 1-std. Kochen 
von V mit ca. 7%ig. alkoh. KOH. Aus A. Prismen, F . >300°. Aus der Mutterlauge IV.
— Tribromhederage.ninlac.tcm, C31H470 4Br3. Aus Hederageninmethylester in Eg. mit 
Br unter Eiskiihlung. Aus A. Prismen, F. 217° (Verpuffen). — Bromthionyldehydro- 
hederageninlacton, C31H450 5BrS. Durch Bromieren yon Thionylhederageninmethylester 
in 90°/0ig. Eg. Aus A. Prismen, F. 212—213° (Zers.). Wird durch sd. methylalkoh. 
KOH zu IV hydrolysiert. — Bromlhicmylkederageninlacton, C31H4-05BrS. Aus I I  in 
Chlf. mit SOCl2. Aus A.-Chlf. Prismen, F. 257°. — Verb. C ,JIixOwh \  (LX). 5 g I  (VIII)
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in stark gekuhltes Gemisch yon 10 ccm Eg. u. 20 ccm H N 03 (D. 1,52) eingetragen, 
cinige Stdn. bei Raumtemp. stehen gelasscn, 15 Stdn. im W.-Bad erwarmt. Aus Aceton 
Nadeln, F. 229°. Die von KOTAKE u . T a g u c h i (1. c.) angegebene Formel C30H43O10N3 
ist unrichtig. Die dureh Red. von IX erhalteno Verb. (1. c.) besitzt Formel 
C31/ /4405 (X).

ó-Keloacelylolcanolsaurelacton, C33H50O5 (XI). 3g  Acetylolcanolsaure in Eg. bei 
15—25° mit 2 g Cr03 in Eg. yersetzt, nach langerem Stehen m it CH3OH erwarmt, mit 
W. u. etwas verd. HCl gefallt. Aus CH3OH Tafeln, F . 277—280°, ncutral. Mit H2S 04 
k. gelb, w. braun. Oxim, C33H510 5N, aus CH3OH, dann CH3OH-Chlf. Prismen, F . 222° 
(Zers.). — Bromdcrh., C33H490 6Br (XII). In CH3OH. Aus CH30H , dann CH3OH-Chlf. 
Prismen, F. 225—226° (Zers.). — d-Ketooleanolsuurelaclon, C31H480 4. XI mit ca. 0,7°/oig. 
methylalkoh. KOH 15 Min. gekocht, mit W. u. HCl gefallt. Aus CHaOH, darni A. 
Prismen, F. >300°. Mit H2S04 k. rot, w. braungelb. — S-Kelodcliydrooleanolsaurelacton, 
C31H160 4(XIY). Aus Oleanolsauro (XIII) in Eg. mit Cr03 bei Raumtemp.; weiter wie 
bei XI. Aus CH3OH Tafeln, F. 277°. Mit H2S04 k. gelb, w. braun. Die von K o ta k e  
u. IClMOTO (1. c.) angegebene Formel C2gH440 4 ist unriehtig. Dioxim, C31H480 4N2, aus 
Eg. Prismen, F. 223° (Zers.). — Bromderw., C3lH450 4Br. In CH3OH. Aus CH3OH, dann 
Chlf.-CH3OH Prismen, F. 225° (Zers.). — d-Ketohederageninbcłon, C31H480 5 (XI). 6 g 
Diacetylhederagenin in Eg. m it 4 g Cr03 stehen gelassen, mit CH3OH erwarmt, in W. 
gegossen, Nd. (Diacetylderiv.) mit 0,5%ig. methylalkoh. KOH gekocht, in W. ge- 
gossen, mit HCl gefallt, Nd. mit h. A. erschopft. Aus Clilf.-A. Prismen, F. >300°. Mit 
w. H2S04 braun. Der A.-Auszug lieferte aus CH3OH eine Saurc yon F. 290° (Schaumen).
— ó-Ketodiacetylhederageninlactonoxim, C35H;30 ?N. Aus dem wie yorst. erlialtenen 
Diacetylderiy. Aus A. Prismen, F. ca. 200° (Zers.). — S-Keiohederageninmethylesler, 
C32H52Os (XV). Aus Diacetylhederageninmethylester wie vorvoriges. Aus verd. A., 
dann Essigester Nadeln, F . 220°. — d-Ketoacetyloleanolsauremethylesler, C34H540 5 (XV). 
Analog ohne Verseifen. Aus CH3OH Prismen, F. 224°. Mit w. H2S04 orangegelb, yiolett 
fluorescicrend. — d-Kelooleanolsauremcthylester, C32H520 4. Aus vorigem mit sd. yerd. 
alkoh. KOH. Aus yerd. A. Prismen, F. 197°. — Bromhedragonlactcm, C30H45O3Br +  
1,5 CH3-C02H  (XVII). I I  (XVI) in Eg. unter Eiskiihlung mit BECKMANNscher Mischung 
yersetzt, bei Raumtemp. stehen gelassen, mit W. gefallt. Aus CH3OH, dann verd. Eg. 
Nadeln, F . 200—202° (Zers.). Oxim, C30H46O3NBr +  1,5 CH3-C02H, aus verd. Eg. 
Prismen, F. 225° (Zers.). — Hedragon, C30H46O3 (XVIII). XVII in Eg. mit Zn-Staub 
10 Stdn. gekocht, h. in W. filtriert. Aus CH3OH Tafeln, F. 253—255°. Oxim, 
C30H47O3N, aus CH3OH Nadeln, F. 245—246° (Zers.). — Methylester, C31H480 3. Mit 
CH2N2. Aus CH3OH, dann Aceton Tafchi, F. 204°, sehr schwer verseifbar. Aus yorigem 
Oxim mit CH2N2 das Oxim, C3lHla0 3N, aus CH3OH Prismen, F. 195—196°. — Dibrom- 
liedragcmlaclon, C30H I4O3Br2 (XIX). AusXVIII in CH3OH mit Br. Aus Eg., dann A.-Chlf. 
Prismen, F. 203—204° (Zers.). — Hedragenin, C30H48O3 (XX). XVIII in Eg. mit P t0 2 
u. H langere Zeit geschiittelt, F iltra t mit W. gefallt. Aus CH3OH Prismen, F. 261 bis 
263°. Mit H 2S04 orangerot. — Acełylderiv., C32H50O4. 1. Aus XX wie iiblich. 2. XVIII in 
sd. absol. A. mit Na yersetzt, in W. gegossen, mit HCl gefallt, Nd. acetyliert. Aus CH3OH 
Prismen, F . 247—250°. — Acetylhedrageninmelhylester, C33H520 4. Dureh Aeetylieren 
yon Hedrageninmethylester. Aus CH3OH Prismen, F. 175°.

Panaxsapogenin (Oleanolsaure), C3lH50O3 (XIII). Isolierung aus den Wurzcln yon 
Panax repens wird besclirieben. Aus A. Nadeln, F. 305°, [a]D22 =  +80,0° in Chlf. -— 
Metkylester, C32H520 3. In sd. methylalkoh. KOH mit (CH3)2S 04; in W. gegossen, mit 
HCl gefallt. Aus CH3OH Nadeln, F . 196—198°, [a]D21' 5 =  +75,0° in Chlf. Acełylderiv., 
C31Hm0 4, aus A. Tafeln, F. 217—219°, [a]ir2 =  +69,0° in Chlf. — Diacelylhcderagenin- 
lacton, C35H540 6. Naeh WlNTERSTElN aus I  in gesatt. HBr-Eg. (3 Tago); mit W. gefallt. 
Aus A. Ńadeln, F. 244°. — Hederageninlacton, C31H;;o0 4. Dureh Verseifen des yorigen. 
Aus Chlf.-A. Prismen, F . >350°. —- Von Muraji Okabe wurde die hamolyt: Wrkg. des 
Mukurosins an Kaninehcnblutkorperchen festgestellt. Grenzwrert 1: 150 000. Muku- 
rosin wirkt auf Fische stark, auf Saugetiere schwach giftig. (Acta phytochim. 6. 179 bis 
222. 1932.) LlNDENBAtJM.

Zenjiro Kitasato und Chuzaburo Sone, Uber die Konstitution des Hederagenins 
und der Oleanolsaure. II. (I. vgl. yorst. Ref.) Die Oxydation der im vorst. Ref. be- 
schriebenen <5-Ketolactone mit H N 03 hat ergeben, daB die Doppelbindung der Sapo- 
genine einem Ring angehort u. in y,6 zum CO.H steht, etwa entsprechend der Teil- 
formel I. Die <5-Ketolactone erhalten dann Formel II. Dureh die H N 03 werden das 
<5-standige CO u. das £-standige CH2 zu C02H oxydiert unter Bldg. der Dicarbonsauren



i
III. Darnus folgt, daB die Sapogenine dic Seitenkette —C-C02H enthalten, u. diese
haftet am Ring E entweder cntsprechend Formel XXI im vorst. Ref., oder entspreehend 
Formel IV.
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V e r s u c h e .  Acetyloleanolsdurelactondisdure, C33H50O8 (III). 5 g <S-Ketoacetyl- 

oleanolsaurelacton in gekuhltcs Gemisch von 10 ccm rauchender H N 03 u. 5 ccm Eg. 
eingetragen, nach einigen Stdn. bei Raumtemp. auf 70—75° bi3 zur Krystallisation 
erwarmt. Aus Chlf.-CH3OH, dann CH3OH Nadeln, F. >300°. Mit CH2N2 der Dimethyl- 
ester, C35H510 8, aus CH3OH Nadeln, F. 269—270°. — Dinitrodiacetylhederageninlaclcm- 
disaure, C35H50O14N2. Aus (5-Ketodiacetylhederageninlacton n ie oben. Aus CH3OH 
Prismen, F. 274° (Zers.). (Acta phytochim. 6. 223—25. 1932. Tokyo, K it a s a t o - 
Inst.) LlNDENBAUM.

K. Dirr und K. Felix, Uber Clupein. IV. Mitt. (III. vgl. C. 1932.1. 1792.) Bei 
partieller Hydrolyse von Clupeinmethylcstcrhydroehlorid mit 50°/oig. H 2S04 bei 37° 
wahrend 14 Tagen entsteht Arginylarginin, das sich aus der H 2Ś04-freien Lsg. ais 
óliges Flavianat abscheidcn liifit. Das daraus dargestellte D i p i k r a t ,  C2.,TT32Nll0 17 — 
3-seitige Blattchcn aus A. +  W. — sintert bei 180° u. zers. sich bei 185°, wahrscheinlich 
unter Abspaltung von H30 , zweite Zers. bei 275° unter Dunkelfarbung. M e t h y l - u .  
A t h y l e s t e r h y d r o c h l o r i d  — hygroskop., amorph — stimmten auf Trihydrochloride, 
besaBen jedoch einen zu hohen Alkoxygeh., etwas zu viel C u. zu wenig N. Nach der 
Totalhydrolyse findct sich samtlicher N ais Arginin-N. (Ztschr. physiol. Chem. 209. 
5— 11. 4/7. 1932. Munchen, Lab. d. II. Med. Klinik d. Univ.) G uggenheim .

Laszló Cholnoky, t)ber das Pigment des japanischtn Paprikas. (Magyar chem. 
Folyóirat 38. 74—79. Marz/Juni 1932. — C. 1931. II. 2623.) S a i le r .

E. Biochemie.
E 6. Tlerphysłologle.

James C. Wood, Der gegenwartige Stand der Endokrinologie. Ubersicht iiber dio 
endokrinolog. Forseliung klin. Richtung. (Journ. Amer. Inst. Homeopathy 25. 457—65. 
April 1932.) " WADEHN.

Ch. Champy, U ber Injektimen mit Testikeleztrakten. Extrakte aus Hoden, aus 
Eigelb u. Ovarien bcwirken beim Kapaun Wachstum des Kammes. Die Injektion 
der Extrakto aus Eigelb u. den Ovarien hat auf das Wachstum der Samenblasen 
kastrierter Meerschweinchen keinen EinfluB, wahrend Hodenextrakte wachstums- 
erregend wirken. Es ist moglich, durch weitere Reinigung Hodenextrakte herzustellen, 
die auf den Kamm wirken u. auf den Genitaltrakt des kastrierten Meerschweinchens 
nicht u. umgekehrt. Der auf den Kamm wirksamo Faktor wird ais das ambo-soxuellc 
Hormon dor Geschleehtsrcife angesprochen; er findet sich daher im Harn boider 
Geschlechter, im Hoden u. in den Ovarien. Der auf den Genitaltrakt des kastrierten 
Meerschweinchens wirksamo Faktor diirfte ein spezif. mannliches Hormon sein. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 108. 367—68. 1931.) W adehn .

W. Schoeller, M. Dohrn und W. Hohlweg, Die kiinstlicJie Auslosung des Sexual- 
zyklus an Patianweibchen. I. U ber die Brunstschwellungen beim kastrierten Pavian- 
weibchen nach subcutaner und peroraler Progynondarreichung. Die perorale Vorabreiehung 
von 36 000 Mauseeinheiten Progynon innerhalb von 8 Tagen bewirkte beim kastrierten 
Pavianweibchen das Auftreten der typ. Brunstschwellungen. Bei subcutaner Injektion 
geniigten 10 000 M.-E. Progynon. Das — krystallisiorte — Progynon war in Ol gel. 
u. wurde iiber 8 Tage taglich 1-mal gespritzt. Bei Verwendung von Progynonbenzoat 
geniigte eine einzige Injektion zu 10 000 M.-E., um denselben Effekt zu erbringen. — 
P a r k e s  u . ZuCKERMANN hatten das Mehrfache dieser M.-E. notwendig gefunden, 
um Brunst beim kastrierten Pavianwcibehcn zu erzielen, der Unterschied erklart sich 
darin, daB die von den ongi. Forschcrn benutzte M.-E. nur einen Bruchteil der hier
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gebnuichten darstollt. (Arch. Gynakol. 150. 12G—34. 22/7. 1932. Berlin. Hauptlab. 
der S c h e r in g -K a u l b a u m  A.-O.) W a d e h n .

Margaret Hill, Noliz iiber den EinflufS des AUers auf die Eeaktion der infantilen 
Matis auf Injektion von Schuangerenham. 3 Wochen alte Mause ovulieren nach 4 In- 
jektioncn Schwangerenliarn (0,1 ccm pro Tag), 2 Wochen alte Mause erst nach 6 In- 
jcktionen. (Journ. Physiol. 75. 44. 30/5. 1932. London, Univ. CoLl. Dep. of Physiol. 
and Bioclicm.) WADEHN.

F. Caridroit und V. Regnier, Die Wirkung des Oiarialhormons auf Ilahn und 
Henne der drei andalusischen Iluhnerrassen (blau, wet/?, Schwarz). Es werden die Yer- 
iinderungen besehrieben, die in der Farbc des Gefieders der andalus. Hubner nach 
Kastration der Hennen oder Orareinpflanzung beim Hahn auftreten. (Compt. rend. 
Soc. Biol. 107. 1250—52. 1931.) W a d e h n .

Alexandre Lipschiitz, Wirkt das Follikulin auf das Federkleid der Taubef Die 
Verabfolgung sehr hoher Dosen Follikulin — bis zu 11000 Ratteneinheiten pro Tier — 
hatte auf das Federkleid weder des Tauberichs noch der Taube irgendeinen EinfluB. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 108. 690—92. 1931.) W a d e h n .

Hugo Dólller, Fin Beitrag zur Wirkung des Ovarialhormonpraparates Hogiial. 
Giinstige Erfahrungen mit Hogiyal bei allen Krankheiten, fiir die eine Dysfunktion 
der Ovarien anzunehmen war. (Therapie d. Gegcnwart 73. 355—58. Aug. 1932. 
Wien.) W a d e h n .

J. H. Burn und G. K. Elphick, Uber einen Standard zur Bewerlung von Oestrin 
und iiber das W irkungsverhaltnis von Keioozy- und Triozyostrin (Theelin und Theelol). 
Bei Vergleich der Mause- u. Ratteneinheit stellt sich heraus, daB die Ratteneinheit 
1,36-mal groBer ist ais die Mauseeinheit. In wss. Lsg. hat Theelin 85% der Wirksamkcit 
von Theelol, wahrend in óliger Lsg. Theelin 4,5-mal starker wirksam ist ais Theelol. 
Ais Standardeinheit wird die Wirksamkcit von 1 y Ketooxyóstrin in dliger Lsg. 
vorgeschlagen. (Quarterly Journ. Pharmac. Pharmaeol. 5. 192—204. April/Juni 1932. 
London, Pharmaeeut. Soc. of Gr. Br. Pharmaeol. Lab.) OPPENHEIMER.

W. Berblinger, Die Korrelationen zwischen Hypophyse und Keimdriisen. Klin. 
Betraehtungen iiber die Folgen einer Reihe von Hypophysenerkrankungen auf das 
Genitalsystem u. uber die Produktionsstatte der verschiedenen Sexualhormone. (Klin. 
Wchschr. 11. 1329—33. 6/8. 1932. Jena.) W a d e h n .

Clinton C- Howard, Eine Phase des Skeleltwachstums unter dem EinflufS der Sezual- 
hormone. Beschreibung von Skelettbefunden bei hypogenitalen Mannern u. Frauen. 
Die Abweiehungen Ton der Norm (verspatete SchlieBung der Epiphysenfugen) sind 
wohl weniger dem Mangel an Sexualhormonen ais der kompensator. H}’peraktivitiit des 
Vorderlappens der Hypophyse zuzuschreiben. (Internat. Journ. Orthodontia oral 
Surgery Badiography 18. 659—64. Juli 1932. Atlanta, Georgia.) W a d e h n .

Alexandre Lipschutz, Uber die Frage der Anwesenheil des lułeinisierenden Faktora 
in der Hypophyse des Meerschweincliens. Injektion des Vorderlappens der Hypophyse 
von maimlichen u. weiblichen Meerschweinchen brachten bei der infantilen Ratte 
wohl die beschleunigte Follikelreifung hcryor, niemals ergab sich aber dabei die Bldg. 
von Gelbkórpern. Entweder fehlt der Meerschweinchenhypophyse dieser Faktor 
uberhaupt oder er betriigt nur !/10 der in der Rattenhypophyse vorhandenen Menge. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 108. 646-—47. 1931.) W a d e h n .

Bernhard Zondek und Hans Krohn, Hormon des Zwischenlappens der Hypo
physe (Intermedin). I II . Zur Chemie, Darstellung und Biologie des Intermedins. (II. vgl. 
C. 1932. II. 392.) Zur Darst. des Intermedins: Die Hypophysen werden sofort nach 
der Sehlachtung in Aceton gelegt; nach 8 bis 24 Stdn. werden die ganzen Hypophysen — 
oder Hinterlappen u. Vorderlappen getrennt — vcrarbeitet; sie werden fein zermahlen 
u. der Brei einige Tage bei Zimmertemp. mehrfach mit Aceton estrahiert, bis das 
Aceton farblos ist. Das getrocknete Driisenpulver wird 3-mal mit % % ig. Essigsaure
— jedesmal 5—10 Min. — ausgekoeht, so daB auf 1 g Trockenpulver 30 ccm Lsg. 
entstehen. Die Lsg. wird zur Trockne gebracht, der Riickstand 3-mal mit absol. A. 
h. ausgezogen. Naeh dem Abschleudern vom Ungel. wird der A. verdampft u. der Riick- 
stand in W. gel. Nach 24-std. Stehen in der Kalte wird blank filtriert. Is t das Ausgangs- 
material nur Vorderlappen gewesen, so ist die Intermedinlsg. bereits frei von Oxytocin 
u. Yasopressin. Bei Verwendung von Hinterlappen, der eine bessere Ausbeute an 
Intermedin ergibt, enthalt die Lsg. noch Oxytocin u. Vasopressin. Die Lsg. wird in 
diesem Fali l% ig an NaOH gemacht u. 24-std. alkal. belassen u. dann neutralisiert. 
Durch diese Behandlung werden die beiden stórenden Hinterlappenhormone ver-
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nichtot, wahrend Intermedin weniger gcschadigt wird. Dio Ietztcn Spuren von Eiweifl 
werden durch Fallung mit Sulfosalicylsaure beseitigt. Eine weitere Reinigungsmafi- 
nahmc ist das Ąusfallen, des in absol. A. gel. Intermedinpraparats, durch Eingiefien 
dieser Lsg. in A. oder Aceton. Das Intermedin fallt aus, Ballaststoffe bleiben in Lsg. 
Bcwahrt ha t sich auch ein Entmischungsverf. mit wasserl. u. wasserunl. Lfisuhgsmm. 
(A.-Essigestcr-W.). Das so bercitctc Intermedin ist ein fcines, amorphes weiBes Pulver, 
das in 1 y 1 Einheit enthalt. Intermedin ist kochbestiindig; von Trypsin wird es 
vollstandig, yon Pepsin zu 85% zerstort. Durch Bestrahlung mit Ultrayiolettliclit 
(30 Min., 15 cm Abstand) werden 95% der A ktiyitat yernichtet. Die Loslichkoit des 
Intermedins in einer Reiho organ. Losungamm. wird festgestellt. Es ist unh in A., 
Aceton, Essigester, etwas 1. in Bzl. u. CHC13. Die Loslichkeit in A. nimmt mit der 
Roinhoit des Intermedins zu. Intermedin ist leicht adsorbierbar, z. B. an Kohle, Eisen- 
u. Aluminiumhydroxyd, Kieselgur; in gcreinigten Lsgg. erfolgt die Adsorption an 
Kohle quantitativ, an dio anderen Adsorbonticn zu 50—90%. Am B e r k e f e ld -  
Filter wird os yollstandig adsorbiert. — 24-std. Einw. von l% ig. HC1 zerstort 20—25%, 
2%ig. HC1 zerstort 80% des Intermedins; gegeniiber Alkalien ist es bestandiger, 1/t0/0 
NaOH zorstort 40%, 2%ig. NaOH 50% des Intermedins in 24 Stdn. Intermedin 
dialysiert durch S c h le ic h e k  u. ScHULL Membran 579 sehr langsam, in 24 Stdn. 
treten etwa 15% durch die Wand, also etwas schneller ais Yasopressin u. Oxytocin. — 
Die biol. Wrkg. des Intermedins er3treckt sich ausschlieBlich auf die Chromatophorenrk., 
andere biol. Wrkgg. insbesondero auch auf dio Sexualorgane oder dio Sehilddriiso 
konnten nicht festgestellt werden. Mit Oxytocin odor Yasopressin ist es in keiner 
Weise idont. Intermedin bringt sdmtliche Chromatophoren zur Expansion, so daB 
beim K altbluter sowohl eine Dunkelfarbung durch Expansion der Melanophoren, 
wie Rotfarbung der Erythrophorcn u. Gelbfarbung durch Expansion der Xantliophoren 
eintritt. Boim Fisch treten die yielfachen Farbeffekte auf, dio zur Łaichzeit gewohnlich 
sind. — Wie quantitativo Bestst. der Pigmentstoffmengo vor u. naeh Intermedin- 
behandlung ergaben, scheint das Hormon nicht nur durch Erweiterung der Pigment- 
zellen zu wirken, sondern auch den roten Pigmentstoff — moglicherweiso aus Vorstufen 
des Pigmentes — zu bilden. —- Im Kórper unterliegt das Intermedin einer sehnellen 
Zers. Im Blute eines Kaninchens, dem 10 000 Einheiten intravenos injiziert wurden, 
ist bereits naeh 1 Stde. kein Hormon mehr nachzuweisen. Die in der L iteratur befind- 
lichen Angaben iiber das Vork. eines sog. Melanophorenstoffes im Blut u. Harn dea 
Warmblutcrs diirften der Anwendung eines unspezif. Testobjektes zuzuschreiben sein. — 
Diese Untersa. wcisen hin auf die Bedeutung der Hypophyse auf den Pigmentstoff- 
wechsol, den man bislang im wesentlichen durch dio Nebennieren beeinfluBt glaubte. 
Vielleicht ist die Hypophyse fiir den Pigmentstoffwechscl dio der Nobenniero iiber- 
goordnoto Hormondriise. (Klin. Wchschr. 11. 1293—98. 30/7. 1932. Berlin-Spandau, 
S tadt. Krankonh. Geburtshilfl.-Gynakol. Abt.) WADEHN.

R. Collin, P.-L. Drouet, J. Watrin und P. Florentin, Ober die histophysio- 
logische Wirlcung der Hypoglykdmie auf die Hypophyse, die Neurohypophyse und das 
Tuber cinereum. Naeh Insulinhypoglykamie fand sich beim Meerschweinchen das 
Kolloid in der Hypophyse meist stark yermehrt. (Compt. rond. Soc. Biol. 108. 61—64.
1931.) ' W a d e h n .

Berta Aschner und Leoncio Jaso-Roldan, Zur klinischen Bedeutung der Pituitrin- 
Hyperglykamie. Die blutzuckersteigernde Wrkg. des Pituitrins ist zum Teil einer yer- 
mchrten Adrenalinmobilisierung aus den Nebennieren, zum Teil einer direkten Mobili- 
sierung von Glykogen zuzuschreiben. (Ztschr. klin. Med. 121. 495—503. 3/8. 1932. 
Wien, Allgem. to lik lin ., I. Med. Abt.) W a d e h n .

L.-A. Solari, t)ber die Temperatur und die thermischen Reaktionen bei hypophyso- 
priven Hunden oder solchen mit verletztem Tuber. Dio Temp. hypophysopriver Hundo 
war gewohnlich n.; der Temp.-Anstieg naeh Verabfolgung yon abgetoteten Colibazillen 
oder von /?-Tetrahydronaphthylamin war bei hypophysopriyen, n. u. am Tuber ver- 
letzten Hunden im wesentlichen gloiohartig. Die heftigen Temp.-Schwankungen gleich 
naeh Entfernung der Hypophyse treten immer auf, gleichgultig, ob der Tuber yerletzt 
wurde oder nicht. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 125—27. 1931.) W a d e h n .

B. Braier, Die Stickstoffausscheidung beim hypophysopriven Hunde naeh einer 
Fleischmahlzeit, Wahrend des Hungers scheiden hypophysopriye Hunde pro Stde. u. kg 
Kórpergowicht 30% weniger N aus ais n. Tiere. Bei Fleischfutterung ist beim hypo
physopriyen Hunde die N-Ausscheidung yerzogert; in den ersten 6—8 Stdn. naeh 
der Fiitterung ist die Ausscheidung kleiner, spater ist sie groBer ais n. Dio in 24 Stdn.
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nach der Futterung ausgcsehiedcne Gesamt-N-Mcnge ist cbenso groB wie boi den 
Kontrollen. (Compt. rend. Soc. B id . 108. 128—30. 1931.) W a d e h n .

Hugo Magistris, Uber das Hormon der Nebenniereiirinde. Aus Nebennieren 
wurden durch Extraktion mit organ. Losungsmm. Ausziige erhalten, die in nicht 
niiher angcgebener Weise aufgearbeitct wurden. Zur Auswertung der erhaltenen 
Praparate dienen einzeitig beidcrseitig epinephrektomierte Kaninchen. Mit der Zu- 
fiihrung des Extraktes muB 2 Tage vor der Entfernung der Nebennieren begonnen 
werden, da sonst auch hohe Dosen nicht lcbensrcttcnd wirkcn. Ohne Behandlung 
gchen epinephrektomierte Kaninchen in 1—3 Tagen zugrundc, sie eigncn sich also 
bcsser zu den Priifungen ais Katzen, dereń spontane Oberlebensdauer 5—7 Tagc 
betragt. Ais eine Einheit wird diejenige Hormoninenge bezeichnet, die bei taglicher 
subcutaner Zufiihrung imstande ist, einzeitig beiderseitig epinephrektomierte Ka- 
ninchen (2 kg Gewicht) mindestens 1 Woche am Leben u. vdlłigem Wohlbefindcn zu 
erhalten. — Ais gut gctrocknetes Pulver bleibt das Hormonpraparat gut haltbar, in 
wss. Lsg. tr i t t  allmahlich auch bei Zimmcrtemp. Inaktivicrung ein. Gereinigte P ra
parate werden bei 85° bereits in 5 Min. zerstort, rolie Zubereitungen vertragen Tempp. 
von 100°. In  absol. A. betragt die H altbarkeit 10—12 Wochen, in verd. A. nimmt 
die Haltbarkeit mit der Menge des W.-Zusatzes ab, in H20  betragt sie 3—4 Wochen 
bei 8°. In gereinigten Lsgg. ist die Biuretrk. ncgativ, Ninhydrin- u. MlLLON-Rk. 
positiv. Das Hormon ist 1. in A., Bzl., A., Aceton, mil. PAe. Aus der wss. Lsg. wird 
es bei pa =  7,0 quantitativ ausgesalzen durch NaCl u. (NH.,),S04. Es ist dialysabel u. 
wird von Kohle, Kaolin oder Talkum nicht adsorbiert, cs ist ohne Verlust durch S eitz - 
Filtcr oder BERKEFELD-Kerzc filtrierbar. (Klin. Wchschr. 11. 1384—87. 13/8. 1932. 
Buenos Aires, Endokrinolog. Inst., ,,Zimasa“, Biol. Lab.) W adehn ,

U.-S. von Euler, Ober die slimulierende peripherische Wirkung des Adrenalina auf 
denZellstoffwechsel. Aniagonistischer Einflu/3 des Ergotamins. Verss. an der durchstrómten 
isolierten Hundepfote. In  einer Konz. von 10-8 bis 10-1° Adrenalin tr i t t  rcgclmafiig 
eine Erhohung des 0 2-Vcrbrauchs auf, die 22% im Mittel betragt. Bei hoheren Konzz. 
(iiber 10-8*5) ist ein Absinken des 0 2-Vcrbrauchs zu bcobachten, es kommt dann aber 
auch zu GefaBvercngerungen. Die stimulierende Wrkg. des Adrcnalins auf den Stoff- 
weclisel ist also mindestens teilweiso direkt peripher. Ursprungs. — Ergotamin 
verhinderte die Stoffwechselsteigerung des Adrenalins. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 
246—49. 1931. Gent, Univ., Lab. de Pharmacodyn. ot do Thćrap.) WADEHN.

Maurice Villaret, L. Justin-Besanęon und Rene Cachera, Unlersucliungen 
iiber die Wirkung des Adrcnalins auf den venósen Druck in der Peripherie. Nach doppel- 
seitiger Vagotomie oder nach Atropin bleibt die Wrkg. des Adrenalins beim Hunde 
auf den arteriellen Blutdruck erhalten oder ist verstarkt; unter diesen Bedingungen 
tr i t t  aber eine Erliohung des venosen Blutdrucks nicht auf. (Compt. rend. Soc. Biol. 
108. 391—93. 1931.) W a d e h n .

C. V. Medvei und J. Meyer Alpher, Beeinflufit das Adrenalin die Senkungs- 
geschwindigkeit der Erytlirocyten und den Fibrinogcngehalt des Blutest Dio subcutane 
Adrenalininjektion (0,7—1 mg) bccinfluBt die Senkungsgeschwindigkeit nicht in typ. 
Weise, ebonsowenig den Fibrinogengeh. des Blutes. Eine Abhangigkeit der Senkungs
geschwindigkeit von den Schwankungen des Goli. an Fibrinogen, Globulin u. Albumin 
im Blut besteht nicht. (Ztschr. kim. Mcd. 121. 504—14. 3/8. 1932. Wicn, Allgem, 
Poliklin., I. med. Abt.) W a d e h n .

I.-I. Nitzescu und Elena Binder, Der Jodgehalt von Mnderschilddrusen. Der 
J-Geh. der Schilddriise beim Rinde bowegte sich zwischen 0,076—0,088 g-%  (frische 
Driiso). Jahreszeitliche Schwankungcn wurden niclit beobachtct. (Compt. rend. Soc.

P. Florentin, Versuche iiber die Verdnderungen des Anfdrbungsrermógens des 
Schilddriisenkolloids und ihre Ausdeułung. Die Yeranderungcn im Anfarbungsycrmogen 
des Schilddriisenkolloids diirfen nicht ais Anzcichen erfolgter chem. Verandcrungen 
bewertet werden. Es ist zweckmaBiger, sich auf die Feststcllung von fl. (jungem) oder 
ziihem (gealtertem) Kolloid zu beschranken. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 70—72.

Eduardo Coelho und Jose Rocheta, Schilddriise und Eiweiflstoffwechsel. Thy- 
reoidektomie fiihrte beim Hunde zu keiner deutlichcn Verminderung des Gesamt- 
eiwoiBcs oder des Albumins im Blut. (Compt. rend. Soc. Biol. 108.193—95. 1931.) W a d .

Edgard Zunz und Jean La Barre, Die Wirkung des Thyrozins auf den Blut- 
zucker. Dio Injektion von 1 bis 3 mg Thyroxin in die Saphena des chloralosierten

Biol. 108. 281—82. 1931.) W a d e h n .

1931.) W a d e h n .
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Hundes bewirkt eincn Blutzuckeranstieg, der nach 3—6 Stdn. sein Maximum erreiclit u.
0,044—0,083 mg-% betriigt. Diese Blutzuckcrstcigerung t r i t t  nicht ein, wenn dem 
Hunde dio Nobennieren entfornt sind; im Gegentcil setzen gelcgentlich kraftigc Sen- 
kungcn des Blutzuckers ein. Der Thyroxineffekt diirftc also iiber eine Ausscliiittung 
von Adrenalin aus den Nebennioren gehen. — Nach Adrenalin u. anderen blutzucker- 
steigernden Mittcln kommt es, wic bereits frulier nachgewiesen wurde, zu einer Er- 
hohung des Insulingeh. im Pankrcasvenenblut. In  anastosmot. Verss. konnto jetzt 
fcstgestellt werden, daB Thyroxininjektion eine Verstarkung der Insulinsekretion 
bewirkt, die vielleicht eine Ursache der beim epinephrektomierten Hundo nach Thyr- 
oxininjektion einsetzenden Blutzuckersenkung ist. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 
225—27. 1931.) W a d e h n .

C. Stanton Hicks, Uber den Emfluft der Thyroxinverabfolgung und der Thyreoid- 
ektomie auf die Atmung des isolierten Muskelgewebes. Die Atmung des Gewebcs von 
R atten, die 6 Woehen vor Beginn des Vers. jede Wochc 0,7 mg Thyroxin erhalten 
hatton, war 20% hóher ais bei den Gewobcn von Normaltiercn. Der 0„-Verbraueh 
des Gowebes von Ratten, denen vor 5 Monaten dio Schilddriise entfernt war, lag um 
33% niedriger ais n. (Austral. Journ. exp. Biol. med. Science 10. 113—17. . 16/6. 
1932. Adelaide, Univ., Dep. of Humań Physiol and Pharmacol.) W a d e h n .

Christian Bomskov und Gerhard Moschinski, Die Bedeutung des Nebenschild- 
drusenhormons fiir die Regulalwn des Kalkhaushaltes. II . Mitt. Ober die Wirkungs- 
weise des Nebenschilddrusenhormons. (I. vgl. C. 1931. I. 1469.) Es wird beim Ka- 
ninchen der Ablauf der kalkam. Kurve nach Injektionen von Calciumsalzcn, von 
Parathormon u. von Ca-Salzen +  Parathormon verfolgt. Im  allgemeinen wird bei 
der kombinierten Zufiihrung eine Summation der Wrkgg. der Einzelbestandteilo 
sowohl hinsichtlich der Hohe ais auch der Lange der kalkam. Kurven bcobachtet. Nur 
wenn auf 90 mg Ca 1 Einhcit Parathormon injiziert wird, kommt es zu keiner Sum
mation, sondern dio Hohe der kalkam. Kurvo ist so wie nach Injektion des Ca allein; 
dio Wirkungsdauer bleibt aber verlangert. Es wird angenommen, daB Ca u. P ara t
hormon eine Verb. miteinandor eingehen u. daB im angegebenen Mengenvcrhaltnis 
samtlichcs Hormon an Ca gebunden ist u. daher seine Wrkg. nicht frei entfalten kann. 
(Ztschr. ges. exp. Medizin 83. 326—35. 11/8. 1932. Kiel, Univ.-Kinderklin.) WADEHN.

Christian Bomskov und Gerhard Moschinski, Die Bedeutung des Nebenschild
drusenhormons fiir die Regulation des Kalkhaushaltes. III . Mitt. Uber einen neuen Kalk- 
test. (II. vgl. vorst. Ref.) Nach subcutaner Injektion von Parathormon beim Kaninchcn 
hat die kalkam. Kurve jenseits der erston Stde. nach der Injektion einen sehr unregel- 
miiBigen u. fiir Testzwecke ganz unbrauchbaron Verlauf. Diese Kurve ist bisher allein 
untersucht worden. Es fand sich nun, daB innerhalb der ersten Stde. eine von der Hohe 
der injizierten Dose genugend ubereinstimmende Rk. auftritt. Das Maximum liegt in 
dieser Kurvo bei 15 Min. nach der Injektion. Der Test, der sich auf dieso Beobachtung 
sttitzt, ist nicht so genau wie dic Auswertung am Hund, erlaubt aber eine Eichung 
innerhalb kiirzcster Zeit. (Ztschr. ges. exp. Medizin 83. 336—39. 11/8. 1932.) W a d .

Christian Bomskov, Die Bedeutung des Nebenschilddrusenhormons fu r  die Iłegu- 
lation des Kedkhaushaltes. IV. Mitt. Der Meclianismus der Beschleunigung der Blul- 
kalkregulation durch das Nebenschilddrusenhormon. (III. vgl. vorst. Ref.) Wird einem 
Kaninchen, das durch eine Injektion von Ca-Gluconat einen erhohten Ca-Blutspicgel 
besitzt, Adrenalin injiziert, so kommt es zu einer raschen Senkung des Ca im Blut. 
Der Verlauf dieser Senkung ist derselbe wie nach einer Parathormoninjektion. — 
Die Parathormonwrkg. ist danach so zu erklaren, daB primar das Hormon auf dio 
Nebennieren wirkt u. sie zu vermehrter Adrenalinausschiittung reizt. Durch das 
Adrenalin t r i t t  dann die Senkung des Ca im B lut auf. Sekundiir folgt dann die Ein- 
stellung des Blut-Ca auf die Hormonkonz., dio wahrscheinlich durch direkte Bindung 
des Ca an das Parathormon zustande kommt. (Ztschr. ges. exp. Medizin 83. 340—46. 
11/8. 1932. Kiel, Univ., Kinderklin.) W a d e h n .

C.-I. Parhon und M. Cahane, Uber die Aciditat wid den Gehalt an Calcium des 
Magensaftcs bei thyreoiparathyreoidektomierten oder mit Parathormon behanddten Tieren. 
Die Entfernung der Schilddrusen-Nebenschilddriisen oder die Injektion von Parat
hormon hatte auf die Aciditat des Magensaftes sehr geringen EinfluB, das Parathormon 
erhoht den Ca-Geh. leicht. (Compt. rend. Soc. Biol. 109. 243—45. 29/1. 1932.) WAD.

E. Homann, Uber die Wirkung des Parathormones (Collipsches Hormon). Bei 
R atten verursachten die tiber langere Zeit fortgefiihrten Injektionen von Parathormon 
Yerkalkungen in den Organcn, dio histolog. den Verkalkungen nach Vigantolver-
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giftung glcich waren. (Klin. Wclischr. 11. 1353—54. 6/8. 1932. Rheinliausen, Innero 
Abt. d. K nurrschen Berthakrańkenh.) W a d e h n .

Adolphe Jung und A. Chinassi Hakki, Uber den Einfluji von Nebenschilddriisen- 
operationm auf den Blutkalkspiegel beim Menschen. Die Entfcrnung einer Nebenschild- 
driise oder die Rcsektion einer unteren Schilddrusenarterie senkt den iiber die Norm 
crhóhten Blut-Ca-Spiegel, lafit aber den n. Blutkalk fast unveriindert. (Compt. rend. 
Soe. Biol. 108. 40—42. 1931.) W a d e h n .

A.-G. Weiss, J. Monguio und L. Bernard, Der Einflu/S der Paraihyreoidektomie 
auf den Blulkalk. L e r ic h e  hatte die Hypcrcaleiłmie beim Menschen dureh Unter- 
bindung einer unteren Schilddrusenarterie beseitigt. Bei gleichen Yerss. an der Katze 
war diese Unterbindung der Schilddrusenarterie u. auch die Entfcrnung von 2 Nebcn- 
schilddriiscn ohne EinfluB auf den Ca-Spicgel des Blutes. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 
12—14. 1931.) W a d e h n .

A. Moschini, Uber das Gleichgcwichł zwisclien verschiedenen Monosacchariden und 
Insulin. Es wird die Menge Glucosc bestimmt, die notwendig ist, um beim insulini- 
sierten Kaninchen den Blutzucker auf n. Hohe zu erhalten. Der Maximalvcrbrauch 
der intravenos injizierten Glucoso betrug 1,26 g pro kg Korpergewicht u. Stde.; Insulin 
wurde in starken Dosen intravenos gegeben. Diese Glucosemenge ist diejenige, die 
unter der Insulinwrkg. ycrschwindct. Fur Fructosc wurde derselbe zahlcnmaBige W ert 
erhalten wie fiir Glucosc; beide Zucker diirften unter der Insulinwrkg. gleich gut 
assimiliert werden. Dies ist bei Galaktose nicht der Fali. Galaktosc wurde in so hoher 
Dose gegeben, daB der Blutzucker weit iiber n. stieg; es kam trotzdem zu heftigen 
Krampfen, die nach einer Glucoseinjektion sofort endeten. — Es scheint, ais wenn 
oc-Glucose bei diesen Verss. besser ausgcnutzt wurde ais /J-Glucose. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 108. 270—73. 1931.) W a d e h n .

Jean La Barre und Germaine Booleman, Der Einflu/3 der 11 yperakliiitdl der 
exokrinen Funktion der Bauchspeicheldriisc auf die Insulinamie. Bei der anastosmot. 
Verb. der Pankreasvene eines Hundcs mit der Jugularis eines zwciten, pankreaslosen 
Tieres, kommt es wegen des EinflieBcns von Insulin in das Blut des Empfangers 
bei diesem zu einer Blutzuckersenkung. Werden beim Geber die Ausfiilirungsgangc 
des Pankreas unterbunden u. wird zugleieh Sekretin injizicrt, so stcigt im Gegentcil 
der Blutzucker beim Empfanger. Das Insulin im Pankreas kann also in Fallen gesteigerter 
cxokriner Tatigkeit des Pankreas durch Eindringen der Sckretionsprodd. der Acini 
in das Capillargebiet der L a n g e r h a n Sschen Inseln geschadigt oder verniehtet werden. 
(Compt. rend. Soe. Biol. 108. 227—28. 1931.) W a d e h n .

Jean La Barre und Germaine Booleman, Uber die Ursachcn der Vemielitung 
der Insulinsekretkm bei UberaktwUdl der ezokrinen Funklion des Pankreas. (Vgl. vorst. 
Ref.) Das Eindringen des Protrypsins der Acini in das Capillarsystem der L a n g e r - 
HANSschen Inseln scheint im wcsentlichen fur die Inaktivierung des Insulins ver- 
antw ortlich zu sein. (Compt. rend. Soe. B iol. 108. 229—31. 1931.) W a d e h n .

D. Michaił und P. Vancea, Ober die Verstarkung der blulzuclcersenkenden Kraft 
des Insulins durch einen Ezlrakt aus der Triinendruse. Die Injektion eines Extraktes 
aus der Tranendriise bewirkt bei intravenóser Injektion eine Blutzuckersenkung beim 
n. Hunde u. beim Hunde m it erhóhtem Blutzucker. In Kombination mit Insulin tr i t t  
keino Summation, sondern eine Potenzierung beider Wrkgg. auf. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 108. 284—85. 1931.) W a d e h n .

Edgard Zunz, Uber den EinflufS des Insulins auf den Gehalt des Blutes an redu- 
ziertem Glutathion. Intrarenose Injektion von Insulin (1—1,5 Einheiten pro kg Korper
gewicht) hat nur sehr maBig erhóhendcn Effekt auf den Glutathiongeh. des Blutes 
beim Hunde. Nach 2—2,5 Einheiten betragt die Steigerung gewohnlieh 2—7 mg-% 
im arteriellcn Blut. Der durchsclinittliche Geh. an reduziertem Glutathion ist im 
arteriellen Blut des chloralosierten Hundes 49,10 mg-%, im ycnosen Blut 53,81 mg-%. 
Die intraven6se Injektion von Vagotonin hat eine ahnliche Wrkg. auf den Geh. an 
reduziertem Glutathion wie Insulin u. sogar eine starkere Wrkg. ais yagotonin- 
freies Insulin. Die Erhohung des Geh. an reduziertem Glutathion steht in keinem 
klaren Verhaltnis zu der Tiefe der eintretenden Senkung des Blutzuckers. Die E r
hohung beginnt manchmal bereits % —1 Stde. nach der Insulininjektion, manchmal 
aber aueherst nach 2—2V2 Stdn., um nach 4—5%  Stdn. maximal zu werden. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 108. 223—25. 1931. Briissel, Univ., Lab. de pharmacodyn. et de 
iherap.; E l l a  S achs Plotz Foundation.) W adehn .

R. Boller und K. Ueberrack, Insulin und alimentdre llypcrglykamie. Stoff-
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wechselgesundo Personen erhielten 100 klin. Einheiten Insulin u. sofort oder in be- 
stimmten Abstanden 100 g Glueose verabfolgt. Wciter wurde der Vers. nach STATJB- 
T rau g o tt  m it u. ohne vorherige Injektion von 50 klin. Einheiten Insulin durch- 
gefiihrt. Die Vers.-Ergebnisse, die eingehend diskutiert werden, sind folgende: Es 
gelingt weder dureh kleine, noeh rolativ gro!3e Dosen Insulin, die alimentare Hyper- 
glykamio zu unterdrucken. Dio Hyperglykamiekurve nach Insulin wird dureh Ergot
amin kaum beeinfluBt. Dureh sehr groBe Dosen Insulin laBt sich die alimentare 
Hyperglykamio derart steigern, daB sie die Form wio bei einem Diabetiker annimmt. 
Der STAUB-TRAUGOTT-Effekt beruht wcsentlich darauf, daB die spateren Zucker- 
gabon in eine Zeit fallen, in welcher ohne sie dio Kurve zu tiefen hypoglykam. Werten 
abgefallen ware. (Klin. Wchschr. 11. 1391—92. 13/8. 1932. Wien, Kaiserin-Elisabeth- 
Spital, I. med. Abt.) WADEHN.

M. Loeper, P. Soulie und J. Tonnet, Insulin und Omlamie. Dio Oxalsaure im 
menschlichen Organismus entstammt ebenso wie beim tier. u. pflanzlichen Organismus 
der unvollst&ndigen Yerbrennung der Zucker; Inśulininjektion senkt den Oxalsaure- 
spiegel im Blut. (Compt. rend. Soc. Biol. 107. 589—91. 1931.) ' W a d e h n .

Pierre Mauriac, Die Wirkung des Insulins auf die Bfyperćholestcrinamie des 
nephritischen Kaninchens. Kaninehen, dio dureh Uran nephrit. gemacht wurden, 
zeigen eine starkę Steigerung des Cholesterins im Blut. Insulininjektionen senken 
den iiberhohten Cholesterinspiegel ganz erheblich. Diese Erfahrungen konnen bei der 
Behandlimg nephrit. Menschen yerwertet werden. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 
54—56. 1931.) _ _ W a d e h n .

B. Corkill, Die Wirkung des Insulins auf das Leherglykogen des gemeinen grauen
australischen „Opossum“ (Trichosurus). In Hypoglykiimie ohne Ki&mpfe ver- 
ursachenden Dosen yon Insulin kommt es bei Trichosurus zu keiner Bldg., sondorn eher 
zur Verminderung des Glykogens in der Lober. (Journ. Physiol. 75. 29—32. 30/5. 
1932. Melbourne, Baker Inst. of Medic. Res.) WADEHN.

Frank N. Allan und L. Raymond Scherer, Insidinallergie. Eine geringe Uber- 
empfindlichkeit gegonuber Insulin ist ziemlich hiiufig (1 mai in 8—10 Fallen) zu beob- 
achten. Schwere Falle sind selten; es ist dann — wenn Wecbsol der Praparate nichts 
liilft — der Vers. der Desensibilisierung des Patienten vorzunelimen. (Endocrinologj' 16. 
417—29. Juli/Aug. 1932. Rochester, The Mayo Foundation; Division of Med.) WAD.

J. Bauer und J. Monguió, Uber den Schwellenwert des Insulins. Der Sehwellen- 
wert fiir Insulin ist individuell stark versehieden; Beziehungen zu Alter oder Gesclilccht 
waren ebensowenig aufzufinden ais Beziehungen zum ReaktionsausmaB. (Ztschr. 
klin. Med. 121. 476—84. 3/8. 1932. Wien, Allgom. Poliklin. I. Med. Abt.) W a d e h n .

H. D. Kruse, Elsa Orent und E. V. Me Collum, Chemische Veranderungen im  
Blul nach Magnesiumentzug. Abgesehen von dem standig abnebmenden Mg-Geh. 
kommt es kurz vor dem Tode zu einer Erhohung des Cholesterin- u. Cholesterineslergph., 
einer kleinen Blutzuckerz.una.hme u. Anstieg des Rest-N. (Journ. biol. Chemistry 97. 
Nr. 1. I I I—IV. Juli 1932. Baltimore, J o h n s  H o p k in s  Univ. Biol. Lab.) Op p .

Maurice Bruger und Irviug SomacłL, Die tdglichen Schwankungen im Chole- 
stcringehalt des Blutes. Die physiolog. Tagesschwankungen sind von der gleichen GroBen- 
ordnung wie die ais patholog. angeschenen. Von der Nahrungsaufnahme sind die 
Schwanlcungen unabhangig. (Journ. biol. Chemistry 97. 23—30. Juli 1932. New York, 
Post-Graduate School Dep. of Med.) Op p e n h e im e r .

St. Malczynski, EinfluP der infrarolen Strahlen auf das Cholesterinnheau des 
Blutes. Energ. Bcstrahlung hat auf den Cholesterinspiegel keinen EinfluB, schwachere, 
fortgesetzte Bcstrahlung bewirkt eine kurzfristige Erhohung. (Compt. rend. Soc. Biol.
110. 808—10. 11/7. 1932. Lemberg, Univ., Inst. f. allgem. u. experim. Pathol.) Op p .

C. Kaufmann und Rhoda Erdmann, Der Blutcholesteringehalt tumorlragender
weiblicher Iiatten. Gleichzeitig ein Beitrag zum Fehlen der Schwangerschaftscholesicrinamie 
bei Ratten. Abweichungen des Bluteholesteringeh. bei tumortragenden weiblichen 
R atten sind gegeniiber Normalratten nicht nachweisbar, einerlei, ob sie traehtig sind 
oder nieht. Der Bluteholesteringeh. von R atten bleibt in der Trachtigkeit unverandert. 
(Biochem. Ztschr. 249. 438—42. 5/7. 1932. Berlin, Univ., Charite-Frauenklinik u. Inst. 
f. experim. Zellforsehg.) SIMON.

H. Bierry, F. Rathery und Yv. Laurent, Der Proteidzucker beim. hungemden 
Hunde. Bei sehr langem Hunger (33 Tage) kommt es zu einer erhebliehen Steigerung 
des Proteidzuckers, so daB dieser den freien Zueker um das 3- bis 4-fache ubertreffen 
kann. Wird jetzt dem Hunde Glueose ins Duodenum eingefiihrt, so kommt es zu
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— nicht immcr gleichsinnig verlaufcndcn — starken Schwankungen des Proteidzuckers 
im vcn6sen u. die Lcber cin- u. ausstronicnden Blut u. im artericllen Blut. Diese 
Befunde unterstrcichen noch die Bedeutung des Proteidzuckers fiir den Kreislauf der 
Kohlehydrato im Organismus. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 704—07. 1931.) W a d .

L.-R. Chanton, Gelialt des Blules an reduziertem Glulathion beim Kapaun. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 110. 665—66. 1/7. 1932. Paris, Coli. de France, Stat. physiol.) Opp.

G. Litarczek, H. Aubert und I. Cosmulesco, Glutathiongehalt der Blutkórperchen 
und Veranderungen der Sauerstoffaffinitat des Hamoglobins (V eranderungen der Disso- 
zialionskurve). (Compt. rend. Soc. Biol. 107. 1190—92. 1931. Bukarest, III . med. 
Klin.) Op p e n h e im e r .

E. Freund und B. Lustig, Zur Kennlnis der Unterfraklionen der Globulinę und 
Albuminę im  Serum. V. Mitt. Die Verteilung der die Wassermann-Meinicke-Trubungs- 
und Kldrungs- und Muller-Ballungs-Eeaktion bedingenden Substanzen auf die einzelnen 
Eiweifl-Unterfraktionen im  luełischen Serum. (IV. vgl. C. 1931. II. 2025.) In  Uber- 
einstimmung mit illteren Angaben ergab die Untcrs. nichtluet., hyperton. u. luet. 
Wa.Rk. positiver u. negatiyer Sera eine Vermehrung der Globulinę, die auf die Zu- 
nahmo der Menge der KaCl-lóslichen Unterfraktionen zuriickgefuhrt wird. Letztere 
u. in geringerem MaBc die Na2C03-lóslichen Unterfraktionen sind die Trager der die 
Wa.Rk. bedingenden Substanzen, wŁhrcnd im luet. Serum die die Hauptmenge der 
Globulino bildenden H„0-lóslicben Unterfraktionen u. die Albuminę Wa.Rk.-negativ 
sind. Die MEINICKE-Triibungsrk. wird neben dem H20- u. NaCl-loslichen Globulin 
auch Tom H20-lóslichen Euglobulin gegeben. (Biocbem. Ztschr. 249. 373—77. 5/7. 
1932. *Wien, Rudolfstiftung, Pathol.-chem. Lab.) SlMON.

B. Lustig und R. Katz, Zur Kennlnis der Unterfraktionen der Globulinę und 
Albuminę im Serum. VI. Mitt. Die Verleilung der Paratyphus B-Agglulinine im Para- 
typhus-Antiserum und im  normalen menschlichen Serum. (V. vgl. vorst. Ref.) Die 
Unters. von Paratyphus B-Pferde-Antiseren ergab eine starkę Verringerung der H20- 
unl. Globulinunterfraktionen gegeniiber n. Pferdeserum. Das Agglutinationsyermogen 
war fast ganz an das H 20-losliche Pseudo- u. Euglobulin gebunden. Im n. menschlichen 
Serum ist gegeniiber dem Antiserum eine andere Verteilung der bei Paratyphus B- 
Stiimmen wirksamen Agglutinine vorhanden. (Biochem. Ztschr. 249. 378—80. 5/7. 
1932.) ' S im o n .

Elsie Watchorn und Robert Alexander McCance, Anorganische Bestandteile 
der Cerebrospinalfliissigkeit. II. Mitt. Die Ultrafiltration von Calcium und Magnesium 
des menschlichen Serums. 75% des gesamtcn Mg u. 57% des Ca liegen im Durehschnitt 
im Serum in kolloidaler, ultrafiltrierbarer Form vor. Abhangigkeit des ultrafiltrier- 
baren Anteils beidcr Kationen von Art u. Zustand des Serumproteins ist nicht sicher. 
Gewisse Krankheitszustande (Schwangerschaft, Nephritis) andern den Gesamtbestand 
an Ca u. Mg, mitunter aber auch das Verhaltnis des Totalgeh. u. ultrafiltrierbaren 
Anteils. Parathormon beeinfluflt dieses Verhaltnis. Die Konzz. des Mg — eher noch 
des Ca — im Liquor eerebrospinalis lassen sieh durch die Ultrafiltrierbarkeit nicht er- 
klaren. (Biochemical Journ. 26. 54—64. 1932. Cambridge, Biochem. Lab.) Opp.

R. Vladesco und M. Popesco, Neue Untersuchungen uber den Hanistoffgehall 
des Speichels. Friiher war im natiirlichen Speichel niemals Harnstoff gefunden worden, 
wohl aber im Speichel nach Pilocarpin- u. Arecolininjektion. Es wurde jetzt in jedem 
mit Hilfe der WiiARTON-STENON-Fistcl aus der Parotis u. Submaxillaris entnommenen 
Speichel Harnstoff m it der Xanthydrolmethode nachgewiesen. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 107. 862—64. 1931.) W a d e h n .

Albert G. Hogan, Charles L. Shrewsbury, Gerald F. Breckenridge und Walter 
S. Ritchie, Wirkung von radioaktiven Stoffen au f Vitamine. Das Vitamin A der Milch 
wird bei Bestrahlung durch radioakt. Stoffe zerstort, wobei die Betastrahlen wirken. 
Die Vitamine B, C, D u. G sind gegen Beta- u. Gammastrahlen bestandig. (Journ. 
N utrit. 5. 413—20. Ju li 1932. Columbia, Univ. of Missouri.) Gr o szfei.d .

Lise Emerique, Die Absorption und Ausscheidung von Fett.substanzen bei Mangel 
an Vitamin A. (Vgl. C. 1929. I. 2896.) In  Verss. an Ratten wurde festgestellt, daB die 
Aufnahme verschieden groBer Mengen von Fetten mit dem F utter zeitlich das Auftreten 
der A-Mangelerscheinungen nicht beeinfluBt. Die Ausnutzung des in der Nahrung 
enthaltenen VitaminA scheint durch die Mengo des darin enthaltenen Fettes nicht 
Yerandert zu werden. Auch die mit den Faeces ausgeschiedenen Mengen an F ett bleiben 
durch E in tritt u. Verlauf der A-Mangelerscheinung unbeeinfluBt. (Buli. Soc. Chim. 
biol. 14. 305—12. Febr. 1932. Paris, Inst. Recherches Agronom.) SdlWAIBOLD.
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Georges Tixier, Uber die unerlafllichcn Bedingungen fu r  die technische Herstellung 
des Vitamin D  (beslrahlles Ergosterin). (Vgl.C. 1931. II. 2028.) Nach Vf. ist die unglciche 
Wirksamkcit verschiedener .Muster von bestrahltem Ergosterin auf die A rt der Herst. 
u. der Bestrahlung des Ergostcrins zuruckzufiihrcn. Bei der Herst. muB durch fort- 
gesetzte Rcinigungsprozesse ein Prod. erzielt werden mit F. moglichst nahe bei 102—163°, 
u. einem Drchungsvermogen: an =  136—138°, wobei zu berucksichtigcn ist, daB nicht 
aktivierbare Substanzen die Bestrahlung der aktivierbaren hindern konnen. Bei den 
Arbeiten ist Licht u. Luft moglichst fernzuhalten. SchlieBlich soli mit filtriertem ultra- 
violettem Licht in der Weisc bcstralilt werden, daB eine geeignete Apparatur eine 
dauernd gleichmaBige Bestrahlungsintensitiit gewahrleistet. Auf diese Weise kann ein 
Prod. mit 6000 biolog, antirachit. Einheitcn erhalten werden. Die Bestrahlung erfolgt 
hierbei in einer Lsg. Die Technik der biolog. Standardisierung wird angegeben. (Buli. 
Acad. Med. [3] 105 (95). 761—63. 1931.) S c iiw a ib o l d .

Hector Croxatto, Calcifizierung in mtro und anlirachitisches Vitamin. Es wurde 
die Ossifikation iiberlebender Gewebskulturen von Skeletten von Huhnerembryonen 
in Kulturlsgg. aus Em bryoestrakt u. Plasma racliit. Kinder oder Ticre cinerseits u. 
in Kulturlsgg. aus Embryocxtrakt u. Plasma n. Kinder andorcrscits bestimmt. Im 
lctztercn Fali schritt die Vcrkalkung crlicblicli schneller voran ais im ersteren. Es 
ist noch zu untersuchen, ob dieses Ergebnis auf der Ggw. des Vitamins D oder 
anderer physikochem. Umstande im Normalplasma beruht. (Compt. rend. Soc. Biol. 
108. 117—18. 1931.) W a d e h n .

N. R. Dhar, Vorkommen und Atiologie der liachitis. Auf Grund der bisherigen 
Erkenntnisse wird folgendes Schcma ais den Verhaltnissen im Organismus Rechnung 
tragend angenommen: 3 Ca" +  2 P 0 4'"  Ca3(P04)2 (kolloidal) ^  Ca3(P 04)2 (in
festem Zustand in den Knochcn). Eine geringe Veranderung des ph im Blute nach der 
sauren Seite kann nach diesem die Knochenbldg. stark  beeintrachtigen, u. dieserYorgang 
wird ais die unmittclbare Ursache der Rachitis angesehen. Ais Erklarung der Wrkg. 
des Vitamins D wird eine Anregung der Oxydationen im Organismus angesehen, wo- 
durch unter anderem eine Erhohung des pn u. dadurch Begunstigung bzw. Ermog- 
lichung der Knochenbldg. eintritt. Es wird wciterhin angenommen, daB auch das 
Hormon der Schilddriise in dieser Richtung (Anregung der Oxydationen) wirksam ist. 
(Journ. physical Chem. 36. 1846—50. Juni 1932. Allaliabad, Univ., Chem. 
Lab.) ScHWAIBOLD.

Margaret Honora Roscoe, Uber das V orkom men des Vitamin-B-Komplexes. 
I II . Friichte. (II. vgl. C. 1931. II. 3224.) In  gleiehartigen Futterungsverss. an Ratten 
wio friiher wurde gefundon, daB von den untersuchten Fruchten die Orange den liochsten 
B-Gch. besitzt, namlich Ys desjenigen von Hefe (bez. auf Trockensubstanz) u. den 
gleichen wie grune Blattgemusc u. Leber. Der Geh. der Tomate ist 1/s desjenigen von 
Hefe, der Banane 1/20 u. des Apfels noch weniger. Der B2-Geh. war niedriger, bei den 
ersten 3 weniger ais 7io, beim Apfel weniger ais J/20 desjenigen von Hefe. Samtliche 
Ergebnissc der vorliegenden u. friiheren Unterss. sind tabellar. zusammengcstellt. Bei 
einer groBeren Anzahl von Lebensmitteln wurde das gleiclie Verhaltnis von Vitaniin Bx 
zu B2 gefundon wie in Hefe. Bei Leber, Fleisch, grunen Blattgemiisen u. Eigelb war 
mehrB2 alsB t enthalten, beiWeizenkeimlingcn, Orangen u. ganzenCerealien war dasVer- 
haltnis umgekehrt. (Biocliemical Journ. 25. 2050—55. 1931. London.) S c iiw a ib o l d .

Ethel Burack und George R. Cowgill, Untersuchungen iiber die Physiologie der 
Vitamine. X IX . Das Sauren-Basengleichgewicht des Blule.s bei Mangel an Vilamin-B- 
Komplex. (XVIII. vgl. C. 1932. II. 1465.) Entsprechendc Ycrss. an 18 Hunden 
ergaben, daB diejenigen Tiere, die wahrend der Vers.-Zeit n. Mengen von F utter 
aufnahmen, nur unbedeutende Schwankungen in der Konz. der Elektrolyte im 
Blute zeigten. Diejenigen Tiere, die mangelhafte Aufnalimo von Nahrung u. Fl. 
zcigten, wiesen Anderungen auf, die auf das Hungern zuruckzufiłhrcn sind, welches 
mit dem Mangel an Vitamin-B-Komplex einherzugehen pflegt. Weder durch einfachen 
Futtcrcntzug, noch durch B-Mangel kann ein aeidot. Zustand herbeigefuhrt werden, 
u. die Entziehung von Vitamin-B-Komplex ist nicht die Ursache fiir irgend- 
welche charakterist. Veranderungen im Sauren-Basengleichgewicht des Blutes. 
(Journ. biol. Chemistry 96. 673—84. Juni 1932. New Haven, Yalo Univ., Lab. Physiol. 
Chem.) Sc h w a ib o l d .

Ethel Burack und George R. Cowgill, Unłersuchungen iiber die Physiologie der 
Yilamine. XX. Uber die Glucoselolcranz wahrend des Mangels an Vitamin-B-Komplex. 
(XIX. vgl. vorst. Ref.) Die Yers.-Anordnung war so, daB Hunde paarweise in der Weise
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gefiittcrt wurden, daB das Kontrolltier mit Zufuhr von B-Konzentrat nicht mehr 
F utter erhiclt, ais das Vcrs.-Ticr (ohne Yitamin B) jcweils tags zuvor freiwillig auf- 
genommen hatto. In allen Fallen wurde yerminderte Toleranz gegen intravenos ge- 
gebene Glucose festgestellt u. zwar entsprechend dcm Grade des Hungerns. Wurde 
Tieren wahrend akuter Polyneuritis ein Vitamin-B-Konzentrat injiziert, so verschwanden 
diese Erseheinungen, ohne daB die Toleranz gegen Glueose mcrklich geandert wurde. 
Darauffolgende Aufnahme von Nahrung yerursachte jcdocli alsbald eine n. Glucose- 
toleranz. Demnach wird geschlossen, daB B-Mangeltierc wegen erfolgten Hungerns 
oino verringerte Glucosctoleranz zeigen, u. daB eine unmittelbare Bcziehung zwisehen 
Kohlchydratstoffwcchscl u. Yitamin B (Bx) nicht erwiesen ist. (Journ. biol. Chemistry 
96. 685—96. Juni 1932.) ScHWAIBOLD.

Margaret Honora Roscoe, Uber die Wirkungen von Koprophagie bei Ralten, 
denen der Vitamin-B-Komplex eidzogen ist. In  den Verss. w'urde eingehend die Wrkg. 
der Verfutterung bestimmter Mengen des eigenen Kotes bei R atten studiert. Dabei 
ergab sich, daB das Leben von Tieren, dio ohne Bx bzw. B2 bzw. Bx u. B2 ernahrt wurden 
(wobei das Futter 1. Starko enthielt), betrachtlich yerlangert wurde, auch wenn zuerst 
eine Woche lang kein Kot yerfuttert wurde. Es wurden 44—100% des jcweils produ- 
zierten Kotes aufgenommen, u. wenn die Aufnahme mehr ais 70% betrug, so fand auch 
ein gewisses Wachstum der Tiero sta tt. Vf. erklart diese Befundo damit, daB offenbar 
im Darmtraktus Vitamin B durch Baktcrien synthetisiert wird; dieser Vorgang wurde 
durch einen hitzestabilen Faktor stimuliert, der in Hefeextrakt enthalten u. yon den 
bekannten B-Faktoren yerschieden ist. Die Rolle der yerfutterten Faeces ist noch 
nicht gekliirt. Eine Wrkg. von damit yerfutterten Mikroorganismen kommt nicht in 
Frage, da sterilisierter K ot die Wrkg. nicht yerliert. Es muB sich um in den Faeces 
enthaltene B-Substanz handeln, oder eine Substanz, dio die Bldg. von B im Darm- 
traktus durch Baktericn anregt. (Biochemical Journ. 25. 2056—67. 1931. London, 
Lister Inst., Divis. Nutrit.) S cHWAIBOLD.

Nicolai Gavrilescu und Rudolph Albert Peters, Uber die Funktion von Torulin. — 
Eine in vitro vor sich gehende Wirkung von anłineuritischen Vita?ninkonzenlraten. Mit 
der gleichcn Vers.-Anordnung, wio sie fruher (vgl. C. 1931. II. 3225) angewendet wurde, 
konnte festgestellt werden, daB die Sauerstoffaufnahme von feinzerteilter Gehirn- 
substanz von n. Tauben um etwa 40% erhóht ist, wenn dio Aufnahme in 0 2 ansta tt in 
Luft vor sich geht. Bei der Gehirnsubstanz von avitaminot. (BŁ; Torulin =  Hefe-Br  
Konzentrat) Tieren tr i t t  bei den opt. Teilen eine gcringerc oder gar keine Erhohung 
der 0 2-Aufnahmo auf. Bei Ggw. yon 0 2 ist die fruher beobaehtete yorringerte 0 2-Auf- 
nahme der Gehirnsubstanz bei Bi-Ayitaminosis deutlicher. Bei den opt. Teilen solcher 
Gehirnsubstanz wird die 0 2-Aufnahme tcilweise wieder hergestellt, wenn in vitro ein 
Bj-Konzentrat zugesetzt wird. Bei der entsprechenden GroBhirnsubstanz, die sich 
abweichcnd verhalt, wird dieso Wrkg. nicht immer erzielt. Yitamin Bj ist denmach 
direkt an dem oxydativen Stoffwechsel der unteren Teile des Taubenhirns beteiligt. 
(Biochemical Journ. 25. 2150—61. 1931. Oxford, Dep. Biochem.) SCHWAIBOLD.

I. Abeliu und A. Biderbost, Zur Brotfrage. 3. Mitt. Uber die Ausnutzung des 
Kohlenhydrats der verschiedenen Brotsorten im. Tierkórper. (2. Mitt. ygl. C. 1931. II. 
1311.), Bei den Verss. an weiBen u. grauen R attcn wurden yon WeiBbrot 98,80, von 
Vollkornbrot 97,8% der Kohlenhydrate, von Grahambrot, Walliser Roggenbrot, 
Zwieback u. Mischbrot 93—97% ausgenutzt. Auch die Glykogenneubildung im Gesamt- 
korper der Tiero betrug ziemlich einheitlich rund 0,2%. Das Leberglykogen wurde 
naeh gemischtem Brot zu 7,33 (Maximum) naeh Vollkornbrot u. Grahambrot zu 5,50% 
(Minimum), naeh den iibrigen Broten zu 6,3—6,8% gefunden. (Biochem. Ztschr. 247. 
429—44. 27/4. 1932. Bern, Univ.) Gr o sz f e l d .

Kurt-P. Jacobsohn und Anselmo da Cruz, Uber die biologische Hydrierung der 
Fumarsaure unter dem Einflufi von Cerealien. Werden die gemahlenen, mit Aceton u.
A. behandeltcn Kórner von Reis, Mais, Hafer usw. in einer 2%ig. Fumarsaure]sg., die 
mit KOH neutralisiert ist, emulgiert, u. die Aufschwemmung bei 37° belassen, so tr i t t  
m it der Zeit zunehmend Apfelsaure auf. (Compt. rend. Soc. Biol. 107. 94—96. 1931. 
Lissabon, Inst. Rocha Cabral.) Op p e n h e im e r .

I. M. Rabmowitch, Stoffwechseluntersuchungen in einem Falle von Osłeitis defor- 
mans. Ergebnisse in Tabellen (vgl. Original). Die Ursache der Krankheit ist noch 
unbekannt, liegt aber wahrscheinlich in Stoffwechselstorungen. Die Auslegung der 
Mineralstoffbilanz erwies sich ais schwierig: Ca-, Mg- u. P-Umsatz sind stark yon Stufe, 
Schwere u. Ausdehnung dor Krankheit abhangig. Der S-Stoffwechsel scheint fiir



1932. H. E 6. T ie r p h y s io l o g ie . 1801

Osteitis charakterist. zu sein. (Journ. N utrit. 5. 325—40. Juli  1932. Montreal, Cu nada, 
General Hospital.) Gr o s z f e l d .

C. A. Elvehjem, Die Rolle des Kupfers im  Eisenśtoffwechsel. Ee kann in Ab- 
wesenheit von Cu assimiliert u. in der Leber gestapelt werden. Nur bei Cu-Zufuhr 
kann Ee zur Hamoglobin-Uldg. Verwendung finden. (Journ. biol. Chemistry 97. Nr. 1. 
X V I-X V H .Julil932. Madison,Univ.ofWisconsin,Dep.of Agric. Chem.) OPPENHEIMER.

Callie Mae Coons, Eisenreteniion bei Frauen -wahrend der Schwangerschaft. (Journ. 
biol. Chemistry 97- "215—26. Juli 1932. Stillwater, Oklahoma, Agric. Exp. Stat..) OPP.

F. Knoop, Uber den angeblichen Nachweis einer a.-Oxydalion ren Fettsauren. In  
den von H a h n  (C. 1930- II. 1395) veróffentlichten Ergebnissen ist ein biindiger Beweis 
fiir die a-Oxydation von Fettsauren nicht erbraeht. (Ztschr. physiol. Chem. 209. 
277—79. 29/7. 1932. Tiibingen.) OPPENHEIMER.

A. Hahn, Bemerkungen zu der vorangeMndcn Abhandlung vcn Knoop. (Vgl. vorst.
Ref.) Die Vermehrung der Brenztraubensaure bei Zusatz Yon Propionsaure zu Muskel- 
brei ist nicht ais Beweis der a-Oxydation diskutiert worden, sondern die Erorterung 
stellt nur einen Vers. zur Deutung der Ergebnisso dar. (Ztschr. physiol. Chem. 209. 
279—80. 29/7. 1932. Munchen, Physiol. Inst.) O p p en h e im e r .

L. Solowjew und S. Mardaschew, Untersuchungen iiber die Harnstoffbildung im 
Tierkorper. VI. Mitt. A. 4. Die Harnstoffbildung in iiberlebenden Organem und, im  
Prejisaft derselben. (V. A. 3 vgl. C .1932.1.2971.) An derHarnstoffbldg. beiLeberautolyse 
sind weder Ammoniaksalze noch Aminosauren (Olylcokoll, Alanin, Leucin, Olycylglycin, 
Tyrosin, Olutaminsaure) beteiligt. Ais einzige Quelle kann Arginin herangezogen 
werden. (Ztschr. physiol. Chem. 209. 239—46. 29/7. 1932. Leningrad, Staatsinst. f. 
exper. Med., Biochem. Abt.) Op p e n h e im e r .

B. Lustig und E. Mandler, Die Zusammensetzung der Lipoide normaler und
pathologischer Organe. I. Mitt. Die Lipoide der Lymphdriisen des Rindes. Bei der 
Unters. der Gesamtlipoide der Mesenterial- u. Achsellymphdrusen wird zwischen den 
90% des Gesamtfettes bildenden „direkt cxtrahierbaren Lipoiden“ (I) u. den nach 
Pepsinverdauung extrahierbaren „gebundenen Lipoiden*1 (H) unterschieden. Bestand- 
teile, Zus. u. Eigg. beider Extrakte werden unter Vermeidung fehlerhafter Methoden 
untersucht. Bei I  entspricht der P-Geh. dem mit Aceton fallbaren Phosphatid, vom 
Unverseifbaren ist nur %  mit Digitonin fallbares Cholesterin, die festen Fettsauren 
bestehen zumeist aus Palmitin- u. Stearinsaure, die Phosphatido aus Monoaminophos- 
phatiden. Dio fl. Fettsauren u. Phosphatidfettsauren haben ein hiiheres Mol.-Gew., 
ais den C16- u. C18-Sauren entspricht. I I  besitzen einen viel hoheren Geh. an Unyerseif- 
barem, nur etwa 1/s ist mit Digitonin fallbar, acetonfallbare Phosphatide nur in Spuren 
vorhanden, die Fettsauren zeigen hohes mittleres Mol.-Gew. Die Gesamtfettsauren 
von I  bestehen bei Achsellymphdrusen zu 80%  aus festen Fettsauren, bei Mesenterial- 
lymphdriisen tiberwiegen die fl. Fettsauren. (Biochem. Ztschr. 249. 344—51. 5/7. 1932. 
Wien, Rudolfstiftung, Chem.-patholog. Lab.) SlMON.

B. Lustig und E. Mandler, Die Zusammensetzung der Lipoide normaler und 
pathologischer Organe. II. Mitt. Die Lipoide der norma len Leber, soteie dereń V erande- 
rungen bei Lebercarcinom und Melanosarkom. (I. vgl. vorst. Ref.) Der niedrige P-Geh. 
der n. Lipoide entspricht den acetonfallbaren Phosphatiden, die Menge der Fettsauren 
ist gegeniiber anderen Organen erhóht, die Hauptmenge des Unverseifbaren besteht 
aus Cholesterin. VZ. u. Mol.-Geww. der Fettsauren Yon II  (Ygl. vorst. Ref.) sind gegen- 
iiber denen von I  erhoht, nur Vio des Unverseifbaren Yon n  ist mit Digitonin fallbar. 
Bei Carcinomextrakten ist der P-Geh. vermindert, bei Melanosarkom zeigen sich n. 
Werte. Bei letzterem ist nur ein Teil der Phosphatide acetonfetllbar, die SZZ. sind stark 
erhoht. (Biochem. Ztschr. 249. 352—65. 5/7. 1932.) S im on.

B. Lustig und E. Mandler, Die Zusammensetzung der Lipoide normaler und 
pathologischer Organe. III . Mitt. Die Lipoide der normalen und melanosarkomatosen 
Pferdemilz. (H. vgl. Yorst. Ref.) Die Lipoide der n. Milz zeigen niedrige VZZ„ hohen 
Geh. an Unverseifbarem u. acetonfallbaren Phosphatiden mit niedrigem P- u. hohem 
N-Geh. Die Fettsauren sind stark ungesatt. u. haben ein hohes Mol.-Gew. Beim 
Melanosarkom ist die Menge der freien Fettsauren vermehrt, nur ein Teil des P  aceton- 
fallbar. Die Phosphatide zeigen erhohten P-Geh. (Biochem. Ztschr. 249. 366—69. 
5/7. 1932.) S im o n .

Betty Nims, Icie G. Macy, Helen A. Hunscher und Minerva Brown, Frauen- 
milchuntersuchungen. X. Tagliche und monatliche Anderungen in  den Milćhbeslandteilen 
nach Beobachtungen in zwei aufeinander folgenden Lactationsperioden. Nach den Verss.
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(Tabellen im Original) sinkt der N-Gch. der Milch schnell bis zum 6. Monat u. bleibt 
dann ziem lich konstant. Die Konz. von Asche u. Ca nimmt allmahlich ab, auch die des 
P, auBer in den letzten Monaten, wo sie wieder anstcigt. F ett u. Gesamttrockenmasse 
nehmen in den ersten Monaten ab, erreichen aber schliefilieh wieder hohe Betriigc. 
Bei jeder Frau war eine indiyiduelle, iiber mehrere Lactationen sich erstreckende Be- 
einflussung des Vcrlaufes der Anderungen festzustcllen. (Amor. Journ. Diseases Children 
43. 1062—76. Mai 1932. Michigan, Merril-Palmer School.) Gr o s z f e l d .

C. yincent und J. Vial, Unlcrsuchungen iiber die. Milchmengen und das Fett in  
der menschlichen Lactalion. Nach Selbstvcrs. Kurven iiber Milchvol. u. Fcttgeh. nach 
8, 14, 24 Stdn. fiir 10 Tage. Der Fettgeh. schwankt stark (25— 45 g/l fiir mittlere 
Tagesmilch, 18—65 g/l fiir die einzelnen Entnahmen) u. ist unabhangig yon der Mileh- 
menge. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 2328—30. 27/6. 1932.) Gr o s z f e l d .

A. Zimmern und R. Hickel, Erste M ittdlung uber die Wirkung des Neonlichtes 
auf den Organismus. Gewichtszunahmcn, Leukocytenvermehrung, Verbesserung von 
Allgemeinzustanden werden bei Kranken, die mit Neonlicht behandclt wurden, fest- 
gestellt. (Buli. Acad. Med. [3] 105 (95). 92—93. 1931.) Op p e n h e im e r .

A. Mougeot und V. Aubertot, Die phylaktischen Fahigkeiten der Minerałwasser 
von Autergne gegeniiber dem Aconitin beim Meerschweinchen -und der Ratte. Der Wir- 
kungsverlust nach BeJiandlung uńrksamen Wassers mit Feltsaurm. Das Vermogen der 
Minerałwasser, die Giftwrkg. bei entsprechender Behandlung aufzuheben, zu ver- 
mindern oder zu verzogern, ist aufgehoben oder abgeschwacht, wenn den verschiedenen 
Quellwassern bestimmte Mengen Oleat oder Palmitat zugesetzt, die Mischung filtriert u. 
das F iltra t injiziert wird. (Buli. Acad. Med. [3] 107 (96). 471—73. April 1932.) Opp.

I. Zadek, Tierezperimenlelle Ergebnisse mit dem zur Behandlung der Leukdmie 
veruiendelen Radiothorium. I. (Einmalige Injektionen.) Einmalige i?aTA-Injcktionen 
von 0,4 bis hoehstens 1,0 ESE. pro kg werden vom gesunden Organismus vertragen. 
Dosen, die nur wenig iiber 1,0 ESE. hinausgehen, sind mit dem Leben nicht vereinbar u. 
fuhren zur chroń. 5TA.X-Intoxikation. Besprechung der Folgerungen aus diesen tier- 
experimentellen Ergebnissen fiir die Therapie. Auch nach kleinen Mengen kommt 
es zu Stoffwechselstorungen u. durch ThX-Strahlung. zu Hiimoglobin- u. Erythro- 
cytenzunahme u. zu einer bis 4 Jahre nach der Injektion anhaltenden Leukopenie. 
RaTh wird vor allem in der Leber gespeichert, in Knochen u. Knochenmark ist 
dagegen nur ThX nachgewiesen, beide Korper aber bis zu 31/2 Jahren nach der In- 
jektion. (Folia haematologica 47. 418—50. Juli 1932. Berlin, Stadt. Krankenh. Neu- 
kóllnl II. inn. Abet.) Op p e n h e im e r .

G. K. Elphick und J. A. Gunn, Die pharmakologische Wirkung von Benzoyl-N- 
mełhylhomogranatolin, einem Ringhomolog des Tropacocains. Wahrend JBenzoyl-N-methyl- 
granatolin starker wirksam ist ais Tropacocain, ist Benzoyl-N-methylhomogranatolin 
etwas weniger wirksam, 272—3-mal so giftig. Da die Wrkg., obwohl wescntlich lang- 
samer einsetzend, doppelt so lang ais bei Tropacocain anhalt, konnte der Korper doch 
unter Umstandcn therapcut. in Frage kommen. ( Quarterly Journ. Pliarmac. Pharmacol. 
5. 220—32. April/Juni 1932. Oxford, Univ., Pharmacol. Lab.) OPPENHEIMER.

Fernand Mercier und Raymond-Hamet, Sparteineinflup auf die Acetylcholin- 
wirkung. (Compt. rend. Soc. Biol. 107. 1118—22. 1931. Paris, Fac. de med., Lab. de 
pharmacodyn.) Op p e n h e im e r .

Fernand Mercier und Raymond-Hamet, Yohimbinwirkung auf die Niere. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 107. 1117—19. 1931.) OPPENHEIMER.

Raymond-Hamet, Ober die Darmmrkung des Pseudotropins. Die Pseudotropin- 
Wrkg. weicht von der des Tropins etwas ab. (Compt. rend. Soc. Biol. 107. 1123—26.
1931.) Op p e n h e im e r .

Rothlin und Raymond-Hamet, ErgotamineinfluP auf die Dannwirkung der 
TJzara. (Compt. rend. Soc. Biol. 107. 199—201. 1931.) OPPENHEIMER.

T. Bryan-Brown, Die pharmakologische Wirkung von Taxin. (Quarterly Journ. 
Pharmae. Pharmacol. 5. 205— 19. April/Juni 1932. Oxford, Univ., Pharmacol. 
Lab.) Op p e n h e im e r .

Karam Samaan, Die pharmakologische Wirkung von Khellinin. (Vgl. C. 1932. 
I. 396.) Das Glucosid Kliellinin (C19H2ijO10-2H20 , F. 175°, aus den Friichten von 
Ammi Visnaga) hat bei relativ schwacher Toxizitat positiv inotropo Herzwrkg. 
(Quarterly Journ. Pharmae. Pharmacol. 5. 183—91. April/Juni 1932. Cairo, Univ., 
Dep. of Pharmacol.) Op p e n h e im e r .
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Arthur D. Hirsclifelder und Raymond N. Bieter, Lokalaniislhe.tika. Ubersicht. 
(Physiol. Rev. 12. 190—282. April 1932. Univ. of Minnesota, Dep. of Pliarmacol.) Ol’I‘.

H. Gideon Wells and Esmond R. Łong, The chomistry of tuberculosis. 2nd ed., rev. London:
Bailliero 1932. 8°. 37 s. 6 d. net.

F. Pharmazie. Desinfektion.
G. Dultz, Ethymologische Erliiutcrungen der wicliligslen Drogcn. (Apoth.-Ztg. 47. 

144—47. IGO—Gl. 174—7G. 187—89. 1932.) P a n g r it z .
F. Hauser, Ein Beitrag zur Kennlnis des Aloins. Polemik gegen ROSENTHALER 

(C. 1932. I. 3320). (Pharmac. Acta Helv. 7. 53. 27/2. 1932.) SCHONFELD.
J. D. v. d. Graaff, Untersuchung uber die Beziehung zwisehen der physiologischen 

Wirkung und dem Gelialt an Anłhrachinonderitaten in der Rinde von Rhamnus Purshiana 
und den daraus bereileten Eztrakten. Nachpriifung der Auffassung, nacli der dic 
Iaxierende Wrkg. von Drogcn, dic Anthrachinondcriw. enthalten, durch diese Verbl). 
begrundet sei. In  der untersuchten Drogę fanden sich 4 Formen solcher Verbb. 
„Emodin A—D“, A mit A. direkt ausschuttelbar, B naeh Zufiigung von W., C naeh 
Hydrolyse m it HCl, D naeh Oxydation m it H 20 2. Frische Drogę cnthalt kein Emodin, 
sondern einen Stoff (wahrscheinlich Anthranol), der durch Oxydation schon an der 
Luft u. weitere Umsetzung nacheinander Emodin D—A bildet. Wenn es zutrifft, daB 
Emodine die Wrkg. bedingen, so sind die gebriiuchlichen Praparatc unzweckmiiBig, 
da bei ihrer Darst. die Emodine in der Drogę zuriickbleiben. Kur ein mit starkem A. 
bereitetes E xtrakt wurde allo Emodine enthalten; ein solches zeigte aber keinerlei 
physiolog. Wrkg. bei Mausen. Durch weitere Verss. an Mausen wurde bestatigt, daB 
im Pharmakopoeextrakt die Emodine keine Rolle bzgl. der Wrkg. spielen. Starkę 
Wrkg. zeigte dagegen die emodinfreie, frische Rinde. Es ist nicht ausgeschlossen, daB 
die Wrkg. auf Anwesenheit von Anthranolen beruht; m it Sicherheit hat die Frago 
jedoch nicht entschieden werden konnen, zumal durch Red. der Emodine wirksamc 
Stoffe nicht zu erhalten waren. (Pharmac. Wcckbl. 69. 753—68. 2/7. 1932.) D e g n e r .

W. Peyer, Die Felte der Drogen des Ergdnzungśbuehcs und ihr Aussehen unler der 
Analysenąuarzlampe. Das Estrahieren mit PAe. oder A. liefert nicht immer reines 
Fett. Angabe des Extraktionsmittels erscheint erforderlich. Zusammenstellung der 
Luminescenzfarben. (Pharmaz. Ztg. 77. 471—72. 30/4. 1932.) P. H. SCHULTZ.

C. G. van Arkel und F. Beek, Urdersuchung von Lachgas. Unterss. uber den 
Geh. an N2 in Lachgas. Das von der Fabrik gelieferte dem Zylinder entstromende 
Gas wird in regelmaBigen Abstanden untersuclit. Der Best. liegt folgende Rk. zugrunde: 
1 vol. N20  +  1 vol. H2 — y  1 vol. N2 +  H 20  . Die Rk. wird in einer Explosions- 
pipette ausgefuhrt. Die Volumenverminderung ist gleich der Menge des dic Rk. ein- 
gehenden N20 . Die Differenz zwisehen diesem Vol. u. dem fiir die Best. verwendeten 
Gesamtvol. gibt die Menge N2 an, dio ais Yerunreinigung vorhandcn war. — Der Geh. 
sank bei 3 verscliiedenen Flaschen von 7, 10 bzw. 19% (entsprechendc Drucke: 60, 
53 bzw. 70 at) allmahlich auf einen (annahernd konstanten) Geh. von 2% naeh etwa
1-std. Ausstromen (9 1 pro Min.). (Pharmac. Weekbl. 69. 469—71. 7/5. 1932. Amster
dam, Pharmac. Labor. d. Univ.) P. H. S c h u ltz .

S. Jelgasin, Verfahren zur Herstellung von Cocain aus Ekgoninmethylather. Zur 
Darst. von Cocainchlorhydrat wird 1 kg Ekgoninmethylatherchlorliydrat in 5 1 Bzl. mit
0,65—0,7 1 25%ig. NH3 yersetzt, dic wss. Lsg. abgelassen u. die Bzl.-Lsg. bis auf 1,25 1 
Bzl.-Geh. eingedampft. Die Lsg. wird jetzt gekocht u. allmahlich mit 0,65 1 C6H5COCl 
yersetzt u. hierauf 6—7 Stdn. bei 90° geriihrt. Gesamtausbeute an Cocainchlorhydrat 
80% der Theorie. (Chem.-pharmaz. Ind. [russ.: Chimiko-pharmazewtitscheskaja 
Promyschlennost] 1932. Nr. 1. 20—21.) Schonfei.d .

Th. Ruemele, Ober die Nulzbarmachung der Wurzelkeimlinge von gekeimłem Oe- 
łreide. In den Wurzelkeimlingen von gekeimtem Getreide, insbesondere der Gerste, 
bildet sich infolge der Keimung eine antirachit. hochwirksame Substanz, die vermutlich 
mit dem Ergosterin zusammenhangt. Die Keimsubstanz ist auBcrdem reich an P-Verbb. 
Die Wurzelkeime bieten daher die Móglichkeit, ein Gemisch von antirachit. Substanz 
u. einem biol. Komplex hochwertiger Nahrstoffe zu verabreichen. (Pharmaz. Zentral- 
halle 73. 410—11. 30/6. 1932.) D e g n e r .

— , Ncue Arzneimitłel, Spezialitdten und Yorschriflen. Gaslro-Sil (Ch em . F a b r .
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V0N H e y d e n  A .-G ., Radebeul-Dresden): Gelformiges akt. Calciumsilicat, das Sąuren  
sclir schnell adsorbiert. Gegen HyperaciditStsbeschwerden. —  Katezon-Folien (CHEM. 
F a b r . S c h e r in g -K a h l b a u m  A .-G ., Berlin): M it H istam ineblorhydrat getrankto u. 
m it leitender M etallschicht iiberzogene Folien, die bei Stromdurchgang freio Histam in- 
ionen in  dio H aut abgeben. Zur Behandlung schmerzhaftor Muskelerkrankungen nach
D. D e u t sc ii . —  Polystaphylin(P h y sio l o g .-c h em . La b . R o s e n b e r g , Freiburgi. Br.): 
Aus 20 vorscliiedenen Stam m en hergestcllte Staphylokokkenvaccine in zwei Starken 
(100 u. 500 000 000 K eim e im  ccm). B ei Furunkulose usw. — Sindolor (LOHMANN 
A.-G., Fahr a. R h.): Nach A rt der Gielitwatte impragnierter F lanell zum Auflegen auf 
dio befeuchtete sehmerzendo Stelle. (Pharmaz. Zentralhallo 73. 39—41. 21/1. 
1932.) H a r m s .

— , Neue Arzneimiltel, Spezialitalen und Vorschriften. Alginez-Tabletlen (ArOTH. 
F r i t z  M ic h a lo w s k y ,  S y n o c h e m .-P r a p a r a te  G. M. B. H ., Berlin N 65): K odein, 
Acotylsalieylsauro, Phenacetin. — Cartilex (SANABO-CHINOIN, W ien): EiweiBfreies 
Knorpelextrakt. Subcutan bei Arthritis rheumatica. — Cuproleum (Chem . W e r k  
Dr. K l o p f e r  G. M. B. H ., Drcsden): ó lige  Lsg. von kolloidem  Cu2J 2; 1- bzw. 3%ig. 
B ei Tuberkulose, Lupus usw. —  Diozyantkrachinon (A f o t h .  F r i t z  M ic h a lo w s k y ,  
Berlin N 65): Abfuhrmittel in Tabletten zu 0,15 g. —• Panloderma-Salbe ( A t a r o s t ,  
ltostock) enthalt essigsauro Tonerde u. E xtraktivstoffe der K am illenbliite. Fiir Vete- 
riniirzweckc. (Pharm az. Zcntralhalle 73. 123—24. 25/2. 1932.) H a rm s.

— , Neue Arzneimittel, Spezialitalen und Vorschriften. Sedirian-Tabletten (Apo t h . 
F r it z  MICHALOWSKY, Berlin N 65): Diallyl-, Dipropylbarbitursiiure, Bromdiathyl- 
acetamid u. Milchzucker. Bcruhigungs- u. Sehlafmittel. — Somnifera-Tablelten (Herst. 
ders.): Codein. phosph., Natr. diaethylbarbitur., Phenetidin. lactic. Sehlafmittel. 
(Pharmaz. Zentralhalle 73. 135—36. 3/3. 1932.) H a r m s .

— , Neue Arzneimiltel, Spezialitalen und Vorschriflen. Dolorosa-Kapseln 
(Dr. Ma d  AUS U. Co., Dresden-Radebeul) m it 0,7 g Inhalt: Pyrazolon. phenyldimethyl. 
salicyl. 26,7%; Dimethylaminophenazon 33,3°/o; Coffein. Natr. salicyl. 6,7°/0; Sacch. 
lact. 33,3°/0. Analgetikum u. Antineuralgikum. (Pharmaz. Zentralhallo 73. 264—66. 
28/4. 1932.) H a r m s .

— , Neue Arzneimittel, Spezialitalen und Vorschriften. Trepholonpuher (Ch e m . 
F a b r . PROMONTA G. M. B. H ., Hamburg 26): Wundpuder, der Trephono in konz. 
Form en thalt (von n. u. absterbenden Zellen abgeschiedene Stoffe, die dio Zellproli- 
feration anregen. — Turbatherm (T o r fw e r k  E in f e l d , Ca rl  HoRNUNG, Ein- 
feld i. Holst.): Neuartiges Priiparat zur Warmebehandlung von Gelenkerkrankungen, 
Leber-, Gallen- u. andere Leiden. Die Warme wird fortlaufend biolog, entwickelt u. 
halt bis 48 Stdn. an. (Pharmaz. Zentralhalle 73. 297—99. 15/5. 1932.) HARMS.

— , Neue Arzneimiltel, Spezialitalen und Vorschriflen. Ipecabrol (P h a r m . W e r k e  
N o r g in e , Prag): Monobromolsaures Emetin m it UbersehuB yon monobroinolsaurem 
N a (Multibrol). Bei Bronchitis, Bronehialasthma usw. — Peletran (Cr e o l in w e r k e  
H a m bu r g  G. M. B. H., Hamburg 8): Reiner Viehlcbertran m it 500 Einheiten Vita- 
min A u. 250 Einheiten Vitamin D  per g. — Pregnon-Ampullen („ D egf.W0p “ Ges. 
WISS. Or g a n p r a p a r a t e  A.-G., Berlin-Spandau): 1 Ampulle =  20 M.E. Hypophysen- 
vorderlappenhormon. Bei Insuffizienz der Keimdrusen u. Unterentw. der Geschlechts- 
organe. (Pharmaz. Zentralhalle 73. 395—96. 23/6. 1932.) H a r m s .

— , Neue Arzneimittel, Spezialitaten und Vorschriften. Barpyrcn (SANABO- 
Ch in o in -W e r k e , Wien I): Jo T ab le tte0,1 gDiathylmalonylharnstoff, 0,25 gDimethyl- 
aminophenyldimethylpyrazolon u. 0,08 g Coffein citric. Analgeticum. — Condurat 
(„T e r a p ia ", i i .  K o la r , Prag V III): 10,0 Extr. Condurango in 100,0 Vin. maltos. 
Lecicondurat enthalt noch 1,0 Lceithin. — Medizinal-Chinoblelten (CHINOSOLFABRIK 
A.-G., Hamburg): Chinosoltabletten mit besonders ausgeglichenem Salzgemiseh aus 
Na-, Mg- u. K-Salzen nach Priv.-Doz. Dr. B om m er . Zum Gurgeln, fiir Handbader, 
Spiilungen usw. — Piton („ D e g e w o p“, Ges. WISS. ORGANPRAPARATE A.-G., Berlin- 
Spandau): Standardisiertcr Gesamtauszug aus Hj-pophysenhinterlappen. 1 ccm =  
3 Vógtlin-Einheiten. Bei Wehenschwaehe, Darmlahmung, Diabctes insipidus usw. 
(Pharmaz. Zentralhalle 73. 424—25. 7/7. 1932.) H a r m s .

— , Neue Arzneimittel, Spezialitaten und Vorschriften. Artose (C. F . B o e h r in g e r  
U. Só h n e  G. M. B. H ., Mannheim-Waldhdl): 10%ig. Lsg. des Fe-Praparates Ferratin 
mit 0,2% Cuprum nucleinicum u. 2%  Natrium nucleinicum. Gegen Anarnie. — Auro- 
jacol (ISTITUTO Sie r o -t e r a p ic o  Mil a n e s e , Mailand): Au-Arsenobenzolpraparat in
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Ampullen von 0,05—0,4 g. Gegen Lupus crythematodes. — Belladenal (S a nd o z  
A.-G., Numberg): 0,000 25 Bcllafolin u. 0,05 Phenylathylbarbitursaure je Tablette. 
Bei Angina pectori8, Dysmenorrhoe, ala Schlafmittel usw. — Sennacol-Zapfchen (Ch e m . 
F a b r . Dr. L ie b e  U. Co., Hamburg 24) cnthalten je Stiick den E xtrakt aus 1,5 gFolliculi 
Sennae. Gegen Obstipation. (Pharmaz. Zentralhałle 73. 458—59. 21/7. 1932.) H a r m s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max Bockmiihl, 
Gustav Ehrhart und Leonhart Stein, Frankfurt a. M.-HCehst), Darstdlung yon im  
PhenylJcem hydro xyli er ten l-Phenyl-2-aminoalkoholen-(l), dad. gek., daB man in im 
Phenylkern hydroxylierten aliphat.-aromat. Ketonen die OH-Gruppen yerathcrt oder 
yerestert, dureli Einw. von HNOa oder dereń Eatern die entspreehenden Isonitroso- 
yerbb. herstellt, diese der Red. unterwirft u. gegebcnenfalls die Acyl- oder Alkylgruppe 
abspaltet. — Hierzu vgl. E. P. 368613; C. 1932. II. 91. Nachzutragen ist, daB man 
aus p-Acetyloxypropiophenon (aus p-Oxypropiophenon u. Eg.-Anhydrid, Kp.8 160—162°) 
das p-Acetylisonitrosopropiophenon (F. 120—121°) u. hieraus durch Verseifung mit 
HC1 das p-Oxyisonitrosopropiophenon (F. 178°) erhalten kann. (D. R. P. 552 244 
KI. 12q Tom 1/6. 1930, ausg. 13/6. 1932.) A l t p e t e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Darstdlung eines basisdien 
Athers einer aromałisch substituierten Carbonylverbindung. Durch Umsetzung yon 
p-Oxyacetophenon mit ChlorathyldiiUhylaminhydrochlorid in Aceton in Ggw. yon K2C03 
(unter RiickfluB) wird p-Didthylaminoathoxyacetoplienon erhalten, Kp.s 167—168°, 
das Hydrochlorid ist in W. 11. mit lackmusneutraler Rk. Die Verb. soli therapeut. 
y er wendet werden. (Schwz. P. 152 087 vom 28/8. 1930, ausg. 1/4. 1932.) A l t p e t e r .

Sharp & Dohme Inc., ubert. yon: Alfred R. L. Dohme, Baltimore, Y. St. A., 
Herstellung von hochmolekularen C-Alkylresorcinen. Das Verf. des E. P. 219 922 (C. 1927.
I. 1525) wird in der Weise abgeandert, daB Sauren m it 8 oder mehr C-Atomen ver- 
wendet werden. Man kondensiert das Eesorcin mit der Saure in Ggw. von ZnCl2 bei 
125—135° u. reduziert das entstandeno Keton mit Zn-Amalgam u. HC1 bei 105°. Man 
erhalt m it Caprylsaure das Octylresorcin, F. 73—73,5°, Kp., 199—201°, m it Pelargon- 
saure das Nonylresorcin, F. 66—67°, Kp.]0 220—225°, mit Caprinsdure das Decyl- 
resorcin, F. 73—74°, Kp.u  235—240°, mit Undecyhaure. das Undecylresorcin, Kp.10 230 
bis 235°, mit Laurinsdure das Dodecylresorcin, F. 84—85°, Kp., 224—226°, m it Tri- 
decylsdure das Tridecylresorcin, Kp.12 250—255°, u. mit Myristinsdure das Tetradecyl- 
resorcin, F. 65—67°. Dio Prodd. sind unl. in W. Sio dienen in alkal. Lsg. ais Anti- 
septica. (A. P. 1858 042 vom 12/10. 1927, ausg. 10/5. 1932.) N o u y e l .

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Schwciz, Dosierung von hygro- 
skopischen Salzen des Acdylcholins fiir Injektionszwecke, dad. gek., daB man absol. 
alkoh. Lsgg. in Ampullen abfiillt, den A. im Vakuum yerdampft u. die Ampullen zu- 
schmilzt, alles unter AusschluB yon Feuchtigkeit. Das Acetylcholin bleibt hierbei 
unzers. (Schwz. P. 153 032 vom 23/1. 1931, ausg. 16/5. 1932.) A l t p e t e r .

William S. Merrell Co., ubert. yon: Charles G. Merrell, Wyoming, und 
Mortimer Bye, Cincinnati, V. St. A., Lebertranpraparal. Das Praparat besteht aus 
einer Emulsion von Lebertran u. einer so geringen Menge eines alkal. Mittels, z. B. 
NaOH, KOH, Magnesiamilch, daB eino Verseifung nicht stattfindet. B e i s p i e l :  
5% Mg-Milch, 15% W. u. 85% Lebertran. (A. P. 1862 315 vom 9/3. 1928, ausg. 
7/6. 1932.) S c h u tz .

H. Eisner und H. Vollmer, Deutschland, Emiedrigung der Viscositat yon Olen. Es 
geschieht durch den Zusatz yon ilther. Olen (Layendel — Citronenol) zu fetten oder 
minerał. Olen, yornehmlieh zwecks Herst. kosmet. Prapp. zur Hautpflege. (F. P. 
718 975 vom 22/6. 1931, yeroff. 30/1. 1932.) v a n d e r W e r t h .

Gijsbertus Pieter Pijper, Utrecht, Herstellung einer Hdmorrhoidensalbe. Man yer- 
mischt Wachs, gemahlenen Schiefer u. ein weichmachendes Mittel, z. B. Salatol, u. gc- 
gebenenfalls andcro fiir Salben geeigneto Stoffe miteinander. (Holi. P. 26 803 yom 
4/2. 1931, ausg. 17/5. 1932.) Schutz.

L. Blas y Alvarez, Comentarios a la 8. ed, de la farmacopea oficial espanola. Toledo: A. Medina 
1932. (188 S.) 8<>. 8.— .

John Mitchell Watt and Maria Gerdina Breyer-Brandwijk, Tho medicinal and poisonous 
plants of Southern Africa: their medicinal uses, chemical composition, pharmacological 
effects and toxicology in man and animal. London: E. & S. Livingstone 1932. (334 S.) 
4°. 25 s. net.
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GL Analyse. Laboratorium.
A. J . Schattenstein, Eine neue Vorrićktung zum genauen Ablesen von Biiretten. 

Es wird ein einfaches Verf. angegeben, das ein genaues Ablesen der Biiretten gestattet: 
Ein 2 cm langes Glasrohr wird auf die Burette geschoben, auf der es gleitet. In den 
oberen Teil dieser Glashiilse wird ein ringfórmiger diinner Strieli eingeritzt, darunter 
wird in einer Entfernung yon 1 mm ein breiter schwarzer Strich angebraclit, der nur 
die Halfte der Hiilse umfalBt. Auf der anderen, Yorderen Seite werden unmittelbar 
unter dcm Ringstrich 10 Teilstriche angebraclit, die 9 Teilstrichen der Burette ent- 
sprechen. Auf die hintere Seite der Hiilse klcbt man einen nicht zu dichten Papier- 
streifen. Die ganze Vorr. wird durch eine Feder gehalten. Der Meniskus crscheint 
je tzt nur in Form eines diinnen Striches. In  Verb. mit dem Nonius erreicht man eine 
Gcnauigkeit der Ablesung von 0,01 ccm. (Ztschr. analyt. Chem. 88. 435—36. 1932. 
Moskau, Karpow-Inst. f. Chemie.) WOECKEL.

C. W. La P ierre , Ein pholoeleklrischer Prazisionsregler. Eine Anordnung zur 
Temp.-Regelung mit Photozello wird kurz beschrieben. Die Temp. eines Olthermostaten 
wurde wahrend einiger Wochen auf ±0,003 bis 0,005° konstant gehalten. (General 
electr. Rev. 35. 403. Juli 1932. General Electric Comp.) S k a l ik s .

K. H. Ram asw am y, Die Kalibrierung eines Mc Leod-Manometers in einem Vakuum- 
system. Es wird eine Methode beschrieben, die auch anwendbar ist, wenn das Mano- 
meter an ein Vakuumsystcm fest angeschmolzen ist. (Philos. Magazine [7] 14. 96—99. 
Juli 1932. Madras, The Presidency College.) S k a l ik s .

Glyn Owen, Die Handhabung von Phosphorpcntoxyd. Fiir die Einfiihrung von 
P20 6 in einen App. yerwendet Vf. ein einseitig offenes Glasrohr, in dem ein Glas- 
stempcl durch das oben zu einem engen Fiihrungsrohr verengte Endo des Rohres 
bewegt wird. Das Rohr wird durch Eintauchen in den P 20 5-Behalter gefiillt u. nach 
Abwischen des auBen anhaftenden P ,0 5 der Inhalt in das Verwendungsgefafi aus- 
gestoBen. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. 609. 15/7. 1932.) R. K. M u l le r .

H. E. T. H au lta in  und W . E. Johnston, Einige Aufbercitungsprodukte unter dem 
Mikroskop — ein Beitrag zur bestimmenden Mineralogie. Einige Erze wurden im Scliliff 
auf Quarzplatten erhit-zt, wobei sie eharakterist. Veranderungcn unterworfen sind. 
Gold- u. Silbertelluride ergeben beim Abrosten eine klarc Schmelze, in dereń Mittel- 
punkt ein rundes Gold- bzw. Silberkorn yorhanden ist. E rhitzt man in reduzierender 
Gasatmospharc, so wird die Schmelze grau (Bi- u. Pb-Telluride) oder bronzefarben 
(Hg-Telluride). Pyrit wird beim Erliitzen rot. Clialkopyrit gibt Korner, welche rot 
u. grau gesprenkelt sind. Pentlandit zeigt haarartige Auswuchse u. Kugelchen. 
(Canadian Mining metallurg. Buli. 1932. 353—55. Juli.) E n s z l in .

M. W eingeroJf, Ein neues cmpjindliches StraldungsmePgerat. Zu relativen 
Messungen der Strahlungsintensitat wird eine Quarzplattc verwcndet (Dicke — 1 oder 
2/i, Breite =  einige Zehntelmillimeter, Lange =  2—3 cm), die auf einer Seite mit einer 
Bi-Schicht iiberzogen ist (Verdampfung im Vakuum). Die Lamelle ist in einem bis auf 
ca. 10~4 mm Druck evakuierten GefaB senkrecht aufgehangt. Bei Bestrahlung der 
Lamelle entsteht infolge der Erwiirmung eine Verbiegung, die Versehiebung des 
Lamellenendes wird mkr. gemessen. (Physikal. Ztschr. Sowjetunion 1. 304—06. 
Febr. 1932. Leningrad, Staatl. opt. Inst.) S k a l ik s .

M. Guyot, Die Prufungm unter den filtrierten vltravioleUen Strahlen. II. (I. vgl.
C. 1931. II. 1455.) Ein Vergleich der Fluorescenz mit der von Lsgg. bekannter Stoffc 
in bestimmter Konz. erwies sich ais unbefriedigend. Die farbenphotograph. auf- 
genommencu Spektra liefern yergleichbare Ergebnisse. Zur Rekonstitution der Farben 
ist der Ap on GuNTZ u. B e r n h e im  (vgl. C. 1932. I. 3087) geeignet. Die Intensitat 
der Fluoicocenz ist einfach u. genau mit der photoelektr. Zelle meBbar. (Ann. Falsi- 
fieations Fraudes 25. 263—68. Mai 1932.) G r o s z f e ld .

C. J . Schollenberger, Diagramm fiir die Chinhydroneleklrode. Diagramm zum 
Ablesen des ph aus Potentialmessungen mit Chinhydron- u. gesatt. Kalomelelektrode. 
(Chemist-Analyst 21. Nr. 4. 8—10. Ju li 1932. Wooster, Ohio, Agricultural Esp. 
Stat.) L o r e n z .

A. E. J .  Vickers, J .  A. Sugden u n d  R. A. Bell, Ein Apparat zur konlinuierlichen 
Aufzeichnung des pa. I. Allgemeine Beschreibung des Apparates. Rohrenpotentiometer 
hoher Nullpunktskonstanz (2 Rohren in W HEATSTONEscher B riick en sch altu n g) zur 
Verwendung mit Glaselektrode u. Registriergalyanometer. (Journ. Soc. chem . Ind. 51- 
545—54. 24/6.1932.) L o r e n z .
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K. Drewski, Elektromelrische Titration slarker Sauren in Ocgenwarl fon Salzen 
schwacher Basen. Es wird dic Mogliclikeit der elektrometr. Titration von starken 
Siiuren in Ggw. von Salzen schwacher Basen am Beispiel der Titration yon IICl in 
Ggw. von Nicotincldorhydrat erortert. Die Titration wird in folgender Weise ausgefuhrt. 
Nach Best. der Abhangigkeit zwischen den Ablesungen des Potentiometers u. dom 
Ph wird das pn fiir die reinen Salzlsgg. in yerschiedenen Konzz. bestimmt u. eine Tabelle 
aufgestellt. Hierauf wird die Lsg. des Gemisehes der Siluro u. des Salzes titriert. 
Anfanglieh konnen groBere Mengen Reagens zugefiigt werden. Sobald sich die Aciditat 
der Lsg. derjenigen der reinen Salzlsgg. niihert, wird tropfenweise titriert. Sobald 
aus der Potentialandcrung hervorgelit, daB der erste Potentialsprung uberschritten 
ist, wird schneller titriert bis zum Beginn des zweiten Potentialsprunges. Hierauf wird 
tropfenweise zurucktitriert. (Roczniki Chemji 12. 112—18. 1932. ) SCHONFELD.

P. B ruśre, Anwendung mehrerer Indicatoren nebeneinander in der Acidimetrie. 
(Vgl. C. 1 9 3 1 . I. 1694.) Die Titration kann durch Feststellung des Yorumschlages 
u. Endumschlages mit yerschiedenen Indicatoren, wie an Beispielen gezeigt wird, an 
Schnelligkeit u. Sicherheit gewinnen. Beispiel der Titration von NaHC03, wobei Phenol- 
rot ein ausgezeiehneter Vorumschlagsindicator gegeniiber Plienolphthalein u. Lackmus 
ist. Die Phenolsulfophthalcine sind rasche u. sichere Indicatoren, dereń Empfindlichkeit 
um so gruBer ist, je naher die Bldg. ihrer gefarbten ehinoiden Form bei pH =  7 liegt. 
Am besten ist die spektroskop. Kontrolle der von der ehinoiden Form gelieferten Ab- 
sorptionsbande: (Ann. Falsifications Fraudes 25. 325—28. Juni 1932. Paris, 1’Inten- 
dance aux Invalides.) G r o s z f e ld .

E lem ente  u n d  anorganische V erblndungen.
W . R . W est, Oxydationsinethod& auf nassem Wege zur Bestimmung des gesamlen 

Schwefelgehaltes von Schlacken, Erzen, Aschen usw. Saurelosliches Materiał wird mit 
Br2-Eg. oder KC103 u. H N 03 behandelt; saureunl. zuvor durch Schmelzen mit Na2C03 
aufgeschlossen. (Chemist-Analyst 21 . Nr. 4. 11—14. Juli 1932. Hammond, In 
diana.) L o r e n z .

Norris W. M atthews, Rasche Bestimmung des Hydrosulfitgchaltes. Na2S20 , kann 
mit K 3[Fe(CN)0] titriert werden, wobei vor der Titration zur Lsg. etwas FeS04 zu- 
gegeben wird, das m it tjberschuB von K 3[Fe(CN)6] Berliner Blau bildet. Ebenso 
kann mit Fcrriammoniumsulfat titriert werden, das mit etwas NH4SCN rot gefarbt ist; 
Na2S20 4 ist yerbraucht, wenn die rote Farbę der Titrier-Lsg. stehen bleibt. (Chemist- 
Analyst 21. Nr. 4. 6—7. Juli 1932. Baltimore, Md.) L o r e n z .

K. W. F róhlich, Dic gewichtsanalytische Bestimmung der Schwefelsdure im Clirom- 
bad. Um die durch das komplexchem. Verh. der Cr'"-Verbb. bedingten Fehler bei 
der gewichtsanalyt. S04"-Best. nach Red. des Cr04"  mit A. zu yermeiden, schlagt 
Vf. vor, den SO.,''-Rest durch den Acetatrest zu yerdrangen. Das Verf. unterscheidet 
sich von dem von W i l l a r d  u. S c h n e id e w in d  (C. 1929 . II. 2257) yorgeschlagenen 
durch die Einfiigung einer kurzeń Behandlung des abfiltrierten Nd. m it yerd. HC1 
zwecks Entfernung etwa mitgerissenen Ba-Acetats. Die Yerd. der reduzierten Lsg. 
bei der Fallung soli nicht zu groB sein, Einengen schadet nicht. Andere Red.-Mittel
zeigen gegeniiber A. keine Vorteile. ZweckmaBig werden zu 5—10 cem Cr-Bad der
Reihe nach 10 ecm konz. HC1, 5 ccm A., 10 ccm Eg. u. 3 g S 04"-freies Na-Acetat zu- 
gesetzt. Das Gemisch wird, anfangs zugedeckt, dann offen, mindestens 1/2 Stde. 
bis fast auf Siedetemp. erhitzt, nach Verd. mit dest. W . auf 250 ccm erneut erhitzt 
u. unter Ruhren m it ca. 20 ccm h., ca. 5%ig. BaCl2-Lsg. yersetzt. Vor dem Filtrieren 
laBt man yorteilhaft einige Zeit in der Wannę, mindestens aber noch 3 Stdn. in der 
Kalte stehen. (Angew. Chem. 45 . 508— 10. 30/7. 1932. Schwabisch Miind, Edel- 
metallforschungsinst.) R. i».., MULLER.

Carlo Palm eri und Giselda Rizzi, Farbreagenzien zum Nachweis des Chlor-, Brom- 
und Jodions. Cl', Br', J '  lassen sich durch folgende Farbrkk. nachweisen: Mit Ag,,CrOt 
u. HgfirOi (angewandt ais mikrokrystallin. Pulyer -\- CaC03) bilden sich in neutraler 
Lsg. Gelbfarbung hervorrufende Chromate; AgCNS  (Pulyer, gemischt mit pulyeri- 
siertem Ferriammonsulfat) gibt in salpetersaurer Lsg. Rhodanid, dieses mit F e " ‘ Rot- 
farbung. Ais Ersatz der Methode, aus Bromiden u. Jodiden durch Chlorwasser u. Chlf. 
Br bzw. J  in Freiheit zu setzen, wird die Verwendung einer Lsg. yon Cl in CC14 empfohlen. 
Vorschriften zur Darst. der Reagenzien. (Industria chimica 7. 147— 49. Febr. 1932. 
Foggia.) • HELŁRIEGEL.

Antonino Sconzo, Farbreagenzien fiir den Nachweis der Ionen Cl', Br' und J '. Die
117’
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von P a l m e r i u . R izzi (vgl. vorst. Ref.) angegebene Farbrk. mit Ag2Cr04 ist nicht 
charaktcrist. fiir Halogenionen, sondern tr it t  aueh mit allen Ionen ein, dereń Ag-Salze 
weniger 1. sind ais Ag2Cr04, namlick aueh m it CNS', S" u. J 0 3'. Auek S20 3"  u. in 
sckwackerem MaBe C03"  geben die Rk., dagegen nicht As03" ', A sO /", BO,' u. H PO /'. 
Infolge der geringeren L8slichkeit des BaCr04 tr it t  die Farbrk. m it BaCL nicht ein, 
m it HgCl2 erfolgt sie nur sckwack. Die Loslichkeit des Ag2Cr04 in Cyanidlsg. u. NH3 
bedingt, daB d ie  Farbung der Lsg. bei Anwesenheit yon CN' bzw. CaC03 +  NH4- 
Salzen aueh in Abwesenheit yon Halogenionen em tritt, ahnlieh aueh in Ggw. yon 
Hg2Cr04 +  CaC03 u. yon AgSCN +  Fe-Alaun. (Industria chimiea 7. 573—75. Mai 
1932. Bussi Offieine [Pescara].) R. K. MtiLLER.

H irendra N ath Das-Gupta, Neue Methode zur Bestimmung von Arsen in Organo- 
arsenderivaten. I. Die meisten Organoarsenyerbb. sind 1. in HCl; As kann in dieser 
Lsg. jodometr. bestimmt werden. 0,01—0,02 g werden in einem 300 ccm-Erlenmeyer- 
kolben m it 15 ccm HCl (D. 1,19) 5 Min. auf dem W.-Bade, bei nicht yollstandiger 
Lsg. direkt uber der Flamme erhitzt. Nack Abkuhlung auf Zimmertemp. werden 
■15 ccm Eg. u. 50 ccm W. u. dann eine Lsg. von 4 g K J  in 10 ccm W. zugegeben. Die 
Wiinde des Kolbens werden abgespiilt u. sodann m it n. Na2S20 3-Lsg. titriert, wobei 
gegen Ende 2 ccm l% ig. Starkelsg. zugesetzt werden, der Endpunkt ist bei Wieder- 
herst. der ursprunglichen Farbę der Lsg. erreicht (1 ccm 1/20 n. Na2S20 3 =  0,000 037 5 g 
As). Die bei 9 Organoarsinsauren m it 5-wertigem As erhaltenen Ergebnisse sind be- 
friedigend. (Journ. Indian chem. Soc. 9. 95—97. Febr. 1932. Kalkutta, Univ. Abt. 
f. angew. Chemie.) R. K. MtiLLER.

B. K oone, Kupferfolie zum Nachweis von Antimon. Beim Nachweis von Sb in einer 
Sb- u. As-haltigen Lsg. kann P t dureh Cu ersetzt werden. (Chemist-Analyst 21. Nr. 4. 7. 
Juli 1932. New York City.) L o r e n z .

W. J . Tartakow ski, Eine rolumetrische Methode zur Bestimmung von Kieselsaure 
in Gegenwart von Fluoriden. Dervolumetr. Si02-Best. stand folgendes entgegen: Mangel 
einer Metkode zur Umwandlung jeder Form von S i02 in die Kieselfluorwasserstoff- 
saureyerb.; die bestehenden Methoden fiir die Titration von H2SiF6 beriicksicktigen 
nickt geniigend den EinfluB fremder Stoffe. Die vom Vf. yorgeschlagene Metkode 
beruht auf der Beobachtung, daB Na2SiF fl beim Erhitzen u. Eindampfen mit geniigend 
NaF enthaltender H F nicht zers. wird. Beim Verdampfen yon Si02 mit H F u. NaF 
bildet sich ein Gemisch von Na2SiF6 u. NaF-HF. Wird die Verdampfung dieses Ge- 
misches mit Na-Formiat yorgenommen, so yerwandelt sich das N aF-H F in das neutralo 
Salz, wrahrend Na2SiFa unverandert bleibt u. dureh Titration mit 0,5-n. NaOH bestimmt 
w’erden kann (wiikrend die HC02H  sich yerfliichtigt). Ggw. von Alkalimetallen, Pb 
u. kleine Mengen Fe u. Al ist okne EinfluB.

A u s f i i k r u n g  d e r  Si02 - B e s t .  A. Die Probe enthalt auBer Alkali- u. Erd- 
alkalimetallen Pb u. kleinere Mengen Al u. Fe, keine anderen Metalle: Man yersetzt 
die Einwaage (bis 0,15 g Si02) m it 4—10 ccm 2-n. NaOH oder 0,3—0,5 g NaF u. 5 bis 
8 ccm HF u. yerdampft. Der Trockenriickstand wird mit W. yersetzt u. nockmals 
yerdampft. Zum Riiekstand gibt man W. u. 1—2,5 g Na-Formiat u. yerdampft 2-mal 
zur Trockne. Zum yólligen Trocknen ist Erkitzen auf dem Sandbade erforderlich. 
Dor Riiekstand wird m it NaOH (Pkenolphthalein) titriert. — B. Die Probe enthalt 
auBer den bei A erwahnten noch andere Metalle: a) die Probe enthalt keine groBeren 
Mengen in H F unl. Fluoride: Behandeln der Einwaage nach A. Nach Verdampfen mit 
H F wird der Riiekstand befeuehtet, einige ccm H F zugesetzt u. bis zur Lsg. des Metalls 
erhitzt. Nach Abkiiklen gibt man so yiel KC1 kinzu, daB das Vol. ca. 50 ccm u. der 
Geh. an KC1 nickt unter 20% betragt. Filtrieren dureh einen paraffinierten Trichter, 
Auswaschen mit 20%ig. KC1; Titration des Riiekstandes nack A. — b) Sind groBere 
Mengon HF-unl. Fluoride zugegen, so wird wie oben gearbeitet, aber das ausgeschiedene 
K2SiF6 mitsamt Filterriickstand nur soweit ausgewaschen, bis das F iltra t nicht mehr 

* mit Na2S reagiert. Der Riiekstand wird umgespult, 0,2 g NaF u. 0,5 g Na-Formiat 
zugesetzt u. nack A. weiter analysiert. — Spater kat sich gezeigt, daB mehrfaches 
Verdampfen nach Zusatz yon Na-Formiat uberfliissig ist u. einmaliges Eindampfen 
geniigt. Zur Best. von Na^SiF6 u. S i0 2 in  NaF  werden 1—1,5 g.befeuchtetes NaF mit 
10—15 ccm 20%ig. HF zur Trockne yerdampft, der Riiekstand nochmals mit W. 
yerdampft, 2—3 g Na-Formiat zugesetzt, yerdampft u. getrocknet usw. Das Na2SiF8 
bleibt aueh beim mehrfachen Verdampfen mit HF unyerandert zuriiek; das ist yon 
Wichtigkeit- bei der Si02-Best. in Quarz u. schwerer zersetzlichen Silicaten. — Aueh 
wenn der A120 3- u. Fe2Ó3-Geh. der Probe nicht iiber 0,1—0,2 g betragt, empfiehlt es
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sich vor Zusatz der HF mehr NaOH zuzugeben, ais unter gewóhnlichen Umstanden 
u. vor der Titration dem Trockenruckstand nach Behandeln mit HC02H  oder dem aus- 
gewaschenen Nd. nach Abtrennung des K 2SiF6 u. Na2SiF0 yon den Metallfluoriden 
eine h. gesatt. NaF-Lsg. zuzusetzen. (U. S. S. R. Scient.-techn. Dpt. Supreme Council 
National Economy Nr. 493 . Transact. Inst. appl. Mineralogy Nr. 52. 29 Seiten. 
1932.) SCHONFELD.

R. Sazerao und J . Pouzergues, Nackweis kleiner Wismuimengen mit o-Oxy- 
chinolin. S tatt der bisher zum Bi-Naehweis benutzten Alkaloide Chńiin u. Cinchonin 
wird die Verwendung von o-Oxychinolin empfohlen, da sich die mit dicsem Reagens 
erhaltenen Ndd. u. Farbungen charakterist. von den Fe-o-Oxychinolinrkk. unter- 
soheiden, wahrend die mit Chinin u. Cinchonin erhaltenen Fe-Ndd. m it den Bi-Ndd. zu 
yerwechseln sind. Ber Bi-o-Oxychinolinnd. ist leicht krystallin. zu erhalten. Die 
Rk. spricht noch auf Verdunnungen von 1: 1 Million an; der sich nach einigen Tagen 
absetzende Nd. ist in diesem Fali mkr. zu priifen. Zur Ausfiihrung wird eine mit 
H N 03 oder H2S04 angesauerto 2%ig. Lsg. von o-Oxychinolin mit dem gleichcn Vol. 
4°/oig. KJ-Lsg. yersetzt, u. diese Mischung in dio Bi-Lsg. gcgossen. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 109 . 79—82. 22/1. 1932.) W a d e h n .

P. W. Uhl, Bronzeamlyse. 1 g Legicrung wird m it 20 ccm H N 03 (1: 1) langsam 
in der Warmo gel. Nach Eindampfen auf 10 ccm wird filtriert. Der Nd. (Sn02, P20 5) 
wird. auf 1400° erhitzt u. gewogen, danach mit 25 ccm W. u. 25 ccm HC1 (1: 1) aus- 
gezogen; das riickstandige SnO, wird wieder gewogen. — Die Fil trato der 1. Filtration 
werden m it 10 ccm H2S04 yersetzt u. zum Rauchen gebracht; P bS04 wird gewogen. 
Aus dem F iltrat wird Cu elektrolyt. bestimmt. Fe u. Al werden in ublieher Weiso 
ais Oxyde, Ni mit Dimethylglyoxim u. Zn ais Pyrophosphat bestimmt. (Chemist- 
Analyst 21 . Nr. 4. 4—5. Juli 1932. Detroit, Mich.) L o r e n z .

J . J .  Lurje, Bestimmung von Arsen, Anłimon, Zinn und Zink in Erzen und Legie
rungen durch Titration mit Kaliumjodat. Eine Nachpriifung der Methode yon JAMIESON 
(Ind. engin. Chem. 10 [1918]. 290) fiihrte zu folgenden Beobachtungen: Die As- u. 
Sb-Bcst. durch Titration mit K J 0 3 liefert bei Erzen u. Legierungen yorziigliche Resul- 
tato. Die Sn-Best. durch dcssen Red. zum Metali u. nachfolgendo Titration mit KJOa 
ist nicht zufriedenstellend. Dio Sn-Best. durch Red. zu SnCl2 u. Titration des letzteren 
mit K J 0 3 im C02-Strom liefert zwar befriedigcnde Resultate, ohne aber besondere Vor- 
ziige gegenuber der Titration des SnCl2 mit Jod aufzuweiscn. Die Best. des Zn durch 
Fallung ais ZnHg(CNS)4, Wagung oder Titration des Nd. gibt sehr gute Resultate in 
Abwesenheit yon Fe. Ist Fe zugegen, so liefert dessen Red. mit S 02 nach JAMIESON 
in Ggw. gróBerer Fe-Mengon unbefriedigende Ergebnisse. Zur Best. des Zn in Ggw. 
von Fe wurde folgende Methodo ausgearbeitet: Die saure, Zn u. Fe onthaltende Lsg. 
wird mit 1—2 g Weinsaure u. einigen Tropfen KCNS yersetzt. Die durch Fo rotgefarbto 
Lsg. wird mit starker Sodalsg. bis zum Umschlag nach Gelb yersetzt u. dann mit HgCl2 
u. KCNS weiter behandelt. Die Methodo eignet sich zur Zn-Best. in Erzen u. Konzen- 
traten. (Minerał. Rohstoffe [russ.: Mineralnoje Ssyrje] 6. 731—42. 1931.) S c h Ó n fe ld .

B estandteile von  Pflanzen und  Tieren,
P . K im m elstiel und H. Becker, Die titrimetrische Feltbestimmung in kleincn 

Organmengen. Aus dem angesauerten Verseifungsgemisch werden dio Fettsauren mit 
Petrolather extrahiert u. dadurch reinero Substrate erhalten. (Ztschr. physiol. Chem. 
209 . 166—75. 29/7. 1932. Hamburg, Univ., Pathol. Inst.) O p p en h e im e r .

R. Carrasco Form iguera, Beobachtungen iiber die Blutzwkerbestimmungsmethode 
von Hagedom und Jensen. Hinweis auf Fehlerąuellen, EnteiweiBung durch Zn (giinstigsto 
Resultate) u. Abkiihlung nach Red. in W.-Bad von 10° wird empfohlen. (Compt. rend. 
Soc. Biol. 110. 730—31. 1/7.1932. Barcelona.) O p p en h e im e r .

R. Carrasco Form iguera, Uber die Verwendung eines allcalischen Kaliumferru 
cyanidrcagens, das starker konzentriert ist, ais das urspriinglich von Hagedom und Jensen 
fiir die Zuckerbestirnmung in kleinen Blutmengen angegebene. (Ygl. vorst. Ref.) Das 
Reagens enthalt 3,3 g Kaliumferricyanid u. 10,6 g Na2C03 (anhydr.) pro 1 dest. W. 
Davon braueht man 2 ccm auf eine Filtratmenge, die 0,05—0,1 ccm Blut entspricht. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 110 . 743—44. 1/7. 1932.) O p p en h e im e r .

M. Lafargue, Uber eine Modifikation der Bestimmung der freien organischen 
Sauren im Harn nach Grimbert und Morel. Die yervollkommnete Berechnungsformel 
fiir dio freien organ. Sauren im Harn ist: freie Saure = 7 2  +  4/100 p  — p. R  ist die 
Titf/iJ/ipns^ęiditat auf sehwach Phenolphthaleinrot (ph =  8,2); p in ccm Vio'n - (Aciditat
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der Monophosphate) ist gleich P 20 5 x  141 x  M ; M  =  6,85 log H B P04/H2BP0.i. 
(Compt. rond. Soc. Biol. 107. 1286—88. 1931.) W a d e h n .

Justin-M ueller, Die Biuretreaktion zur Bestatigung des Eitemachwcises im Harn- 
(Chem.-Ztg. 56. 604. 30/7.1932.) O p p en h e im e r .

V. Deulofeu und J . Espinel Bavio, Cholesterinbeslimmung in der Galie und Duo- 
denalsondierungsflussigkeit. (Compt. rend. Soc. Biol. 110. 830—31. 11/7. 1932. Buenos 
Aires, Med. Fak. physiol. Inst.) O p p en h e im e r .

J . H . Gaddum, Die biologische Wertbestimmung von Strophanthin (Kombe) ver- 
glichen mit Ouabain. (Quarterly Journ. Pharmac. Pharmaeol. 5. 274—300. Aprii/Juni 
1932. London, Nat. Inst. f. med. research.) O p p en h e im e r .

H enri Trolle, Beitrag zur Analyse der Gifte und Betaubungsmittel. Nichtspezifitat 
ton zum Nachweise der Gcgenwart von indischem Hanf oder Haschisch und seinen Derimten 
terwendeten chemischen Reaktionen. Dic Rk. von B eam  (Rotfarbung des A.-Auszuges 
mit alkoh. KOH) verlief bei Ausziigen aus der echten Drogę negativ, mit im Kp. von 
Cannabinol wesentlich verschiedenen Ausziigen aus anderen Pflanzen positiy. Auch 
auf iihnlicher Grundlage beruhendc Rkk. auf Cannabinol nach C a sp a r i, H a g e r ,  
O g ie r  u. KOHN-ABREST waren ungceignet. (Ann. Falsifications Fraudes 25. 273— 80. 
Mai 1932. Cairo, tribunal mixte.) G r o s z f e ld .

Giuseppe Rende, Bemerkung zu einer pseudospezifisch.cn Eeaktion des Haschisch. 
Die Rk. von B eam  (vgl. vorst. Ref.) erwies sich bei der Nachprufung ais durchaus 
unspezif. (Ann. Falsifications Fraudes 25. 332—36. Juni 1932.) G r o s z f e ld .

Glanzstoff-Courtaulds G .m . b .H .,  Koln-Merheim (Erfinder: F ritz  Paschke, 
Koln), Verfahren zur Beslimmung der Auszugsfahigkeit hochtiscoser Fliissigkeiten durch 
Best. der Lange des zusammenhangenden Teiles eines aus einer Offnung frei aus- 
tretenden Fliissigkeitsfadens, dad. gek., daB derselbe in einer leicht beweglichcn u. 
durchsichtigenFl. aufgefangen wird, die sich in einem in Richtung des Fliissigkeitsfadens 
cinstellbaren GefaB befindet. — In  der leichtbeweglichen Fl. ist sofort erkennbar, ob 
derFaden noch zusammenliangt oder ob er schon in einzelne Teile aufgel. ist. (D .R .P . 
551556 KI. 421 vom 11/10. 1930, ausg. 2/6. 1932.) G e i s z l e r .

Francis B arillet und H enri Powis de Tenbossehe, Frankreich, Beslimmung 
des Sauerstoffgehaltes ton Gasen. Die zu untersuchenden Gase werden durch einen 
m it P  gefiillten Behalter in eine alkal. Lsg., z. B. in eine Vioo'n- Lsg. von Ba(OH)2 
gelcitct, dereń elektr. Leitfiihigkeit sich mit der Anderung der Basizitat andert, so 
daB die Leitfahigkcit der Fl. ein MaB fiir den Sauerstoffgeh. der hindurcligeleiteten 
Gase gibt. Alkal. oder sauer reagierende Gase, wie NH3 oder C02, mussen vorhcr 
aus dcm zu prufeńden Gas entfernt werden. (F. P . 722 985 vom 18/9. 1931, ausg. 
31/3. 1932.) __________________ G e is z l e r .

Helmuth Freytag, Dic Werkstoffc der chemischen Apparate. Berlin: Verl. Chemie [Komrn.:
Hacssel Comm.-Gesch., Leipzig] 1932. (54 S.) 8°. nn. M. 2.S0.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemisctie Technologie.

W . A. S tapleton, Problcme der Feinmahlung mit WindsicMung. Oberblick unter 
besonderer Bcrucksichtigung der Behandlung von klebrigcn Substanzen u. der Konz. 
von Rohphosphaten. (Chem. Age 27. 78—80. 23/7. 1932.) R. K. M u l le r .

Otto Krebs, Die Mehrfachschallung der stehenden Warmeaustauscher. (Vgl. C. 1932-
I. 3132.) Yf. weist an Hand von Betriebszahlen die Vorteile unterteilter Warme- 
austauscher gegeniiber einem einteiligen App. nach. Hintereinanderschaltung wirkt 
warmetechn. gunstiger ais Parallelschaltung, weil sie eine hohere Olgeschwindigkeit 

.ermoglicht. (Chem. Fabrik 5. 257—60- 13/7. 1932. Essen.) R. K. M u l le r .
Tsuneo Suzuki imd Chiuichi H orie, Einige Ver suche iiber die sogenannłe „Hot- 

Box“. Ais Deckmaterial fiir „hot boxes“  zur Sammlung der Sonnenenergie eignet 
sich am besten Cellulosefilm, danach Yiscosefilm, sodann folgen Glas, m it Leinol ge- 
tranktes halbdurehsichtiges Papier u. Minopapier, Paraffinpapier u. schlieBlich un- 
behandeltes Minopapier. Bei niedriger Temp. (<  45°) wird zweckmaBig nur eine, bei 
hóherer Temp. (8(>—105°) werden dagegen 2—3 Deckschichten, durch Luft getrennt, an-
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gewandt. (Scient. Papers Inst. physical chem. Ees. 17. Nr. 342—45. Buli. Inst. physical 
chem. Ees. [Abstracts], Tokyo 11. 1. Jan. 1932.) R . K . M u l le r .

A ktiebolaget Separator, Stockholm (Erfinder: G. H. Andersson), Schlamm- 
zentrifuge. Die Zentrifuge ist mit einer oder mehreren Serien yon Fl.-Ablaufen ver- 
schen, yon denen eine Serie durch Kanale m it dcm am Umfang der Zentrifuge an- 
geordneten Schlammraum in Verb. steht. Die Offnungen zu den Kanalen werden gegen 
Schlammablagerungen durch Schirmo o. dgl. geschiitzt. (Hierzu ygl. Aust. P. 16 403/ 
1928; C. 1930.1. 2939.) (Schwed. P. 68 795 vom 30/11.1927, ausg. 4/2.1930.) D r e w s .

E. K niittel, Kalkberge, Scklammzenirifuge. Sie cnthalt zwei relatiy zueinander 
unbewegliche, mit ganzen Wiinden yersehene, gegeneinandergekehrte Schalcn, zwisehen 
dereń AuBenkanten ein ringfórmiger Ablaufspalt konstanter Breite sich befindet, der 
durch eine in achsialer Eichtung yerschiebbare Eingscheibe yerschlieBbar ist. 
(Schwed. P . 69 939 yom 21/2. 1928, ausg. 29/7. 1930. D. Prior. 22/2. 1927.) D r e w s .

Rum ford Chemical W orks, ubert. von: Charles S. Bryan, Bhode Island, Be- 
handeln von Schlamm. Die Abscheidung von festen Stoffcn aus Schlamm, insbesondere 
von fein krystallisiertem CaSO.,, 1 ii 131 sich in der Weise durchfuhrcn, daB der auf einem 
Sandfiltcr sich absetzende Nd. stets glatt u. piast, gehaltcn wird. Beim Eiltrieren wird 
z. B. durch Drchen einer mit Euhr- u. Glattorganen yersehenen Welle dafiir gesorgt, 
daB der Nd. sich gleichmiiBig locker absetzt, beim Absaugen der Mutterlauge ent- 
stehende Risse werden sofort wieder yerschmiert. Sobald die M. genugend piast, ist, 
wird sie unter Aufwirbeln gewaschen. (A. P. 1860 527 vom 15/4. 1931, ausg. 31/5. 
1932.) H o r n .

George H arring ton , Sylvestris, Fullmaterial fiir Absorptimis-, Waschtiirme o. dgl. 
Das Fullmaterial besteht aus abgestumpften Hohlkegeln, dic am schmalen Endo mit 
Ausnahme weniger enger durchgehender Offnungen geschlosscn sind. Die AuBen- 
wandungen der Kcgelstiimpfe konnen Furchen, Einschnitto o. dgl. aufweisen. (E. P.
374 707 yom 31/8. 1931, ausg. 7/7. 1932.) D r e w s .

Hugo Kosm ack, Konstanz, Fiillkorper fiir Rieselturmc o. dgl., bestehend aus 
diinnwandigen Bandern, welehe um einen mit dem Gehiiuse achsengleichen, ais Hand- 
habe geeigneten Kern spiralig fortlaufend bis zum Gehauscdurchmesser zu Rollen ge- 
wickelt sind, dad. gek., daB diese Bander auf ihrer ganzen Flachę durehbrochen u. 
in ihrer Breite nur durch die Herst.-Moglichkeit begrenzt sind. Die Fiillkorper konnen 
auch aus katalyt. wirksamen oder adsorbierenden Stoffcn hergestcllt scin oder ais 
Trager fiir solche dienen. (D. R . P . 532 764 KI. 12c vom 12/8. 1927, ausg. 7/4. 
1932.) H o r n .

E. Molier, Brackwede, Elektrischa Abscheidung von in Gasen schwcbenden Stoffcn. 
Dic cntsprechenden Gase werden auf einer hinreichend langen Wegstrecke u. in solcher 
Eichtung an den temperierten Elektroden yorbeigefiihrt, daB die an den kal teren 
Elektrodenflachen durch Kondensation ausgefallten, leicht fl. Bestandteile die auf 
elektr. Wege ausgefallten dickfl. Teile m it sich reiBen. Das abgeschiedene Gemisch 
wird sektionsweise langs des Gasweges abgefiihrt. (Schwed. P . 7 0 112 vom 17/10. 
1924, ausg. 2/9. 1930. D. Prior. 18/10. 1923.) D r e w s .

Ges. fiir Linde’s Eism aschinen A.-G ., Hollricgelskreuth, Żerlegung von Luft 
oder anderen Gasgemischen durch Tiefkuhlung, wobei das zu zerlegende Gemisch u. 
die Zcrlegungsprodd. abwechselnd durch dic gleichen Querschnitte der Warmeaus- 
tauschcr hindurchgefuhrt werden, gcmaB D. E . P. 527479, 1. dad. gek., daB das Ver- 
haltnis der Gemischmenge zur Menge der Zerlegungsprodd. unter Berucksichtigung 
der yerschicdenen spezif. Warmen der auszutauschenden Gase in einzelnen Abschnitten 
der Austauscher so bemessen wird, daB an den Stellen, an welchen aus dcm zu zer- 
legenden Gas Kondensate ausgeschicden werden, eine fiir die vollstandige Wieder- 
yerdampfung der Kondensate ausreichend klcine Tcmp.-Differenz zwisehen ein- u. 
austretenden Gasen im gleichen (Juerschnitt des Austauschers erzielt wird. — 2 weitere 
Anspriiche. (D. R . P . 554 706 KI. 17g yom 13/11. 1931, ausg. 22/7. 1932. Zus. zu
D. R. P. 527 479; C. 1931. II. 1727.) D r e w s .

Ges. fiir Linde’s E ism aschinen A.-G., Hollriegelskrcuth, Zerlegen tiefsiedender 
Gasgcmische unier Verwcndung von Kaltespeichern im Umschaltwechselbetrieb u. Total- 
yerdichtung des gesamten zu zerlegenden Gasgemisches auf Kondensationsdruck, das 
nur teilweise unter Druck yerfliissigt, zum anderen Teil dagegen in einer Espansions- 
maschine entspannt wird, gemaB D. E. P. 538920, 1. dad. gek., daB dem in die Ex- 
pansionsmaschine zu leitenden Gasanteil yor dem E in tritt in dieselbe soyiel Kalte
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durch Ubertragung auf das zu zerlcgende Gasgemisch ódcr an eines der Zerlegungs- 
prodd. entzogen wird, ais durch dio Arbeitsleistung in der Espansionsmaschine boi 
der Entspannung vom Uruck der Vorzerlegung bis auf etwa 0,2 atu nachtraglich wieder 
an Kalte erzeugt werden kann. — 4 weitere Anspriiche. (D. R. P . 555 818 K I. 17g 
vom 13/11. 1930, ausg. 3/8. 1932. Zus. zu D. R. P. 538 920; C. 1932. I. 427.) D r e w s .

Allgemeine E lectricitats-G es., Berlin, Erzielung einer Temperalurerniedrigung 
zum Zwecke der Kalteerzeugung oder der Verflussigung von Gasen, wobei das Arbeits- 
mittel in einer Mehrzakl hinsiehtlich der Druckverlialtnisse parallel geschalteter Ent- 
spanner (Expansionsmotoren) entspannt wird, u. das aus einem Entspanner aus- 
tretende entspannte u. abgekiihlte Arbeitsmittel zur Vorkiihlung des in einen hin- 
sichtlieh des Temp.-Gebietes nachgeordneten Entspanner (Expansionsmotor) ein- 
tretenden Arbeitsmittels diont, 1. dad. gek., daB samtliche Expansionen unter auBerer 
Arbeitsleistung crfolgen. — 2. dad. gek., daB das Arbeitsmittel fur eine Mehrzahl von 
Entspanncrn (Expansionsmotoren) von einem gemeinsamen Verdichter geliefert wird, 
der in eino gemeinsame Druckleitung fordert u. das Arbeitsmittel einer gemeinsamen 
Sauglcitung entnimmt. — 5. weitere Anspriiche. (D. R. P . 554 464 KI. 17 a vom 
20/8. 1930, ausg. 9/7. 1932.) D r e w s .

Platen-M unters R efrigerating  System Aktiebolag, Stockholm, Betrie6 von 
Kalteapparaten, die m it einem druckausgleichenden Mittel arbeiten, 1. dad. gek., daB 
bei ubernormalen Tempp. des Kuhlmittels des App. Kaltemittcldampfe in dampf- 
fórmigem Zustand im App. gespeichert werden, wobei durch besondere Mittel die 
Kondensation der gespeicherten Dampfe verhindert wird. — 11 weitere Anspriicke. 
(D. R . P . 555 011 KI. 17a vom 8/1.1931, ausg. 16/7.1932. A. Prior. 9/1.1930.) D r e w s .

K arl Andreas H ofm ann, Berlin-Charlottenburg, Verfahren zum  Entwićkeln ton  
Wasscrdampf, dad. gek., daB man wss. Choratlsgg. auf Al oder Al-Legierungen in Ggw. 
von 1. Cu-Salzen einwirken laBt. Zur Beschleunigung der Rk. kann dem Al auch Zn 
in fein verteilter Eorm zugegeben werden. (D. R. P . 549430 KI. 12g vom 14/6. 1929, 
ausg. 27/4. 1932.) H o rn .

III. Elektrotechnik.
H. W arren, Isolierlacke etc. VII. Allgemeine Besprechung der teclmischen Aus- 

sichten. (VI. vgl. C. 1932. II. 1212.) Rolimaterialien (Ole, Harze usw., Trocknungs- 
u. Reifungszusatze, Yerdiinnungsmittel usw.), Isolier-, Schutz- u. Bindemittel. (Elec- 
trieian 109. 107—09. 22/7. 1932.) R. K. MULLER.

H enry J . M iller, Messuim und Beobachlung der Vahuumverhałtnisśe in ab- 
gcschmolzanen Vakuumrohren, Gluhlampen und Entladungsrohren. Gleieh- u. Wechsel- 
strom (hoch- u. niederfreąuent) -Methoden zur Messung von Vakua in zugeschmolzcnen 
Systemen werden entwickelt. Es laBt sich zeigen, daB die Pumpentype u. dio Art 
des Gatters einen bestimmton EinfluB auf die Vakuumcharakteristik einer Rohre haben. 
(Physical Rev. [2] 40. 1043. 15/6- 1932. Emporium, Pa.) L o r e n z .

Hooker Electrochem ical Co., V. St. A., Elektrolytische Zcllc. Der Bau der elektro- 
lyt. Kammer, sowie die Anordnung der Elektroden darin sind so getroffen, daB die 
Oberfliicho der Elektroden annahernd proportional dem Yol. der Kammer ist; die Anodę 
kann z. B. aus einer Mehrzahl vertikaler Platten bestehen. Die Kathode setzt sich 
aus mchreren parallelen Yertikalgliedern zusammen, welche in einem Rahmen gelagert 
sind, der auf der Grundflachę der Anodenplatten angebracht ist. Die in Einzelheiten 
nilher beschriebene Anlage ist insbesondere fur die Zers. von in W. 1. Salzen geeignet. 
(F .P . 719 598 vom 3/7. 1931. ausg. 8/2. 1932.) D r e w s .

A naconda W ire and Cable Co., Delaware, V. St. A., iibert. von: Joseph 
A. Kennedy, Pawtucket, Rhode Island, Isoliermittel fiir  eleklrische Leitungsdrahte. 
Um bei Erwarmung ein Ełiissigwerden u. Kleben von Uberziigen aus Stearinpech u. 
iihnlichen nicht bituminosen Isolierstoffen zu vermeiden, fiihrt man den isolierten 
D raht durch eine Wasserglaslsg. Die Biegsamkeit u. die isolierenden Eigg. des tjber- 
zuges aus Stearinpech werden durch diese Behandlung nicht beeinfluBt. An Stelle 
von Wasserglaslsgg. kann man auch Lsgg. von Schellack oder Lacken verwenden. 
(A. P - 1 860 506 vom 27/10. 1928, ausg. 31/5. 1932.) G e is z l e r .

E lectrical R esearch Products Inc ., V. St. A., Herstellung einer Isoliermasse. 
Gewóhnliche oder konz. Kautschukmilch wird mit W. verd., KOH oder Na OH zugesetzt 
u. zweckmiiBig auf 145—150° erhitzt. Man koaguliert u. wascht, event. unter Zusatz 
von Balata, intensiy aus. Entsprechend kann man Rohkautschuk m it alkal. W. be-
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handeln. Die proteinarmen Prodd. werden ais Isoliermittel fiir Unterseekabel vcr- 
wendet. (P .P . 38129 vom 12/3. 1930, ausg. 1/4. 1931. A. Prior. 3/2. 1930. Zus. zu 
F. P. 659 750; C. 1931. II. 4111.) P a n k ó w .

H ubert A ltenhoven, Luxemburg, Ęinksammler. Zur Erzielung eines fest haf- 
tenden tJberzuges von Zn, der bei Unterbrechung der Stromentnahme nicht gel. wird, 
sehlagt man das Zn auf einer Schicht von amalgamiertem Pb nieder. Ais Trager fur 
das amalgamierte Pb dient eine Platte aus Fe oder Cu. Auch Ebonit oder ein anderer 
nicht leitender Stoff ist fiir diescn Zweck geeignet. (F. P . 720 921 vom 22/7. 1931, 
ausg. 25/2. 1932. Lusemburg. Prior. 31/7. 1930.) G e is z l e r .

John  H. Calbeck, Joplin, Missouri, V. St. A., Herstellung ton Fiillungen fu r  Blei- 
sammlerplatten. Ais Fiillmaterial wird reiner, silberfreier Rleiglanz, yorzugsweise in 
Form von Konzentraten, gegebenenfalls in Misehung m it Bleiosyden, verwendet. 
Zur Entfernung von Fe u. anderen Verunreinigungen werden die Ausgangsstoffe m it 
verd. Sauren (H2S04) oder Salzlsgg. behandelt. Infolge seiner hoheren D. nimmt das 
Fiillmaterial groBeren Raum ein u. ist daher poroser ais aus Bleioxyden her- 
gestellte Fiillungen. AuBerdem ist es billiger u. besitzt hohere elektr. Leitfahigkeit. 
(A. P . 1 859 581 vom 28/4. 1927, ausg. 24/5. 1932.) G e is z le r .

Bruce K. Brown, Pelham, New York, Oaltanisches Element, yorzugsweise vom 
Leclanche-Typus. Der Elektrolyt des Elementes enthalt ein Ti-Salz, vorzugsweiso 
TiCl4. Das Mittel bewirkt eine gleichmaBige Abgabe des Sauerstoffgeh. des Depolari- 
sators. (A. P . 1 8 5 4 1 7 6  vom 16/7.1928, ausg. 19/4.1932.) G e is z l e r .

„O sa“ Participations Industrielles, Soc. A n., Schaffhausen, Elektrische Leucht- 
rohre. Die Elektrodcn bcstehen aus einem Gemisch von Metallen mit nicht metali. 
Substanzen erhohter Emissionsfahigkeit. (Belg. P . 361464 vom 12/6. 1929, Auszug 
vcroff. 19/12. 1929. D . Prior. 13/7. 1928.) D r e w s .

Allgemeine E lectricitats-G es., Berlin (Erfinder: W. Ehlers und K. Lapkam p), 
Magnetkerne. Magnetkerne, dereń Permeabilitat u. Yerluste kaum von der magneti- 
sierenden Stromstarke abhangig sind, erhalt man dadurch, daB Stiicke yon sehr 
weichem Fe (ausgenommen Elektrolyteisen) durch kraftige mechan. Einw., z. B. 
Hammern oder StoBen, gepułvert werden. Hierauf wird das Pulver auf Magnetkerne 
yerarbeitet. (Schwed. P . 69 577 vom 27/1. 1925, ausg. 3/6. 1930. D. Prior. 29/1. 
1924.) D r e w s .

Bell Telephone Laboratories, Inc., New York, iibert. yon: Hubbel Lathrop, 
Greenwich, Connecticut, V. St. A., Isolieren von Pulvem aus magnetischem Materiał 
zwecks Horst. von Massekernon. Dio zerkleinerten Legierungen werden mehrmals 
m it dem Isoliermittel, wie Kaolin, Talk, Wasserglas, Chromacetat, u. einer Fl., wie W., 
verriihrt, worauf dio Fl. abgedampft wird. Das Isoliermittel lagert sich in einzelnen 
Sehichten auf don Pulyerteilehen ab, wodurch eine wirksamere Isolierung u. eine 
Verringerung der Wirbelstromyerluste im fertigen Kern errcicht wird. AuBerdem 
sollen dio elektr. Eigg. des Kernes yerbessert werden. (A. P . 1 857 201 vom 2/7. 1931, 
ausg. 10/5. 1932.) G e is z l e r .

H. D, Nyberg, Stockholm, Phołoeleklrisches Itelais, gek. durch die Kombination 
einer photoelektr. Zelle mit einem Gliihkathodenrohr ohne Gitter in einem gemeinsamen 
evakuierten Behalter. -— Besondcrs geeignet ist eine aus KH bestehende Zelle. (Schwed. 
P . 70 218 vom 10/7. 1928, ausg. 16/9. 1930.) D r e w s .

N. V. Philips’ Gloeilam penfabrieken, Holland, Hersłellcn von Fluorescenzscliirmen 
fiir Jldntgenpliotographie. Der Fluoreseenzstoff, z. B. ZnS oder Ca2W 04, wird im Vakuum 
yerfluchtigt u. auf der Schirmunterlage niedergeschlagen. (F. P . 723 307 vom 24/9.
1931, ausg. 7/4. 1932. Holi. Prior. 27/9. 1930.) Gr o t ę .'

IV. Wasser; Ab wasser.
A. Meyer, Die Ycrwewlunfj von Kupferróhren fiir Trinkwasserleitungen in 

hygienischer Hinsichl. Kalt- u. Warmwasserproben aus einer neuen in Kupfer aus- 
gefukrten Hausinstallation ergaben nach chem. u. spektrograph. Priifung einen Cu- 
Geh. unter 1 mg/l; spater entnommene Proben zeigtcn infolge fortgeschrittener Schutz- 
sehichtbldg. noch geringere Wertc. (Monats-Bull. Schweiz. Ver. Gas-Wasserfach- 
mannem 12. 220—21. Juli 1932. Dornach.) Man z.

Hugo H aupt, Die chemische Aufbereitung ton Oberflaehenwassern. Vortrag. Vf. 
bespricht die notwendigen Yorarbeitcn u. die Anwendung der bekannten Mittel zur 
Aufbereitung yon Oberflachenwasser. Der giinstige EinfluB laogeren Durchmisehens



1814 H ,v. W a s s e k ; A b w a s s e r . 1932. II.

auf Ausflockung, Absetzdaucr konnte bei Verss. m it Sprecwasser bestatigt werden. 
(Wasser u. Gas 22. 563—70. 1/8. 1932. Bautzen.) Ma s z .

F. K dgler, Erfahrungen mit chemisch gereinigtem Speisewasser bei Hochdruck- 
kesseln ton 40 alii. Das venvendete Rohwasser wird nach dem Na0H-Na2C03-Verf. 
gereinigt u. dureh Erhitzen bis zum Kp. entgast. Die Kesselwasserkonz. wird zwischen
0,7 u. 1,1° Be, die Natronzahl auf 900—1100 gehalten. Der entstehende Kesselstein 
hat niedrigen S 03- u. Si02-Geh., hohen C02-Geh. u. kornige, loekere Struktur. Bei 
Einbau eines zweiten (Kies-) Filters stieg der S i02-Geh. im Kesselstein u. im Kessel- 
wasser erheblich an, was auf Auflósung yon Filterkies dureh NaOH unter Bldg. von 
Na2Si03 zuruckgefiihrt werden kann; dieses Annahme wird dureh Betriebsverss. be- 
wiesen. Ais Filtermaterial fiir alkal. W. werden Marmor, Dolomit u. anderes S i02- 
freies Materiał, aueh poróse Schlacke empfohlen. Fiir das Speisewasscr yon Hoehdruck- 
kcsseln sind folgende Gehh. an 1. Stoffen zu fordern: Na2S04 0,4—0,5 g/l, NaCl 0,2 
bis 0,35 g/l, NaOH 0,06—0,07 g/l, S i02 6—8 mg/l, KMnb4-Verbrauch 10-—14 mg/l,
0,4—0,6° deutscher Harto, Na2C03 0,08—0,1 g/l. Hoherer S i02-Geh. (ca. 10—13 mg/l) 
fiihrt zur Ausbldg. einos harteren, silicatreichercn Stcines, bei Si02-Konzz. iiber 14 
bis 15 mg/l besteht der Stein fast nur noch aus Silieaten, die aueh in groBen Krystallen 
auftreten konnen. Bei dauerndom Na3P 0 4-Zusatz werden unl. Silicate noch gebildet, 
bleiben aber nicht mehr ais Stein an den Wandungen haften. Das Phosphat wird 
zweckmafiig dcm moglichst weitgehend gereinigten W. zugesetzt u. dieses nach ent- 
spreohender Rk.-Zeit noehmals filtriert. (Warnie 55. 515— 17. 529—34. 548—49. 
6/8. 1932. Westeregeln, Lab. der Cons. Alkaliwerke.) R. K. Mu l l e r .

W alter Obst, Ujisachgemdfle Enthartung des Kcsselspeisctvassers bedeutet erhohte 
Korrosionsgefahr. Hinweis auf altere Beobachtungen von WlSSELS u. W e lw a r t  iiber 
korrodierende Wrkg. mangolhaft entharteten Speisewassers, die nicht auf das Fchlen 
eines Alkaliiiberschusses sondern auf ungiinstiges Vcrhaltnis CaC03: MgC03 zuriiek- 
gefiihrt wdrd. (Ztrbl. Zuckerind. 40. 614. 6/8. 1932. Altona-Bahrenfcld.) M anz.

H. W arschat, Korrosions- und Steinablagerungsverhutmig in  IVarmioasserbereitern. 
Der gesteigerte Materialangriff in geschlossenen Warmwasseranlagen wird dureh 
Trennung des aus widerstandsfahigem Materiał (Cu) ausgefiihrten Warmwassercrzeugers 
yom schmiedeeiscrnen Warmwasserspcichcr u. dureh Hochsterwarmung u. Entliiftung 
dos W. vor E in tritt in den Speicher behoben. (Gesundheitsing. 55. 379—80. 5/8. 1932. 
Berlin-Britz.) M anz.

— , Chlor ais EntkeimungsmiUel. Uberbliek iiber Yerwendung von fl. Cl bei Trink- 
u. Badewasser, uber Gcschmacks- u. apparative Fragen. (Chem. Age 27. 146—47. 
13/8. 1932.) Ma n z .

— , Einige Erfahrungen iiber Ammoniak-Chlor. Ergebnis einer Umfrage bei Wasser- 
werken uber das NH3—Cl-Verf. Einzelheiten im Original. (Publ. Works 63. Nr. 7.
42—44. Juli 1932.) Ma n z .

Eduard Lohm ann, Der ArbeitneJuner- uiul Nachbarschutz bei der Verwendung von 
fliissigem und gasformigem Chlor. Es werden Herst., Eigg., Wrkg. u. Anwendung von 
fl. Cl besproehen u. Richtlinien fur Bau u. Bctrieb von Chloranlagen wiedergegeben. 
(Ztschr. Gesundheitstechn. Stadtehygicne 24. 241—50. Juni 1932. Dresden.) M anz.

John  K enneth Sellers, Graphische Berechnungen bei Wasseranalysen. Erlauterung 
einer graph. Methode, aus den Unters.-Daten iiber Milligrammaquivalente Salzkombi- 
nationen in beliebiger MaBeinhcit zu borechnen. (Ind. engin. Chem. Analvtical Edition 4.
297—98. 15/7. 1932. Bisbce, Ariz.) '  Ma n z .

David M. Greenberg, E rik  G. Moberg und E sther C. Allen, Beslimmung des 
Kohlendiozijds und der litrierbaren Basen im Meerwasser. Zur raschen aueh an Bord 
durchfiihrbaren Best. des CO., im Meerwasser eignet sich der von VAN S l y k e  fiir Blut- 
unters. angegebene App.; das im ToRRiCELLischen Vakuum entwickelte C02 wird auf 
ein bestimmtes Vol. gebraeht u. der Druck abgelesen; ausfiihrlicho Beschreibung des 
App., der Technik u. Angabo der Korrektionsfaktoren. Dio Best. der titrierbaren 
Basen dureh direkte Titration mit Phcnolphthalein u. Methylorange u. aueh die Be- 
rechnung des Carbonatgeh. aus Gesamt-C02 u. titrierbaren Basen bei starker alkal. 
Proben liefern auf 1% genaue Werte. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4- 309—13. 
15/7. 1932. La Jolla, Calif., Univ. Scripps List. of Oceanography.) M anz.

Thomas G. Thompson, Raymond W . Brem ner und I. Marion Jam ieson, Vor- 
kommen und Bestimmung von Eisen im Meerwasser. Der Eisengeli. des Meerwassers 
wechselt in den oberen Schichtcn mit der Jahreszeit u. zeigt bei starkem Wachstum 
von Diatomeen im Friihling u. Sommcr ein Minimum; in den Phytoplankton-freien
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Schichten steigt der Fe-Geh. mit der Tiefe. Um bei der Best. des Fe den storenden 
EinfluB von Fluoriden, Chloriden u. organ. Stoffen auszuschalten, ist die Probe mit
H.,S04 abzurauchen; zur Farbbest. sind Vergleichslsgg. von annahemd gleiehem Sulfat- 
geh. zu yerwenden. Verf.-Yorsehriften. (Ind. engin. Chem. Analyticał Edition 4. 288 
bis 290. 15/7. 1932. Seattle, Wash., TJniv.) Ma n z .

Frederick G. Straub, Bestimmung der Alkalitiit im Kesselwasser. Es werden die 
Ergebnisse der Best. yon Soda u. Atznatron in synthet. Proben u. Kesselwassern durch 
Titration m it Phenolphthalein-Methylorange, nach der WlNKLERsehen BaCl2-Methode 
u. nach der Gleichgewichtsmethode von Mc K in n e y  (Berechnung aus pn u. dem 
Saureyerbrauch zwisehen den pn-Stufen 8,5—5,0) miteinander yerglichen. Die beiden 
erstgenannten Verff. geben in Abwesenheit yon grOBeren Mengen SiO, u. organ. Sub
stanz fiir den NaOH-Geh. zuyerlassige Werte; in Ggw. organ. Substanz liefert die 
WINKLER-Methode bessere Resultate. Dio Berechnung des NaOH-Geh. aus dem ph- 
Werte liefert fehlerhafte Ergebnisse. Die Best. des Carbonatgeh. nach dem Phenol- 
phthalein-Methylorangeverf. in Abwesenheit von organ. Stoffen u. die Berechnung 
nach der Gleichgewichtsmethode liefern bei hoherer Konz. zuyerlassige Werte; bei 
einem Geh. unter 50 mg/l NaiC03 sind beide Methoden nicht brauchbar; dann ist dio 
Gesamtkohlensaure durch Austreiben m it Saure zu ermitteln. (Ind. engin. Chem. 
Analyticał Edition 4. 290—94. 15/7. 1932. Urbana, 111., Univ.) M anz.

E verett P . Partridge und W. C. Schroeder, Die Bestimmung ton Hydrozyden 
und Carbomlen im  Kesselwasser. I. Die in der Praxis iiblichen Methoden der Best. von 
Carbonat im Kesselwasser durch Titration mit Methylorange-Phcnolphthalein u. nach 
dem nach Angaben yon KtjSTER modifizierten WlNKLERsehen BaCl2-Verf. ergeben 
viel zu hohe Werte. Yff. beschreiben einen auch fiir die Praxis geeigneten App. zur 
Best. der Gesamt-C02 durch Oberfiihren der durch uberscliussige Saure frei gemachten 
C02 im Luftstrom in gemessene Ba{OH).,-Lsg. u. Riicktitration; hierbei werden auch 
bei niederer C02-Konz. richtige Werte erhalten; in stark alkal. Lsg. (ph iiber 11) kann 
der gefundene Betrag der Carbonatkonz. gleich gesetzt werden. Nach yergleichendcn 
Betriebsverss. wird der Fehler infolgc der unzureichenden Methoden noch dadurch 
yergroBert, daB die Proben an der Luft im Laboratorium, nicht bei Entnahme filtriert 
werden, wobei C02 aufgenommen wird. Da auch die im Kesselhaus benutzten Methoden 
zur Ermittelung des Sulfatgeh. viel zu hohe W erte ergeben, so sind auch die bisher 
in der Praxis ermittelten Werte fiir das Verhaltnis Carbonat-Sulfation u. Soda-Sulfat 
m it Fehlercjuellen bis zu 50% behaftet; der Carbonatgeh. des Kesselwassers ist in 
Wirklichkeit viel geringer ais bisher angenommen. Der iiberwiegende Laugengeh. des 
Kesselwassers wird mit Hilfe der beiden eingangs genannten Verff. mit ausreichendcr 
Genauigkeit bestimmt. Bei n. Belastung des Kessels konnte kein Unterschied zwisehen 
den am Wasserstand u. am AblaBstutzen entnommenen Proben festgestellt werden. 
Die Vff. beschreiben die von ihnen benutzte einfache Vorr., welche eine Filtration des 
h. Kesselwassers bei der Entnahme mit darauffolgendcr Kuhlung unter Druck gestattet, 
wobei auch eine Auflosung von Kesselsehlamm u. dio dadurch bedingten Fehler aus-
gemerzt werden. (Ind. engin. Chem. Analyticał Edition 4. 271—83. 15/7. 1932. Ann
Arbor, Mich., Univ.) Ma n  z.

V. Anorganische Industrie.
Rudolf W ager, Zur Frage der Erschliefiung ton Helium in Dcutschland. Vf. halt 

es fiir mdglich, daB bei Unters. der in siiddeutschen Erdólbohrungen u. Kalilagern 
gewonnenen Erdgase ausbeutungsfahige He-Gehh. gefunden werden. Die Entstehung 
des in verschiedcnen geolog. Schichten u. besonders in K-Salzen gefundencn Hc wird 
diskutiert. (Kali 26. 187—90. 1/8. 1932. Freiberg, Bergakad., Inst. f. Brennstoff-
geologie.) Pv. K. Mu l l e r .

T. Yokoyama, Der eleklrolytische Wasserslofferzeuger der Hitachi Manufaciuring 
Company. Beschreibung einer Anlage mit parallelgeschalteten alkal. Zellen mit vcr- 
nickelter Fe-Anode u. Fc-Kathode, Betriebsbedingungen: 50—80°, kathod. Strom- 
dichto 4,0—6,5 A/qdm. (Journ. Fuel Soc. Japan 11. 75—78. Juli 1932.) R. K. Mi;.

F ranz P etz, Transportable und stationare Kleingaserzeuger fiir die Herstellung ton  
Wasserstoffgas zum Fiillen der Pilotenballons. Beschreibung der Grundlagen u. App. 
fiir die H2-Gewinnung in relatiy geringen Mengen (3 ebm bzw. 55 1 Stundenleistung) 
nach dem Si-NaOH-Verf. u. auf elektrolyt. Wege. (Ztschr. Instrumentenkunde 52. 
365—68. Aug. 1932. Berlin-Siemensstadt.) R . K. MULLER.
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Ch. S. N ikogossjan, Synthese von Spineli. (Vorl. Mitt.) Fiir die Synthese von 
Spineli wurden Nephelin u. Magnesit ais Ausgangsmaterial genommen. Im elektr. Ofen 
wurde Nephelin mit Magnesit bei 1400° geschmolzen, dio fl. Sehmelze einige Zeit auf 
1500° erhitzt, darauf die Temp. allmahlich auf 1000° orniedrigt, u. nach 4—6 Stdn. 
allmahlich abkiihlen gelassen. Die Sehmelze aus Nephelin-Magnesit 6: 1 war ein Glas. 
Die Sehmelze 3: 1 war krystallin u. stellte u. Mk. ein Glas m it prismat. Krystallen u. 
Spineli in Form winziger Oktaeder dar. In  der Sehmelze 4: 1 wurden gut ausgobildete 
Spinelloktaeder u. Mk. beobachtet. Don groBten Spinellgeh. zeigte die Sohmelzo 3: 1 
(32%); die Sehmelze 4: 1 enthielt nur 26% Spineli, jedoch in Form gut ausgebildeter 
Krystalle. Zur Isolierung des Spinells wird die Sehmelze mit HC1 1: 5 iibergossen, 
wobei alles bis auf Spineli u. SiO., in Lsg. geht. (Minerał. Rohstoffe [russ.: Mineralnoje 
Ssyrje] 6. 728—31. 1931.) '_________________  S c h Ó n fe ld .

I . G. Farbenindustrie A kt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: A. von Antropoff,
Bonn a. Rh. und K arl H einz K ruger, Mehlem a. Rh.), Herstellung eines zur Absorplion 
ton Slickstoff besonders geeignełen Calciums gemaB D. R. P. 494 212, dad. gek., daB 
man dio Oberflachc der Ca-Stiicke oder Ca-Spano mit geringen Mengen der Alkali- 
hydroxyde yersioht. — 2. dad. gek., daB man dio Alkalihydroxydc durch Zerstaubung 
der Schmelzen oder der wss. Lsgg. auf die Ca-Oberflache bringt. — 3. dad. gek., daB 
man Ca-Spanen etwas pulverisiertcs Alkalihydroxyd beimengt. — 4. dad. gek., daB 
man ais Alkalihydroxyd NaOH verwendet, das nach dem Verf. yon Anspruch 2 oder 3 
auf die Oberflachc der Ca-Stiicke oder Ca-Spane gebracht wird. (D. R . P. 554006 
Kl. 12 i vom 2/10. 1931, ausg. 4/7. 1932. Zus. zu D. R. P. 494 212; C. 1930. I. 
2940.) D r e w s .

Hydro-Nitro Soc. an ., Schweiz, Ammoniaksynthese. Das auf Drucke von 600 
bis 1000 a t komprimierte Frischgas wird dem von der Umlaufpumpe zum Kontakt- 
raum zuruekkehrenden Rk.-Gas zugemischt, cntólt, auf wenigstens 20° unter der 
gewóhnlichen liegende Tempp. abgekuhlt, mit dieser Temp. durch den Kontaktraum 
gefuhrt, nach dcm Verlasscn dieses Raumes wieder abgekuhlt u. zur Umlaufpumpe 
zuriickgeleitet. In  GefaBen, welehe an dio Kiihlvorr. angeschlossen sind, sammelt 
sich das entstandene NH3. (F. P . 725 317 vom 26/10. 1931, ausg. 11/5.1932.) K u h l.

E . B. Bergdahl, New York, Herstellung von Ammoniak. Ein Stickstoff-Wasser- 
stoffgemisch wird bei Drucken von ca. 100 a t u. boi Tempp. von ca. 95° in Ggw. eines 
aus T h02 u./oder Fe-Oxyd bestehenden Katalysators der Einw. von Teslastromcn 
in Kombination mit von einem Induktor stammenden Funkcnentladungen ausgesetzt. 
(Schwed. P . 70117 vom 13/1. 1926, ausg. 2/9. 1930.) D r e w s .

Jegor I. Bronn, Berlin, und Concordia-Bergbau-Akt.-Ges., Oberhausen, Her- 
slellung von festem Am/noniurnchlorid nach Pat. 531500, 1. dad. gek., daB ais yerd., 
HC1 enthaltendes Gasgemisch das bei der Gewinnung von Alkalinitratcn aus Alkali- 
chloriden, H N 03 u. W.-Dampf anfallende Gasgemisch ohne vorherigo Kondensation 
yerarbeitet wird. — 2. dad. gek., daB, falls das HCl-W.-Dampfgemiseh geringe Mengen 
H N 03 enthalt, es auf eine Temp. von nicht iiber 130° erhitzt u. eine hóhere Umsetzungs- 
temp. durch um so hoheres Erhitzen des Ammoniakdampfes, z. B. auf 170°, erzielt 
wird. — Der nach Abseheidung des NH4C1 yerbleibendo h. W.-Dampf wird fiir die 
Umsetzung neuer Mengen Alkalichlorid auf H N 03 yerwendet. (D. R. P . 555 488 
K l. 12k yom 19/9.1929, ausg. 27/7.1932. Zus. zu D. R. P. 531 500; C. 1931. II. 
4096.) KUHLING.

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Ammonsulfatnitrat. Zwecks 
Herst. eines lagerfesten, nicht staubenden Erzeugnisses wird trocknes oder wasser- 
lialtiges Ammonsulfatnitrat mit Harnstoff u. nicht zerflieBlichen Salzen, besonders 
Magnesiumsalzen, yermischt, welehe in entwassertem Zustande W. ais Krystallwasser 
zu binden yermogen, u. gegebenenfalls getrocknet. (E .P .3 7 2  388 vom 9/1.1931,' 
ausg. 2/6.1932.) K u h lin g .

Phosphate Acidulating Corp., V. St. A., Phosphataufschlup. Gepulyertes Roh- 
phosphat wird m it der erforderlichen, anteilweise zugegebenen Menge maBig verd. 
H 2S04, z .  B. je 1 Teil H2S04 von 56° Be auf 1,33 Teile Rohphosphat in einer in der 
Patentsehrift besehriebenen Yorr. unter intcnsivstem Ruhren innig gemischt u. das 
Durchriihren fortgesetzt, bis die M. unter Bldg. yon krystallisiertem CaS04 erstarrt. 
Die Ausbeute an 1. Phosphat soli besser sein ais bei den bekannten Aufschlussen. 
(F. P . 725 954 vom 14/9. 1931, ausg. 20/5. 1932.) K u h l in g .
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A./B. K em iska P aten ter, Schweden, Phosphataufschlu/3. Das gemahlene Roh- 
phosphat u. die AufsehluBfl., z. B. H2S04, werden in 2 durch eine nicht bis zur Decke 
reichende Wand getrennte Kammem eines drehbarcn DruckgefaBes gefiillt u. ihre Ver- 
mischung durch Drehen des DruckgefaBes bcwirkt. Das DruckgefiiB ist m it Sicherlieits- 
yentilen, Manometern u. dgl. yersehen. (F. P . 723 296 vom 24/9. 1931, ausg. 6/4. 
1930. D. Prior. 25/9. 1930.) K u h lin G .

M etallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., Abscheidung von Phosphor aus Gasen 
und Dampfen, 1. dad. gek., daB die P-haltigen Gase oder Dampfe mit organ. Fil. be- 
handelt werden, die den P zu lósen yermogen. — 2. dad. gek., daB ais Waschfl. fl. oder 
geschm. organ. Verbb. von niedrigem Dampfdruck yerwendet werden. — 2 weitere 
Anspruche. Ais Losungsmm. fur den P  eignen sich Ole, KW-stoffe, Alkohole o. dgl. 
(D. R . P . 555 077 KI. 12 i vom 30/11. 1929, ausg. 16/7. 1932.) D r e w s .

Im perial Chemical Industries L td., London, John  Stanley Dunn, Norton-on- 
Tees, Entfemen von Arsen aus Schwefel. Der S wird in Dampfform m it geschmolzenem 
Alkalisulfid u./oder -polysulfid behandelt. (E. P . 372 781 vom 11/2. 1931, ausg. 
9/6. 1932.) D r e w s .

Chemische F abrik  K alk  G. m. b. H ., Koln und H erm ann Oehme, Koln- 
Kalk, Herstellung von Gasru/3 aus Gemischen von gasformigen gesatt. u. ungesatt. 
KW-stoffen, z. B. den beim Cracken oder bei der Kokerei anfallenden Gasgemischen, 
dad. gek., daB aus dem Gasgemisch yor der Umwandlung der gesatt. KW-stoffe in 
RuB die ungesatt. gasformigen KW-stoffe in bekarmter Weise entfernt werden. (D. R. P .
554 930 KI. 22 f yom 11/11. 1927, ausg. 15/7. 1932.) D r e w s .

Gas L ight & Coke Co., London, Roland H all G riffith und R ufus Spencer 
Chaplin, London, Wiederbelebung von aktiver Kohle. Dic bei der Absorption von KW- 
stoffen aus Gasen yerwendeten Adsorptionsmittel werden naeh Entfernung der auf- 
genommenen KW-stoffe bei erholiten Tempp. u. Druckcn einem HydrierungsprozeB 
unterworfen, wodurch dio aufgenommcnen Verunreinigungen unschadlich gemacht 
werden. (E. P . 374597 vom 12/5. 1931, ausg. 7/7. 1932.) D r e w s .

H einrich Bomke, Dortmund (Erfinder: K onrad K eller und W alter K lem pt, 
Dortmund-Eying), Herstellung von Wasserstoff aus CO oder CO-haltigen Gasen gemaB
D. R. P. 516 843, dad. gek., daB der zur C02-Absorption u. zur katalyt. Einw. yer- 
wendete Dolomit bzw. der dolomit. Kalk durch Brennen bei Tempp. unterhalb 1100° 
regeneriert wird. (D. R. P . 555 003 KI. 12 i vom 2/12. 1927, ausg. 16/7. 1932. Zus. 
zu D. R. P. 516 843; C. 1931. I. 1958.) D r e w s .

Grasselli Chemical Co., Cleyeland, ubert. von: W illiam  Seguine jr .,  Newport, 
Herstellung ton Blanc fixe. Eine z. B. m it HC1 angesauerte Lsg. von BaCl2 wird mit 
CaS04 vermengt, erhitzt, m it angesauertem W. gewaschen, mit einem Alkali neu- 
tralisiert; der Nd. wird filtriert, getrocknet u. zerklcinert. (A. P . 1 863 699 yom 
17/8. 1929, ausg. 21/6. 1932.) D r e w s .

E rnst Dixius, Walsdorf, Aufschlief!cn von Tonerdemineralien, bei welchen das Al 
nicht an H2S04 gebunden ist, wie z. B. yon Bauxit, Ton, Kohlenschlammen, Aschen 
u. dgl., dad. gek., daB die Mineralien m it Lsgg. der neutralen, mineralsauren Salze 
der Alkalien, Erdalkalien oder des Mg oder mit Gemischen dieser Lsgg. unter Druck 
bei 100° iibersteigender Temp. behandelt werden. (D. R . P . 550 619 KI. 12m vom 
19/11. 1927, ausg. 21/7. 1932.) D r e w s .

Carl Padberg, Wuppertal-Barmcn, Aufbereilung ron zinkozydhaltigen Materialien 
durch t)berfuhrung des Zinks in Zinksulfat und Auslaugen des lelzteren, 1. dad. gek., 
daB die ZnO-haltigen Ausgangsmaterialien m it Fe-Sulfaten, insbesondere Fe-Vitriol, 
yermischt u. auf Tempp., bei welchen die Fe-Sulfate zers. u. das Fe zu Ferrioxyd oxydiert 
wird, welche aber unter der Zers.-Temp. des ZnS04 liegen, z. B. auf Tempp. von 650 
bis 750°, erhitzt werden. — 2. dad. gek., daB die Umsetzung der ZnO-haltigen Ausgangs
materialien m it dem anwesenden Zn aquiyalenten Mengen yon Fe-Sulfat durchgefiihrt 
wird. (D .R .P . 554 572 KI. 12n vom 13/9. 1930, ausg. 11/7. 1932.) D r e w s .

Comstock & W escott, Boston, Gewinnung von Eisenoxyd durch gegebenenfalls 
bei Anwesenheit von Red.-Mitteln stattfindende Chlorierung yon Fe enthaltenden 
Rohstoffen u. durch Yerbrennung des abgetriebenen u. kondensierten Fe-Chlorids mit 
Luft unter Wiedergewinnung von Cl, das im Kreislauf yerwendet wird, dad. gek., 
daB das abgetriebene u. kondensierte Fe-Chlorid yerdampft, der Fe-Chloriddampf mit 
so stark erłiitzter HeiBluft yerbrannt wird, daB eine Verbrennungstemp. yon ungefahr 
800° erhalten wird, worauf das entstandene Cl2-N2-Gemisch wieder zur Chlorierung von 
frischen Rohstoffen yerwendet wird. — 2. dad. gek., daB die Yerbrennungsprodd.
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vor einer roschen Abkiihlung geschtttzt werden. (Hierzu vgl. Belg. P. 351416; 0. 1929.
I. 2466.) (D .R .P . 554 633 KI. 12n vom 26/7. 1925, ausg. 14/7. 1932.) D r e w s .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
L. Farcy, E in  eigenartiger Fali eines Angriffs auf Flaschenglaa durch Schwefelsaure. 

Akkumulatorsaure von 22—24° Be liatte bei langerer Aufbewahrung dio Flasche ge- 
sprengt, das Glas stark  angegriffen u. dabei Krystiillchen gebildet, die sich ais Alami 
erwiesen. Die innere ziemlieh ungleichmaBig angegriffene Oberflaelie des Glases bildete 
eine Reilie konzentr. weiBlicher Blattchen von 5—7 mm Dicke, die sich an der Luft 
mit Rost bedecktcn. Uber Zus. dieser M. vgl. Analyse im Original. (Ann. Falsifications 
Fraudes 25. 290—91. Mai 1932. Brest, Lab. Municipal.) G r o s z f e ld .

I. I. K itaigorodski und M. A. Z aritzyn, Anwendung von Nalriumbisulfat beim 
Glasschmelzen. (Ygl. C. 1931. II. 892.) Die Verss. ergaben die Mogliehkeit der An- 
wendung von NaHSO,, ais Ersatz fiir Soda in der Glasfabrikation. Die NaHSO,, ent- 
haltenden Abfiille werden zweckmaBig an Ort u. Stelle durch Erhitzen mit Kobie in 
Sulfat umgewandelt, wobei etwa 30% H2S04 vom Bisulfatgewicht gewonnen werden 
konnen. Das NaHS04 kann auch ais solches zur Silicat- u. Glasherst. verwendet werden. 
Jedoeh wird dann eine groBere S 02-Entw. beim Sehmelzen stattfinden. (Ceramics and 
Glass. [russ.: Keraruika i Steklo] 1932. Nr. 1. 19—22. Moskau, Glasinst.) S c h o n f e l i ) .

A. N. K larfeld, Anwendung von Nalriumbisulfat bei der Glasfabrikaticni. (Vgl. 
vorst. Ref.) Am zweckmaBigsten erseheint bei Anwendung von Bisulfat dessen Zusatz 
zur Nepholinschicht, da in diesem Falle die S 02-Menge nicht groBer ist, ais bei der 
n. Sulfatschieht eines Glases Si02-Na20-Ca0. (Ceramics and Glass. [russ.: Keramika 
i Steklo] 1932. N r. 1. 22—23. Leningrad.) S c h o n f e ld .

I. I. K itaigorodski und S. J .R a f ,  Verwertung des Bisulfats in der Glasindustrie. 
(Vgl. vorvorst. Ref.) Nacliprufung der Laboratoriumsverss. im GroBbetrieb. (Ceramics 
and Glass. [russ.: Keramika i Steklo] 1932. Nr. 1. 36—37. Moskau.) ScHONFELD.

S. G. L iosnjanskaja und G. J . Shukowski, iiber Slrómungen der Glasmasse in 
Wannenofen. Zur Unters. der bei der Glasfabrikation in Wannenófen stattfindenden 
Fl.-Strómungen werden Beobachtungen iiber das Verh. von mit Fuchsin versctztem 
Glycerin unter dem EinfluB von Temp.-Differenzen usw. angestellt. Die Fl. bewegt 
sich unter dem EinfluB von Temp.-Differenzen an der Oberflache von Stcllen hoherer 
Temp. zu solehen tieferer Temp. In  den tieferen Fl.-Schichten bewegt sich die Fl. in 
umgekehrter Richtung, so daB ein geschlossener Stromkreis entsteht. Analoge Stro- 
mungen finden bei der Abheberung sta tt. Das gleiche gilt auch fiir die (Juerśtromungen 
zwischcn der Mitte u. den Wanden der Wannę. (Ceramics and Glass. [russ.: Keramika 
i Steklo] 1932. Nr. 1. 14—19. Moskau, Glasinst.) SciIONFELD.

D. S. B eljankin , Anderung der Schamotte unter den Arbeitsbedingungen des Glas- 
schmelzofens. Gegen die Einw. von Glas u. Glasschmelze ist Seliamotte iiuBerst resistent. 
Beim Kontakt mit Glas bildet sich eine Schutzkruste von porzellanartiger Seliamotte. 
Die Resistenz der Schamotte gegen Glas sinkt erheblich bei besonders hoher Alkalitat 
des Glases. Bei der Einw. von Glas auf Schamotte bilden sich glasartigc Massen, die 
chem. dem Granit u. Sycnit nahestehen. (Ceramics and Glass. [russ.: Keramika i 
Steklo] 1932. Nr. 1. 12—14.) S c h ó n f e l d .  ^

F. A. Senkowitsch, ~Wanderung des Wassers in Tonmassen beim Trocknen. Es 
wurde der EinfluB der W.-Wanderung bei der Trocknung auf die Deformation von 
verschiedenen russ. Tonen, einer Porzellanmasse u. einem Kaolin untersucht. Dic un- 
erwunschten Erscheinungen, wie Verzerrungen, Risse usw. sind zum gróBten Teil 
durch eine Differenz des Feuchtigkeitsgeh. in den verschiedenen tiefen Sehichten be- 
dingt, d. h. sie sind von der Geschwindigkeit der W.-Bewegung, die bei den yerschiedenen 
Materialien verschieden ist, abhangig. Zur Erzielung einer groBeren Beweglichkeit 
des W. u. damit einer geringeren Differenz der Feuchtigkeit an der Oberflaelie u. den 
tiefer liegenden Schichten wird je nach dem Materiał der Zusatz von Magerungsmitteln, 
dio Anderung des umgebenden Mediums, eine Erniedrigung der Lufttemp. oder des 
Feuchtigkeitsgeh.vorgeschlagen. (Ceramics and Glass. [russ.: Keramika i Steklo] 1931. 
Nr. 11/12. 46—50. Leningrad, Staatl. Keram.-Forseh.-Inst.) K le v e r .

S. Pulieso, Die mechanische Festigkeit von Steingułgeschirr. Mit Hilfe der Kugel- 
fallprobe wurde erm ittelt: Die Festigkeit wird durch Ersatz von Quarz durch Sand 
nicht geschildigt, Haarrissigkeit tra t nicht ein. Die Festigkeit gegen Sehlag wird durch 
Erhohung des Feldspatgeh. nicht erhóht. Hartsteingut ist fester ais Kalksteingut.
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Mifc steigender Temp. des Schriihbrandes steigt dio Festigkeit, ebenfalls beim .Glatt- 
brand, falls dessen Temp. hoher liegt. Sie steigt ebenfalls mit zunchmender Mahl- 
feinheit, groBerer Wandstiirko, nach Aufbrennen der Glasur u. fallt nach dem Muffel- 
brand. (Keram. Rdseh. 40. 331—33. 349—51. 30/6. 1932.) S a lm a n g .

P. P. Budników und W. I. Endowitzky, Einfiihrung von sekundami Kaclinen 
in  das Schamottegemenge zum Zwecke der Erholiung des Tonerdegehaltes und der Feuer- 
festigkeit. (Vgl. C. 1930. II. 1755.) Dor Kaolinzusatz wirkte giinstig, besondcrs durch 
Erhohung der Druckerweichungstemp. auf 1400°. (Bor. Dtseh. keram. Ges. 13. 253—56. 
Juni 1932. Ukrain. Feuerfest- u. Zementtrust.) S a lm a n g .

Max P ulfrich , Die Bedeułung der Struktur des Kalksteins fiir  den Brand. An 
3 Kalkstcincn von gleicher chem. Zus. wurde gezeigt, daB sie sich sehr vcrschieden 
brenncn, was auf dio ycrschiodene Gefiigebeschaffenheit zuruckzufuhren ist. (Tonind.- 
Ztg. 56. 608—09. 13/6. 1932. Berlin, Tonindustrie-Labor.) S a lm a n g .

F. F erra ri, Neues Ve.rfaliren zur Herstellung eines Asbestzementes allgemeiner Ver- 
wendung. Der nach dem Verf. von MoRBELLI (C. 1931. II. 299) erhaltene Faserzement 
ist gewohnlichem Eternit sowohl in der mechan. Widerstandsfiihigkeit ais auch in 
der Bestandigkeit gegenuber sauren Lsgg. sowie reinem oder S04"-haltigem W. iiber- 
legen. Auch Erhitzen bis zu 700—800° bewirkt keine Veranderung des Aussehens, 
wahrend n. Eternit eine Ausdehnung des Yol. u. Zerfall zeigt. (Industria chimiea 7. 
890—92. Juli 1932. Pisa, Ing.-Schule.) R. K. M u l le r .

Trico Products Corp., iibert. von: John  R . Oishei, Buffalo, V. St. A., Spiegel. 
Die geglattete Riickwand der Glasplatte des Spiegels ist mit einer umlaufenden Ver- 
tiefung versehen. Der das Licht zuriickwerfendo, z. B. Silborbelag der P latte bedeckfc 
den von der Vertiefung gcbildeton Innonraum u. reieht in die Vertiefung hinein, dio 
yorzugsweise schwarzo Farbschicht auf der Ruekseite der roflektierenden Schicht 
reicht iiber die Vertiofung hinaus. Dio Spiegel blenden nicht. (A. P. 1 862 095 vom
24/2. 1930, ausg. 7/6. 1932.) K u h l in g .

Jenaer Glaswerk Schott&Gen., Doutschland, Optische Glaser. Die Glaser 
enthalten neben 1-, 2- u. 3-wcrtigen Oxyden bis zu 20% T i02. Der Gesamtgeh. an
2-wertigen Oxyden u. Sb20 3 soli wenigstens 35%, der Gesamtgeh. an CaO u. BaO 
wenigstens 5% betragen. Der Refraktionsindex der Glaser ist groBer ais 1,6. (F. P. 
725 507 vom 31/10. 1931, ausg. 13/5. 1932. D. Prior. 5/11. 1930.) K u h lin g .

Jenaer Glaswerk śchott & Gen., Deutschland, Wdrrne absorbierende Glaser. 
In  wenigstens 0,2% FeO enthaltenden Gliisern wird die S i02 ganz oder teilweise 
ersetzt durch P 2Os, B20 3 oder beide. Der Geh. der Glaser an P20 5, B20 3 oder beiden 
soli wenigstens 25% betragen, der Geh. an S i02 goringer sein ais der Geh. an P 20 5, 
B20 3 oder beiden. Zur Yerringorung der Loslichkeit setzt mąn 10% A120 3 oder die 
aquivalente Menge Aluminiumsalz zu. Zur Yerstarkung der Rod. wahrend des Schmel- 
zens oder Abkiihlens dienen niedere Oxyde des P oder Phosphide. (F .P . 726194 
Tom 12/11. 1931, ausg. 24/5. 1932. D. Prior. 13/11. 1930.) K u h l in g .

Cincinnati A dvertising Products Co., iibert. von: Gustave F .M a ttm a n , 
Cinoinnati, V. St. A., Glasschilder. Ilunde Glasplatten werden durch Aufspruhen 
einseitig m it einem feinpulyerigen, saurebestandigen Stoff bedeckt u. dann in eino 
glasatzendo Lsg., z. B. vcrd. HF, eingehangt. Die ungeschiitzte Seite der P latte wird 
vollig, die andere Seite nur wenig (in den freibleibenden Zwischenraumen zwischen 
den Kiigelchen der Deckschicht) geatzt. Die Deckschicht wird dann entfernt, auf der 
geatzten Seite naeheinander eine Inschrift o. dgl. u. eine Deckschicht aufgebracht u. 
die P latte auf einem konkaven Trager erhitzt, bis sie durch Durehhangen die der 
Konkavitat des Tragers entspreehende konvexe Form angenommen hat. Dio Inschrift 
ist bei Beleuehtung allseitig sichtbar ohne storendes Blenden. (A. P. 1 861 577 vom 
25/2. 1930, ausg. 7/6. 1932.) K u h l in g .

General E lectric Co., New York, iibert. von: Philip K .D evers, Ljnnn, V. St. A., 
Schmelzen von Quarz u. dgl. Dio Rohstoffe werden im Innern yon ungeschmolzen 
bleibenden Anteilen zweckmaBig im hohen Vakuum teilweise gesehmolzen, es werden 
durch in die Schmelzzone ragende Róhren aus hitzbestandigem Stoff Gase abgeleitet u. 
es wird die geschmolzene 51. zu Staben, Rohren o. dgl. ausgozogen. Die Erzeugnisse 
sind annahernd frei von Gaseinschliissen. (A. P. 1862  358 vom 19/5.1930, ausg. 
7/6. 1932.) K u h l in g .

Deutsche Ton- & Steinzeugwerke A kt.-G es., Deutschland, Behandlung der 
Rohstoffe der keramisclien Industrie. Den Aufschwemmungen von Ton, Kaolin o. dgl.
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werden 1. Salzc der Alkalien oder Erdalkalien, yorzugsweise ICC1 u. gegebenenfalls 
yorher, gleiehzeitig oder naohher Sauren, wio HC1, zugesetzt. Es findet gleiehzeitig 
Reinigung von unerwiinschten Beimengungen u. Erhohung der Bildsamkeit der Roh- 
stoffo sta tt. (F. P. 724 575 vom 15/10. 1931, ausg. 29/4. 1932. D. Prior. 16/10.
1930.) K u h l in g .

William Feldenheimer, England, Behandeln von Toneu. Den Aufschwemmungen 
von, z. B. gemiiB F. P. 679 363; C. 1930. II. 605 gebleichten Tonen wird dio Lsg. einer 
Verb. des P, z. B. von Na4P„07 oder Ca(H2P 0 4)2 zugesetzt u. die M. filtriert. Es wird 
verhindert, daB der gebleichte Ton sich wieder farbt. (F. P. 724526 vom 22/12. 1930, 
ausg. 28/4. 1932.) KUHLING.

Emile Soyez, Paris, und Marcel Cherouvrier, Saint Cyr, Behandeln von Kaolin 
oder Kaolin enthallenden Stoffen. Rohkaolin oder Kaolin neben nicht tonigcn Bestand- 
teilen enthaltende Mineralien werden getroeknet, zerkleinert, durch ein grobes Sieb 
getrieben u. mittels Luftstromes odor des Stromes eines inerten Gases durch einen 
Cyclonseparator gefuhrt. In  diesem fallen die sohwereren, nicht tonigen Bestandteile 
in Sammelbehalter, daa gereinigto Kaolin wird in Filtern von dem Gasstrom gctrennt. 
(E. P. 372 648 vom 21/8. 1931, ausg. 2/6. 1932.) K u h l in g .

Firth Sterling Steel Co., McKeesport, iibert. von: Max Meth, Pittsburgh, 
V. St. A., Hitzebestandige Gegenstande. Feingepulvertes Z r0 2 oder ein an Z r0 2 reioher 
Stoff wird m it W. u. HC1 angeriihrt u. die M. in oino saugfahige, z. B. aus Gips be- 
stehende Form gegossen. Das ganz oder yorzugsweise aus Z r02 bestehendo Pulyer 
setzt sich an den Innenwanden der Form ab, wird herausgehoben u, in kohlenstoff- 
freier Atmospha.ro, yorzugsweise im elektr. Ofen, gesintert. Die Erzougnisse dienen 
ais Schmelztiegel, zur Herst. von neutralem Ofenfutter u. dgl. (A. P. 1 862 191 vom 
16/3. 1928, ausg. 7/6. 1932.) K u h l in g .

G. Polysius Akt.-Ges., Dessau, Aufbereitung der Zementrohstoffe zwecks Ge- 
winnung einer agglomerierbaren Rohmasse, dad. gek., daB Kreide fiir sich geschlammt, 
hierauf entwassert u. dann m it rohem Ton gemeinsam getroeknet, vermischt u. ver- 
mahlen wird. — Aus fertigen Gemischen von Kreide u. Ton laBt sich nachher das W. 
nicht mechan. entfernen. (D. R. P. 555 691 KI. 80b vom 17/11. 1929, ausg. 26/7.
1932.) K u h l in g .

A. J. E. Lindstrom, Góteborg, Zement. Zum Wasserdichtmachen von Zementen 
oder Zementmischungen gibt man auBer gepulvertem Kalkstein u./odcr Marmor noch 
gepulyerten Scliiefer sowie gepulyerten Topfstein m it einer geringen Menge von Alaun 
oder Salmiak hinzu. (Schwed. P. 69 563 vom 5/6. 1928, ausg. 27/5. 1930.) D p.e w s .

Jean Charles Seailles, Frankrcich, Tonerdezement. Dio erkalteten Klinker 
werden gemalilen u. in einer osydierenden Atmospha.ro nacherhitzt oder in noch h. 
Zustande in einer osydierenden Atmosphiire gemahlen. Der Farbton der Erzeugnisse 
wird wesentlich verbessert u. verandert sich nicht. (F. P. 725 775 vorn 9/1. 1931, 
ausg. 18/5. 1932.) K u h l in g .

Yosemite Portland Cement Corp., iibert. yon: Harry M. Larmour und Stephen 
C. Pierce jr., Merud, V. St. A., Zemenlklinlcer. Die frisch erbrannten, moglichst h. 
Zementklinker werden m it einem Reduktionsmittel, wie Kokspulver, 01 o. dgl. be- 
laden u. vor dem Yermahlen unter AbschluB von O, langsam auf 200 bis 300° abgekuhlt. 
(A. P. 1859 926 vom 19/3. 1929, ausg. 24/5. 1932.) K u h l in g .

Anton Weithaler, Deutseliland, Zementuberziige. Auf die zu uberziehenden 
Flachen werden mittels Spritzpistolo o. dgl. NaCl, NaN03 oder Gemische dieser oder 
ahnlichor Salzo enthaltende wasserfeste Zemente aufgebracht, welche gegebenenfalls 
noch in W. unl., aber in organ. Losungsmm. 1. Stoffe, wie Celluloid enthalten. Im 
letzteren Fali uberzieht man den Zementuberzug noch mit einem Lack, der ein der- 
artiges organ. Losungsm. enthalt. Die Erzeugnisse sind dauernd glanzend u. werden 
nicht rissig. (F. P. 724 583 yom 15/10. 1931, ausg. 20/4. 1932. D. Prior. 31/10. 
1930.) K u h l in g .

Edmond Martial Moutard, Frankreich, Scludl/Mmpfende Gegenstande. Dio zu 
P latten o. dgl. geformten Gegenstande bestehen aus einer auBeren Asbestzement- u. 
einor inneren Schicht, welche aus einem yegetabil. Faserstoff, wie Cellulose, Jute, 
Kapok o. dgl. u. gegebenenfalls Bindę- u. Beschwerungsmitteln besteht. Dio innero 
Seliicht kann auch beiderseits Ton einer Asbestzementschieht bedeckt soin. (F. P. 
725 276 vom 2/1. 1931, ausg. 10/5. 1932.) K u h l in g .

Nathaniel Mandel Elias, V. St. A., lsoliermassm. Mischungen von Alkalisilieat- u. 
-borat, die z. B. durch Eindampfen entspreehend zusammengesetzter Lsgg. erhalten
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worden sind, werden, gegcbenenfalls in Formen, erhitzt, zerkleinert, m it Asphalt, 
Zement, Gips, Kunstharz o. dgl. gomischt, dio Mischungen durch Metalle, Faser- 
stoffo o. dgl. yerstarkt, gegcbenenfalls geformt, abbinden gelassen u. wenn erforderlich, 
mit einem Lack o. dgl. iiberzogen. Die Erzcugnisse wirken isolierend gegen Hitze u. 
Schall. (F.P. 725172 vom 28/9. 1931, ausg. 9/5. 1932.) K u h l in g .

Xylotin A. G. Thusis, Thusis, Graubiinden, Sęhweiz, Herstellung einer Bau- 
und Isolierplatte aus Faserstojf. Holzstoff wird im Faserzustande gewassert, mit einer 
gelosten, eino Harzsauro enthaltenden Substanz durohtriinkt, z. B. mit Harz oder ver- 
seiftem Harz, darauf unter Entwasserung verfilzt u. zu einer Platto yerformt, z. B. 
durch Prcssen mit Hilfe von Formsieben. Die Platto kann auch h. gepreCt werden. 
(Schwz. P. 151976 vom 6/12. 1930, ausg. 1/4. 1932.) Sa r r e .

Michele Cervello, Italien, Geformle Gegenstdnde. Mischungen von gepulvertem, 
kalk- u. gipsfreiem MgO, Kieselgur u. anderen kicselsaurereiclicn Mineralstoffen, 
Talkum, Kalialaun u. Farbstoffen werden mit Lsgg., welehe MgCl2 u. HC1, FeS04 
oder ZnS04 enthalten, u. Gemengen von Holz-, Stroh-, Korkmehl oder zcrkloinertem 
Papier, Olein, Glyeerin, Yaselin, Wachs o. dgl. innig gemischt, zu Platton o. dgl. 
geformt u. abbinden gelassen. Dio Erzeugnisse dienen zur Herst. isolierender Wand- 
beliige u. dgl. (F. P. 725 447 vom 30/10. 1931, ausg. 12/5. 1932.) K u h l in g .

James H. Gili, Steubenvillc, V. St. A., Hitzebestdndige Gegenstdnde. Fein- 
gepulverter Ton, Hartholzmehl, geschmolzenes A120 3 u. Talkum werden gemischt, mit 
W. angcriihrt, geformt, getrocknet u. gobrannt. Die Erzeugnisse besitzen groBe Festig- 
keit u. Hitzebestandigkeit. (A. P. 1 852 713 vom 17/10. 1929, ausg. 5/4. 1932.) Kii.

George A. Soper jr., Albany, V. St. A., Hitzebestdndige Zicgel o. dgl. Hochwertiger 
Ton wird zu Ziegeln, Blócken o. dgl. geformt u. eino Seite der Formlinge m it Hóhlungen 
ycrsehen. Dio Hóhlungen konnen dadurch erzeugt werden, daB in die piast. M. vor 
dem Brennen Holzstucko eingedriickt werden, sio konnen aber auch nach dem Bronnen 
eingeschnitten werden. Die mit Hóhlungen yersehcne Seito wird mit Mischungen 
yon kleinkcirnigem Carborundum, einem temporaren Bindemittel, wie Leim, einem 
hitzebestandigen Bindemittel, wie Ton, u. W. bedeckt, getrocknet u. von neucm 
gebrannt. Sie dienen zur Herst. von Ofenfuttern, wirken wie Bloeke, Ziegel o. dgl., 
welche yollig aus Carborundum bestehen, sind aber viel billiger. (A. P. 1 861 759 
vom 29/10. 1928, ausg. 7/5. 1932.) K u h l in g .

Silica Products Co., ubert. yon: Roy Cross, Kansas City, Missouri, Uberzugs- 
mittel fiir Strapenbelag, insbesondere um in dem frischen tlbcrzug einen gewissen Wasser- 
geh. zu erhalten, bestehend aus Bentonit, der m it 200 bis 3000 Tin. W. zur Gelbildung 
befiiliigt ist, dem etwa 10% Mineralol u. 2% Mg O, Ca-Silicat, Na-Silicat, Portland- 
zement oder Hochofensehlaekenpulvor zugesetzt werden. Ais Bentonit dient das hydrati- 
sierte Aluminiumsilicat, das in South Dakota, Wyoming, Utah, Nevada u. Kalifornien 
gewonnen wird. (A. P. 1 859 253 vom 10/7. 1929, ausg. 17/5. 1932.) M. F. Mu l l e r .

C. W. I. Malmberg, Malmó, Herstellung von AspItaUmosaik. Eino geeignete 
Mischung besteht aus 28 Gewichtateilen feinem u. reinem Quarzitstein o. dgl. u. 
72 Gewichtsteilen yerschiedener Asphalte. (Schwed. P. 70 030 vom 12/5. 1928, 
ausg. 12/8. 1930.) Dr e w s .

Amund Birger Carl Dahlberg, Appelviken, Schweden, Strapenbelag. Aus festem, 
geschmolzenem, gel. oder emulgiertem Bitumen u. Fullstoffen bestehende StraBen- 
belagmassen oder ihre Bestaiidteile werden mit gepulverten, porigen Stoffen, wio 
Kiaselgur, Lava, Sehlacke o. dgl., innig gemischt, welche mit FluB- oder Losungsmm. 
fiir das Bitumen getrankt sind, z. B. mit Schmierol, Paraffin, CS2, CC14 o. dgl. Beim 
Aufwalzen der Erzeugnisse auf den StraBengrund tr it t  das FluB- bzw. Losungsm. 
aus dem porigen Trager heraus u. bewirkt eino festc gegenseitige Bindung der Be- 
standteile der Bęjagmasse. (E. P. 372 940 vom 5/5. 1931), ausg. 9/6. 1932.) K u h l in g .

National Pavements Inc., ubert. yon: James Edgar Black, Kansas City, 
V. St. A., StrajSeribelagmassen. Etwa 60—85% Steinklein werden m it 5—10% fein- 
pulyerigem Ton u. 4—10% Asphalt gemischt, der mit einem Losungsm., wie Gasoline, 
Leichtol od. dgl. vcrd. worden ist. Die Erzeugnisse werden k. auf den StraBengrund 
aufgetragen u. gewalzt. Ihre Oberfliiche ist geniigend porig, um das Losungsm. fiir den 
Asphalt yerdunsten zu lassen. (A. P. 1862 502 yom 28/3. 1929, ausg. 7/6. 1932.) Ku.

Silbert Guss, Antempern von Glasofen. Verhalten d. Baustof/e u. Ofenelemente beim An- 
tempern von Ofen in d. Glasindustrie. Eine Zsstellg. f. d. Praxis. Dresden: Verl. „Die  
Glashiitte" [Komin.: Yolckmar, Leipzig] 1932. (56 S.) 8“. Lw. nn. M. 4.50.
XIV. 2. 118
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VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
L. J. Balowlenkow, Zur Nutżbarmaehung von Industrieabfdllen f  iir Diingezwecke. 

RicinusOlkuchen (6,6% Ń), Lcderabfallstaub (7%  N) u. Tabakstaub (2,5% 3S!) haben 
sich ais ein brauchbarcr Ersatz fiir (NH4)2SOj (an Kartoffeln) bew&lirt. (Dungung u. 
Ernte [fuas.: Udobrenie i uroshai] 1931 . 573— 74.) SCHONFELD.

S. Ssergijewski, Uber die Wirkung von Kalk auf die Erlragsfdhigkeit von Tscher- 
nosem. Verss. an Hafer u. Sonnenblumcn bestiitigten die giinstige Wrkg. der Kalk- 
(iiingung auf die Bldg. von den Pflanzen zugiinglichem N im Tsehcrnoseniboden. 
(Diingung u. Ernte [russ.: Udobrenie i uroshai] 1931 . 547—50.) SCHONFELD.

S. S. Jarussow, Das Kalken und die Ertragsfdhigkeit des Bodens. Kalkgaben, die 
der Halfte der hydrolyt. Bodenaciditat (u. weniger) entsprachen, zeigten bei Vegetations- 
verss. eine schwach positive spiiter erloschende Wrkg. auf die Bodenfruehtbarkeit. Der 
hydrolyt. Aciditat entspreehende Kalkdosen zeigten innerhalb von 4 Jahren eine 
konstantę Erhohung der Bodenfruehtbarkeit. Noch hohere Kalkdosen erhohten die 
Ertragsfahigkeit in den ersten 2 Jahren, dann sank die Kurve sehr rasch. (Dungung 
u. Ernte [russ.: Udobrenie i uroshai] 1931 . 541— 47.) SCHONFELD.

A. Turlanowa, Uber einige Eigensclmften der Kalidiingung. Unterss. uber die 
Wrkg. von Kali an Lupinen. Die Wrkg. war bei L. angustifolium u. L. luteus ver- 
schieden. Bei ersterem wurde neben Erhohung des Ertrages eine Beschleunigung der 
Keife beobachtet. Bei der gelben Lupine wurde dagegen bessere Entw. der vegetativen 
Teile u. Verlangsamung in der Entw. der fruehttragenden Teile unter dem EinfluB 
von Kali beobachtet. Dio Schutzwrkg. der Kalidiingung wurde an Hafer u. Lupinen 
festgestellt; ebenso wurde eine erhebliche Vcrminderung der Sehitdigung yon Kartoffeln 
bei Kalidiingung beobachtet. (Dungung u. Ernte [russ.: Udobrenie i uroshai] 1931. 
516—18.) " SCHONFELD.

M. Popp, Wird die Wirkung einer Kalidiingung durcli Beidiingmig von Magnesium- 
phosphat beeinflufit ? GefaBdungungsverss. auf Sand- u. Moorboden mit Weidelgras 
u. Tomaten, wobei die Phospliorsaure teils ais Dimagnesiumphosphat, teils ais Di- 
caleiumphosphat gegeben wurde. Die Wrkg. der Kalidiingung wurde dureh Magnesium- 
phosphat nicht beeinfluBt. (Ztschr. Pflanzenernahr., Dungung, Bodenkunde Abt. B. 11. 
241—49. Juni 1932. Versuchs- u. Kontrollstation der Oldenburgisehen Landwirtschafts- 
kammer.) W. ScHULTZE.

K. Nehring und A. Keller, Uber den Einfluji der Rcaklion auf die Phosphorsaure- 
aufnahme aus verschiedenen Phosphatdiingemitteln. GefaBverss. mit einem stark aus- 
tausehsauren Mineralboden u. einem schwach sauren humosen Sandboden, wobei 
Gcrste ais saureempfindliehe u. Hafer ais saureunempfmdliche Pflanze yerwendet 
wurden. P20 5-Dungung mit Superphosphat, Thomasmehl, Rhenaniaphospliat u. Roh- 
phosphat. Gestaffelte CaC03-Zusatze. Auf saurem Boden wird dureh eine Kalkgabe 
die aufnehmbare P 20 5-Menge erhoht. Ohne Kalkzusatz ist die Ausnutzbarkeit des 
Thomasmehles u. des Rhenaniaphosphates auf saurem Boden hoher ais die des Super- 
phosphates, welches sehr leicht festgelegt werden kann. Die beste Wrkg. des Roh- 
phosphates war auf saurem Boden zu beobachten. (Ztschr. Pflanzenernahr., Dungung, 
Bodenkunde Abt. B. 11. 257—73. Juni 1932. Kónigsberg, Univ.) W. ScHULTZE.

M. G. Tjagny-Rjadno, Die Ammonifikation im Boden im Zusammenhange mit der 
Anwendung von Dungemitteln. Bac. mycoides ist ein sehr akt. Ammonifikator; es zers. 
organ. Stoffe unter Bldg. grofler Mengen NH3. Bei Emfiihren von Reinkulturen des 
Bac. mycoides in den Boden entstchen giinstige Bedingungen fiir die Ammonifikation 
u. Nitrifikation. Mit der Zeit geht die Ammonifikation zuriick, wahrend die Nitri- 
filcation ihre Arbeit auf Kosten des dureh den Bac. mycoides gebildeten NH3 fort- 
setzt. Dungemittel begiinstigen die Yermehrung der Mycoidesbakterien. Natur- 
diinger hat eine ebensolehe Verschiebung der mikrobiolog. Bodenprozesse zur Folgę 
wie die Einfuhrung yon Bac. mycoides. Zusatz von Phosphaten stimuliert die Ammoni
fikation u. Nitrifikation. Bei energ. Entw. von Bac. mycoides ist neben einer Erhohung 
des 1. P20 5 keine Verminderung des Nitratgeh. im Boden zu beobachten. (Dungung u. 
Ernte [russ.: Udobrenie i uroshai] 1931 . 531—40.) SCHONFELD.

F. W. Turtschin. Die Wandlungen des Harnstoffs im Boden. Es wurden die Um- 
wandlung des Harnstoffs im Boden u. der EinfluB yon Urease auf die Harnstoffhydrolyse 
untersuclit. Der Harnstoff yerwandelt sich im Boden sehr schnell in die Ammonium- 
form. Eine, die iibliche Felddosis um ein Mehrfaehes ubersteigende Menge Harnstoff 
ist nach 24 Stdn. im Boden yollstiindig hydrolysiert. Die Podsolboden zeigen starkes
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ureolyt. Venniigcn, viol geringer ist die ureolyt. K raft von Sandboden u . kaukas. 
alkal. Boden. Dor Harristoff-N wird im Boden viel rascher nitrifiziert ais Ammonium- 
salz-N, dessen Nitrifikation durch Cl' u. S04"  vcrzógert wird. Gleichzeitige Einiuhrung 
von S 04"  u. Cl' verzogert dio Nitrifikation von Harnstoff; (Cl' mehr ais S04''). Ino- 
kulation des Bodens mit Urease oder Stallmist verzogert die Nitrifikation des Harn- 
stoffs, ist aber ohne EinfluB auf den (Hafer-) Ertrag. Die Nitrifikation des Harnsltoffs 
geht im Boden viel schneller vor sich ais die des (NH4)2C03. (Dungung u. Ernte [russ.: 
Udobrenie i uroshai] 1931. 555— 61.) S c h o n f e l d . \

R. P. Bartholomew, Die Aklivitdt der Nilrifikationsprozesse in den Herbst- mul 
Wintermonaten. N itrate wurden auch in den kalteren Monaten entwickelt. Relatiy 
groBe Mengen gingen hiervon durch Auswaschung verloren, wenn der Boden nicht 
mit ltoggen bewachsen war. (Journ. amer. Soc. Agronomy 24. 435—42. Juni 1932. 
Fayetteville, Arkansas Agricultural Exper. Station.) W. ScHULTZE.

S. S. Iljin , Die Benutzung von Oerberlohe ais „Mulchmillel“. Bei Anwendung von 
Gerbcrlohc an Stelle von Asphalt, Stallmist u. dgl. zum Zudccken des Bodens (,,Mul- 
chierung“ ) wurden positive Resultate erhalten. (Dungung u. Ernto [russ.: Udobrenie 
i uroshai] 1931. 518—20.) SCHONFELD.

William L. Doran, Essigsdure und Ilolzessig im Vergleich zu Formaldehyd ais 
Bodendesinfektionsmittel. Bei Verwendung von 2 Quart 1,19%'g- Essigsauro pro 
QuadratfuB Boden wurden bei Runkelrubcn, Gurken, Sałat u. Tabak die gleichcn 
Wrkgg. wie mit Formaldehyd (1: 50) erzielt. AuBerdem ist die Verwendung von Essig 
billiger. Keimsehftdigungen traten nicht auf, wenn die Desinfektion mindestens 10 Tage 
vor der Saat erfolgte. (Journ. agricult. Res. 44. 571—78. 1/4. 1932. Massachusetts 
Agricultural Experimcnt Station.) W. SCHULTZE.

M. Kóhn, Erfalirungen mil der Schldmmzenlrifuge. Bei Verwendung der Schlamm- 
zentrifuge wurden bei allen untersuchten Boden fiir die Gi‘obsandfraktion zu hohe Werte 
erhalten, auch dann, wenn die Zalil der Schlammungen uber das vorgeschriebene MaB 
erhoht wurde. Ais Vergleichsverf. diente die Siebung durch Normensiebe. (Ztschr. 
Pflanzenernahr., Dungung, Bodcnkundc Abt. A. 25. 102—06. 1932. Eberswalde, 
Bodenkundl. Inst. d. Forstl. Hochscliule.) W. SCHULTZE.

S. N. Rosanow und E. N. Issakow, Die Bestimmung von Phosphorsaure in Plios- 
plioriten und Apatiten. (Dungung u. Ernte [russ.: Udobrenie i uroshai] 1931. 562—66. —
C. 1932. I. 1570.) ______  ________  S c h o n f e l d .

Stockholms Superiosfat Fabriks Aktiebolag, Stockholm (Erfinder: B. J: son 
Colbjornsen), Verarbeiten von Alkalisalzlosungen, welehe Mono- u./oder Diammonium- 
phosph-at u./oder Phosphorsaure sowie Ammoniumnitrat u./oder freie Salpelersdure ent- 
halten. Zu der Lsg. gibt man wss. oder gasformiges NII3 im UberschuB; das hierdurch 
ausgefallte Triammoniumphosphat wird von der ammoniakal. NH4N 03-Lsg. abgetrennt, 
getrocknet u. unter Abspaltung von NH3 in Di- u./oder Monoainmoniumphosphat 
iibergefuhrt. Dio NH.,N03-Lsg. wird vom NH3 befreit u. zur Trockno eingedampft. 
Die Ausfallung mit ŃH3 wird zweckmaBig unter verminderter Temp. u. erhohtem 
Druck vorgenommen. Die H N 03 bzw. das NH4N 03 wird ganz oder teilweise durch 
HC1 oder NH4C1 ersetzt. Im ubrigen kann die mit NH3 zu behandelndc Alkalisalzlsg. 
K-Phosphat u./oder K 2S04 u./o<ler (NH4)2S04 enthaltcn. Ferner eignen sich fur dieses 
Verf. die beim AufschluB von Rohphospliat mit H N 03 allein oder mit 1IC1 erhaltenen 
Laugen, aus denen das CaSO.,, welches sich nach Zusatz von Alkalisalzen bildeto, 
abgeschieden ist. (Schwed. P. 70 079 vom 15/3. 1929, ausg. 26/8. 1930.) D r e w s .

Edouard Urbain, Frankrcich, DiingemUłd. Fcuchtes Mg(NH4)P04 wird mit 
Gips u. gegebenenfalls anderen Diingemitteln gemischt, abbinden gelassen u. gepulvert. 
Die beim Trockncn des Mg(NH4)P04 oder bei seinor Verwendung ais Dungemittel in 
gewissen Boden eintretenden Verluste an NH3 werden yermieden. (F. P. 725 278 
vom 3/1. 1931, ausg. 10/5. 1932.) Ku h l in g .

Ruhrchemie Akt.-Ges., Deutschland, Dungemittel. NH.,-N03 u. andere Dtinge- 
salze, yorzugsweisc CaC03, gepulverter Kalkstein oder Dolomit werden k. gemischt. 
Durch Zufuhr von Warme u. gegebenenfalls etwas W. wird das NH4N 03 in breiige Form 
iibergefiihrt u. die gleichmaBige M. auf Kuhltrommeln od. dgl. abgekuhlt. Dic Erzeug- 
nisse sind lagerbestiindig u. streubar. Das Verf. kann stetig ausgeiibt werden, indem 
die Mischungen in k. oder w. Zustande einer Vorr. zugefuhrt werden, welehe das fertige 
Erzeugnis standig entleert. Man kann auch das bereits breiformige NH4N 03 mit dem 
k. CaC03 od. dgl. oder w. CaC03 od. dgl. mit k. NH4N 03 mischen. Gegebenenfalls
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wird der Mischung von NH4N 03 u. CaC03 (NH4)2S04 oder CaSO., zugesetzt, oder es 
werden diese Salze in der Mischung erzeugt. (F. P. 720118 vom 9/11. 1931, ausg. 
23/5. l'i)32. D. Priorr. 8/11. 1930; 30/6., 22/8., 24/8. 1931.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Dungemitlel. Mischdiinge- 
mittęiln, welche NH4łN 03 enthalten, werden 1 bis etwa 10% nicht zerflieBlicher Salze 
odev Doppelsalze des Al oder Fe zugesetzt, welche in entwassertem Zustande W. ais 
Kr-ystallwasscr binden. Besondcrs geeignet sind Sulfate bzw. Doppelsulfatc, z. B. 
A.launc. (E. P. 373 211 vom 11/2. 1931, ausg. 16/6. 1932.) K u h l in g .

Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken Akt.-Ges., Emil Liischer 
und Ernst Stirnemann, Schweiz, Diingemittel. Wss. Lsgg. von Ca(N03)2 werden, 
zweckmaBig im Yakuum bei Tempp. von weniger ais 100" u. in einem geheiztcn Riilir- 
wcrk, auf eine IConz. von 90—95% an wasserfreiem Ca(N03)2 eingedampft, wobei 
ein sandiges Erzeugnis entsteht, das sich leicht kórnen laBt. An Stelle von Lsgg. von 
reinem Ca(N03)2 konnen auch Lsgg. verarbeitet werden, welche auBer Ca(N03)2 noch 
K N 03, KC1 od. dgl. enthalten. Die Erzeugnisse sind luftbestandig u. streubar. "(F. P. 
725 386 vom 28/10. 1931, ausg. 11/5. 1932. Schwz. Prior. 1/11. 1930.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Janecke, 
Heidelberg, und Heinrich Hamacher, Mannheim), Herstellung ton Diingesalzcn unter 
gleichzeitiger Gcwinnung von K2S04 durch Einw. yon KC1 auf H3P 0 4 oder phosphor- 
saure Salze des NH, oder die Komponentcn der letzteren, dad. gek., daB die Umsetzung 
in Ggw. von CaS04 u. AV.-Dampf erfolgt, wobei man im Fallc der Anwendung von 
H3P 0 4 im allgemeinen bei Tempp. oberhalb 500° u. im Falle der Anwendung phos- 
phorsaurer Salze des NH4 oder dereń Komponenten im allgemeinen bei Tempp. ober
halb 200° arbeitet. — Es entstehen zunachst Calciumphosphate u. K 2S04, bei wciterer 
Einw. yon h. W. tr i t t  doppelte Umsetzung zu CaS04 u. Kaliumphosphat ein. (D. R. P.
555 087 KI. 16 vom 20/3. 1930, ausg. 18/7. 1932.) K u h l in g .

August Klages, Berlin, Verfahren zur Darstellung leiclit lóslicher komphxer Doppel- 
salze der Cyanmerćuriphenole, dad. gek., daB man Cyanmerćuriphenole mit Cyan- 
alkalien behandelt. — Z. B. behandelt man 3,03 kg Cyanmercuriplienol mit einer Lsg. 
yon 0,5 kg NaCN  in 10 Liter W., bis Lsg. cingetreten ist, u. dampft im Vakuum zur 
Trockene ein. Das 11. kry stal lin. farblose Doppelsalz der Formel OH-C0H, ■ HgCN, 
NaCN (Ausbeute 3,5 kg) enthiilt 55% Hg. Seine wss. Lsg. wird durch C02 nicht 
gefiillt. Verd. Mineralsauren scheiden Cyanmercuriplienol ab. Das entsprechende 
K-Salz hat einen Hg-Geh. von 52%. Das Doppelsalz soli ais Saatgutbeize Venvcndung 
finden. (D. R. P. 540 328 KI. 12q vom 25/6. 1930, ausg. 14/7. 1932.) N o u v e l .

Johannes Adolf Louw Bouma, Dordrecht, Holland, Verfahren zur Herstellung 
ton Mitteln zur Bekdmpfung ton pflanzlichen und tierischen Pflanzenschadlingen mit yon 
Pflanzcn, welche nicht von den zu bekampfenden Schadlingen oder Krankheiten an- 
gegriffen werden, hergestcllten Ausziigen oderAbsudcn, dad. gek., daB diese Fil. mit 
solchen fungiciden u. insekticiden Metallverbb., Metalloiden oder Metalloidyerbl). 
yermiseht werden, dic darin unl. sind bzw. mit Pflanzensauren oder pflanzlichen Aus- 
ziigen unl. Verbb. ergeben, aber mindestens teilweise in den von Sehinimelpilzen ge- 
bildeten Sauren 1. sind. Ais Zusatz werden z. B. Cu-Benzoat oder geschwcfeltc Ole 
yerwendet. Gegebenfalls werden Kolloide, wie Lcim, Gclatmo oder Latex zugesetzt. 
Um diese Mittel ais Pulycr zu yerwenden, werden Pulverstoffe, wie Talkum oder 
Lycopodium zugesetzt. (D. R. P. 545 457 KI, 451 vom 29/11. 1929, ausg. 29/2. 1932 
u. E. P. 369917 vom 20/11. 1930, ausg. 28/4. 1932. D. Prior. 28/11. 1929.) Gr a g er .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Herbert Schotte, Charlottenburg, 
und Karl Gornitz, Zelilendorf), Verfahren zur Herstellung ton Schadlingsbekampfungs- 
mitteln. Das Verf. dient zum Vcrbessern der Eigg. pflanzlieher pulvcrfórmiger, zur 
Herst. yon Schadlingsbekampfungsmitteln geeigneter Stoffe u. ist dad. gek., daB 
man auf liinreiehend zerkleinerten yegetabil. Prodd. Kieselsaure niederschlagt. Hier- 
durch wird ein auBerst fein ycrmahlenes Prod. von groBer Verstaubbarkeit u. Haft- 
faliigkeit u. gutem Adsorptionsyermogen fiir Fil. erzielt. (D. R. P. 551374 KI. 451 
vom 4/1. 1931, ausg. 30/5. 1932. Zus. zu D. R. P. 543 308; C. 1932. 11.426.) Gr a g e r .

Max ICleib, Magcdeburg, Verfahren zur Herstellung ton zur Befreiung ron Un- 
geziefer dienenden Badem fu r  Gcfliigel aus gepulverten Mineralien, dad. gek., daB auf 
diesen wirksame fluchtige Stoffe unter Zusatz troeknender fetter Ole durch einfaehes 
Mischen der genannten Stoffe niedergeschlagen werden. Z. B. werden 50 g Anis- u. 
Nelkenol mit 250 g gekoehtem Leinol u. 5 kg Sand innig yermiseht. Derartige Sand-
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bader sollen eine lange anhaltendc Wrkg. haben. (D. R.P. 555116 K.V 45 1 vom 
28/5. 1931; ausg. 18/7. 1932.) &RAGER.

------ ;--------------------  \
Lylo T. Alexander and Horace G. Byers, A critical laboralory revicw of niethods of, deter-

mining organie matter and carbonates in soil. Washington: Gov’t Pr. Off.; Sup’t dl Doc.
1932. (26 S.) 8°. pap., apply.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
C. E. Mac Quigg, Forschung und Enłwicklung in der Mctallkunde. Riickblick auf 

die histor. Entw. der Metallkunde, Ubersicht iiber die der metallkundlichen Forschung 
dienenden Institute in Amerika. (Journ. Franklin Inst. 213. 583—604. Juni 1932. 
Long Island City, N . Y ., Union Carbide and Carbon Res. Lab.) H u n ig e r .

M. P. Lipski, Kertschcnsker Erze und ihre Verwertung. Erorterung der Ver- 
wertungsmoglichkeiten der Kertschensker Eisenerze. (Sowjet-Metallurgic [russ.: 
Ssowjetskaja Metallurgija] 1932. 90—97.) S c h o n fk lr .

Kurt Hubner, Kammcruntersuchungen an einem mit Mischgas beheizten 200-t- 
Siemens-Martin-Ofen. Es wird iiber Unterss. an einem Kammcrpaar eines 2001- 
SlEMENS-JlARTlN-Ofens, der fiir Mischgasbeheizung gebaut ist, berichtefc, wobei dio 
Gas-, Luft- u. Abgasmengen, ferner ihre Zuss. u. Tempp., auBerdem die Druekyerluste 
im Gitter u. die Warmeyerluste nach auBen gemessen werden. Die Ergebnisse werden 
in Warmebilanzen ausgewertet, aus denen sich der EinfluB der Falschluft, der Wasser- 
wertsvcrhaltnisse u. der Sterchamolisolierung ergibt. Die MeCergebnisse werden ferner 
yergliehen mit Rechnungsergebnissen, dic auf Grund der yon K. R u m jiel , A. SCHACK 
aufgcstcllten Gleiehungen fiir die Kegeneratorenberechnung ermittelt werden. Folge- 
rungen fiir den Bau yon Regcneratiykammem werden gezogen. (Arch. Eisenhiitten- 
wesen 5. 591—601. Juni 1932. Duisburg-Ruhrort, Ber. Nr. 229 StahlwerksaussehuB 
V. d. E.) E d e n s .

C. H. Herty jr. und J. E. Jacobs, Bildung und Ertifemung von nicht mclałlischen 
EinsrMiissen beim sauren Herdproze/S. (Vgl. C. 1932. I. 1423.) Herst. von 
Martinstahl im sauren HerdprozeB. Entfernung von nichtmetall. Verunreinigungen, 
die aus der Charge oder dem Ofenfutter stammen. Die Oxydation des Metalls im Verlauf 
des Raffinationsprozesses, Desoxydation mit Ferrosilicium u. Ferromangan u. besonders 
von Mn-Si-Legierungen. Entfernung von Silicaten aus der GieBpfanne. Bestatigung 
einer besonders gtinstigen Einw. von Mn-Si-Legierungen auf die QualitHt des Stahls. 
(Trans. Amer. Soc. Steel Treating 19. 271—88. Jan. 1932.) N ik l a s .

A. Kr iż, Uber die Heterogenitat eines in Sand vergossenen Stahlblockes. Nach einer 
Besprechung der Bedingungen zur Herst. von Stahlblóeken durch VergieBen in Sand, 
wird iiber yergleichende Unterss. an Stahlen annahernd gleicher Zus. (0,30—0,31% C,
0,46—0,50% Cr, 2,09—2,16% Ni; 0,24—0,27% Mo) berichtet, um den Untersehied 
eines VergieCens in Sand u. eines VergieBens in Kokillen zu untersuchen. Dio Unterss. 
beziehen sich auf das Primargefiige, die Schwefelseigerungen u. die chem. Zus. (Foundry 
Trade Journ. 46. 310—11. 316. 18/5. 1932.) E d e n s .

R. A. Ragatz und L. O. Kowalke, Energełische Wirkung bei der Carburierung. 
(Vgl. C. 1932. I. 1818.) Beschleunigende Wrkg. yon Alkali- u. Erdalkalizusatzen 
bei der Aufkohlung yon Stahl beim Einsatzharten. Untcrs. des Aufkohlungsmecha- 
nismus (Zers. der Carbonate), Zers.-Temp. der yerschiedenen Carbonate in Ggw. von 
Kohle u. Zers.-Druckc yon Carbonaten bei 954°. Behandlung der Theorie dieser Vor- 
gange nach Ansicht yerschiedener Forscher u. Ansicht der Vff. (Metals & Alloys 2. 
343—48. 1931.) _ N ik l a s .

Robert L. Geruso, Uber die Kalh-erformung mit nuchfolgendem Gliihen. Der E in
fluB der Kaltverformung bis 20% Querschnittsverminderung u. des naehtraglichen 
Anlassens auf Tempp. bis 600° auf die Festigkeitseigg., Rockwellharte, Biegefahigkeit, 
Kerbziihigkeit eines Stahles mit 0,22% C u. m it 0,89% Mn wird untersucht. (Heat 
Treating Forging 17. 139—42. 1931.) E d e n s .

J. E. Hurst, Das Hiirtm der Schmelze in Luft und in Ól. Yergleichende Bestst. 
von Harto u. Zugfestigkeit yon 3 yerschiedenen Stahlproben von angegebener Zus. 
mit bestimmten Ni- u. Cr-Gehh. 2 Proben sind in Ol, 1 Probe in Luft gehiirtet. Die 
Proben werden bei Tempp. zwischen 200 u. 500° angelassen u. Brinellhartc u. Zug
festigkeit bestimmt. Desgleichen das Mikrogefiige einer Schmelze mit 3,3% Gesamt-C,
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2,25% S i /  0,03% Mn, 0,37% P , 2,44% N i, 0,51% Cr nach cntsprcohcndcr 
Wiurmebeiiiandlung. (Buli. Assoc. techn. Fondcric 6. 31—33. Jan. 1932.) NIKLAS. 

Hubert Berrnek und Paul SchaEmeister, Ausscheidungshartung der Stdhle mit
]S°j0 Or und A’%  N i durch Zusalz von Beryllium, Bor oder Tilan und ihr EinflufS auf 
die Korrosionsbestandigkeit. Es wird uber den EinfluB von Zusatzen an Be bis 1,6%. 
B bis 1,3% u. Ti bis 3%  auf das Gefiige u. die Aushartungsvorgiinge im Austenit u.• -i-. / ...... ....A_____ ,1- A* J _______,1__ ----------------------- _, r*— "NTIim Ferrit (gemessen durch die Anderung der Brinellhiirte) an einem Cr-Ni-Stahl mit 
18% Cr u. 8%  Ni berichtet. Bestst. der Festigkeitseigg. u. des Verh. gegen verschiedene 
Sauren ergiinzen die Verss. Es zeigt sich, daB durch Zusatze von Be, B oder Ti in 
geniigender Menge das austenit. Gefiige des Cr-Ni-Stahles yerandert wird. Je  nach 
dem Legierungszusatz besteht das Grundgefiige der ausgeharteten Legierungen aus 
Ferrit, Austenit oder einem Gemengc von beiden, zu dem die sich ausscheidenden 
Yerbb. hinzutreten. Bei Be-haltigen Stahlen mit verschicdenen Ni-Gehh. wird das 
Auftretcn zweier Aushartungsvorgange, dereń Trager der a- u. der y-Mischkrystall 
.sind, beobachtet. Die Aushartung des a-Mischkrystalls tr i t t  sehon nach kurzem An- 
lassen bei 500° auf, wahrend der stabilere Austenit sich erst bei 700° oder bei langcn 
AnlaBzeiten bei 500° zersetzt. Es zeigt sich ferner, daB die hoho Ziihigkeit des rost- 
freien Cr-Ni-Stahles durch die Zusatze an Be, B oder Ti betriichtlich yermindert werden; 
im ausgehilrtetcn Zustand sind dio Stahlc spróde. Auch dio Korrosionsbestandigkeit 
des reinen Cr-Ni-Stahles wird von den ausgeharteten Stahlen nicht annahernd erreicht. 
(Arch. Eisenhuttcnwosen 5. 615— 20. Juni 1932. Essen [Ruhr].) E d e n s .

A. C. Pruliśre, Abhandlung uber einen C-Cr-Mo-Stahl bei gewohnlichen und hohen 
Temperaluren. I. Eigg. eines C—Cr—Mo-Stahles, der in einem 3 to Elektroofen her- 
gestellt wurde. Von diesem Materiał werden dio charaktcrist. mcehan. u. physikal. 
Festigkeitseigg. in Abhangigkeit von der Warmbehandlung bestimmt, auf Grund 
dilatometr. Messungen u. metallograph. Gefugeunterss. Mcchan. Verss. bei hoheren 
Tempp. unter Nachprufung der Zug-, Druckfestigkeit u. Harto in Abhangigkeit von 
der Temp. Studio iiber die t)berhitzung dieses legiertcn Stahles im Vergleich zu einem 
Kohlenstoffstahl, mit denselben Gehh. an C u. Mn. Es wird das Gefiige nach Erhitzung 
bei verschiedenen Tempp., nach verschicdcnen Erhitzungs- u. Abkuhlungsgeschwindig- 
keiten gezeigt. (Rov. Metaliurgio 29. 34—43. 93—100. 156—63. Marz 1932.) N ik l a s .

G. Burns, Uber die Eigenschaften einiger Silicium-Manganstahle.. Es wird iiber
den EinfluB von Si-Gehh. von 0,10 bis 3%  u. Mn-Gehh. von 0,5 bis 2%  nebon 0,4 
bis 0,5% C auf die mechan. Eigg. u. das Verh. von Stahlen im normalisierten u. ver- 
giiteten Zustand berichtet. Ferner wird auf die Verwendung dieser Si-Mn-Stahle 
fur Fcdern oingegangen u. es wird der EinfluB des Werkstoffąuerschnitts erortert. 
AuBerdem wird dio Neigung zur AnlaBsprodigkeit untersucht u. das Verh. im Dauer- 
vers. ermittelt. Zum SchluB wird noch iiber den EinfluB der durch Warmcbehand- 
lungen orziclten Oberflachenbeschaffenheit berichtet. Die engl. Normen sclireiben 1,5 
bis 2,0% Si u. 0,6— 1,0% Mn fiir Federstahle vor. (Engincering 133. 643—44. 27/5. 
1932. Res. Dep. Woolwich.) E d e n s .

Archibald Allison, Mangan und Schwefel in Schmiedestahlen. Es wird iiber das 
York. yon Mn- u. S-Einschliissen in Schmiedestucken berichtet. Es wird nachgewiesen, 
daB diese Einschlusse in Stahlen fiir Schmiedezwecke unschadlich sind, solange sio 
nicht zu nahe an der Oberflache auftreten. (Metallurgia (Brit. Journ. Metals) 5. 171—72. 
Marz 1932.) ' E d e n s .

E. C. Smith, Rostfreies Eiscn und Stahl undihre Herstelłung. Beschreibung der Verff. 
zur Herst. u. Yerarbeitung von rostfreiem Stalli. (Engineer 153 . 663—64. 702—03. 
Blast Furnacc Steel Plant 20 . 497—500. 509. Juni 1932. Massilon, Ohio, Republic 
Steel Corp.) HuNIGER.

Arvid Johansson, Uber Konstruktionsstahle und ihre Entwicklung. Vortrag: 
Bessemer-, Martin-, Elektro-, unlegierter Konstruktionsstahl. Legierter Konstruktions- 
stahls Einsatzhartungs-, Maschinen-, Baukonstruktionsstahl, feuer-, rost- u. saure- 
fester Stahl. Normen u. Standardisierung. (Jernkontorets Annaler 116- 293—320.
1932.) ' R. K. Mu l l e r .

H. J. Tapsell und A. E. Johnson, Uber die Festigkeit eines bei Turbitienkonslruk- 
tionen rericendeten gegossenen und geschmiedeien Stahles bei hohen Temperaluren. Es 
wird iiber Kurzzeit-ŻerreiBverss. bei Tempp. bis 550° u. iiber Kriechgrenzenbestst. 
bei 400° u. bei 450° an einem warmebehandelten StahlguB mit 0,30% u. einem ge- 
schmiedeten Stahl mit 0,39% C berichtet. Die Ergebnisse sind in zahlreichen Tabellen
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u. Diagrammen zusammengestellt. (Dep. scient. ind. Res. Engin. Res. Spec. Rep. 
No. 17. 33 Seiten. 1931.) E d e n S.

Jerome J. Collins, Dic dektrolyłische Abscheidung ton Zinn. Oeschmolzenes 
Zinn-{2)-chlorid ais Elektrolyt. Sn laBt sich mit hoher Stromdichtc u. in glatter Form 
ohne Nadelbldg. abschciden bei Verwendung von geschm. SnCl2 ais Elektrolyt u. einer 
Temp. von 270°. Ais Anodę wird Kohlo, ais Kathode der zu verzinnende Gegenstand 
angewandt, dio Spannung betragt boi einer Stromdichte von 8,1—10,8 A/qdm 0,75 V. 
Es konnen auch Stromdichten von iiber 100 A/qdm angewandt werden. Das nach 
der Rk. 2 Cl2 +  2 SnCl2 =  2 SnCl4 entstehende SnCl4 dest. ab, es kann lcicht in W. 
aufgefangcn u. mit Sn wieder zu SnCl2 red. werden. Das Sn wird fl. abgeschieden u. 
zeigt glanzendes Aussohen. Die Elektrolyse wird in einem beliebig geheizten Fe-GefaB 
ausgefuhrt. (Chem. Trade Journ. 91. 77. 22/7. 1932.) R. K. Mu l l e r .

— , Herstellung von Kupferblechen. Ein neues elektrolytischcs Verfahrcn. Nach 
einem neuen Verf. von Sh e r a r d  Co w p e r -Colk s , Sunbury-on-Tliames, wird Cu auf 
melireren hintereinandergeschaltetcn Drchtrommeln elektrolyt. nicdcrgeschlagen; cs 
lassen sich so auch beliebig diinne Cu-Bleche herstellen, der Abfall stellt hochwertigcs 
Elektrolyt-Cu dar. (Chem. Age 27. Nr. G84. Metallurg. Sect. 11. 6/8. 1932.) R. K. Mu.

—■, Alunil ais zukiinftiges Aluminiumerz. Im AnschluB an die Entdeckung eines 
groBen Alunitvork. in Transkaukasien werden die Aussichten der techn. Gewinnung 
von Al, K-Salzen u. H 2S04 aus Alunit unter Bcrucksichtigung seiner Eigg. u. der 
Vorkk. in Frankreich besproehen. (Ind. chimique 19. 490. Ju li 1932.) R. K. Mu l l e r .

P. P. Fedotjew, Beitrag zur Eleklromeiallurgie des Aluminiums. Vf. diskutiert 
die Vorgange an den Elektroden beim Stromdurchgang durch Kryolith-Tonerde- 
schmelzen. An der Kathode entsteht Na3A103, an der Anodę A12F6. Dicses verfliichtigt 
sich teilweise, wodurch Anreicherung an NaF entsteht. Um dieser entgegenzuwirken u. 
um den F. zu erniedrigen, empfiehlt es sich, mit einem Kryolith zu arbeiten, der einen 
tJberschuB an A12F„ enthalt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 206 . 267—69. 18/6. 1932. 
Leningrad, Metallurg. Inst.) HUNIGER.

Takeo Fujiwara, Einflufi der Zichrichtung auf Krystallitanordnung, Zugfestigkcit 
und Bruch von Aluminiumdraht. Es werden Al-Drahte, dio stets in der gleiehen Rich
tung u. solche, dio abwechselnd in beiden Richtungen gezogen wurden, nach dem 
LAUE-Verf. untersucht. In den auBeren Schichten des in einer Richtung gezogenen 
Drahtes sind dio Krystallite uberwiegend so angeordnet, daB ihre [lll]-Achscn auf 
einem Kegel liegen, dessen Achse mit der Drahtachse zusammenfallt. Bei dem nach 
beiden Richtungen gezogenen Draht liegen die [lll]-Achsen auf 2 gegeneinander 
gerichteten Kcgeln. Dic Neigung der [lll]-Achsen gegen die Zichrichtung ist geringer 
bei dom abwechselnd gezogenen Draht. Bei beiden Drahten nimmt sie nach dem 
Drahtinneren zu ab, ebenso beim Ziehcn auf schwachcrc Durchmcsser. Bei 87—89% 
Querschnittsverminderung ist ein Unterschied in der Krystallitanordnung beider 
Drahte nicht mehr fcstzustellen. Der nach einer Richtung gezogeno Draht ist etwas 
harter u. sproder. Der Unterschied in der Zugfestigkeit ist gering. Der Bruch erfolgt 
bei dem abwechselnd gezogenen Draht stets quer, bei dem einsinnig gezogenen quer 
oder schrag zur Drahtachse. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 15. 
35—42. Jan. 1932. Tokyo Electric Co., Kawasaki, Kanagawaken, Japan.) H u n ig e r .

C. Pramaggiore, Elekłrische Freileiiungen aus Aluminiumlegierung. Ausfiihrlicher 
Bcrieht iiber die mechan. u. elektr. Eigg. von Aldrey. Angabe von Anwendungs- 
gobieten. (Alluminio 1. 80—107. Marz/April 1932. Mailand.) H u n ig e r .

G. H. Meigh, Vcrschiedene Amcendung ton Aluminiumbronzc, insbesondere 
ihr Abnulzungswiderstand. Zus. der Al-Bronze fiir eine bestimmte Festigkoit, z. B. 
60—65 kg/qmm kann in folgenden Grenzen schwanken: Al =  8,2—10,5%, Bln =  0 bis 
4,0%, Fe =  0—5,5%, Ni =  0—6,4%. Bemerkenswert ist dio groBere Festigkeit des 
Gusses in eisernen Kokillen, ais in Sandformen (60 kg/qmm gegeniiber 50 kg/qmm). 
Mikroaufnahmen zeigen den EinfluB der Dicke des Gusses auf Korngefuge u. Festigkeit. 
Einw. der Gefugebcstandteile a u. fi auf den Reibungswiderstand. Widerstand gegen 
chem. Angriff. (Rev. Metallurgie 29- 208—14. April 1932.) N ik l a s .

Matsujiro Hamasumi und Seiji Nishigori, Das Zustaiidsdiagramm ton Kupfer- 
Zinnlegierungen. Cu—Sn-Legierungen mit 10—40% Sn-Geh. werden untersucht. 
Nach Messungen des elektr. Widerstandes, der therm. Auadehnung, auf Grund therm. 
Analysen, Rontgenanalysen u. mkr. Unterss. der abgeschreckten Proben wird das 
Zustandsdiagramm aufgestellt. Es zeigt, daB es zwei intermetall. Yerbb. <5 u. i] gibt 
entspreehend den Formeln Cu31Sn8 u. Cu3Sn. Dic friiher angenommeno Verb. Cu4Sn
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existiort niclit. Der Pliasc <5 kommt yielmchr dio Formcl Cu3lSn8 zu in tlbereinstim- 
mung mit Angabcn von W e s t g r e n .  Dio Verb. j; goht bei 675° iiber in dio feste Lsg. y. 
Die Umwandhing ist yerkniipft mit cincr Ausdelinung, die doppelt so groB ist wio 
diejenige beim Dbergang von /-Eiscn in a-Eiscn. Entsprechend den Gleichgewiehten 
a -\- ó p, r5 +  ^  e u. p V ^  y werden drei eutekt. Umwandlungen bei 510,
570 u. G30° festgcstellt u. zwoi peritekt. boi 580 u. 625° entsprcehend den Gleichge- 
wichten (5 ^  p +  e u. e p +  »/• Das Vorhandensein der neucn Phase e wird mittels 
mkr. Unters. der abgeschroekten Proben bewiesen. (Technol. Reports Tóhoku Imp. 
Univ. 10. 131—86. 1931. Sendai, Japan.) H u n ig e r .

F. H. Jeffery, Die a- und fi-feslen Losungen der Kupfer-Zinklegierungen und der 
cntsprechenden mit ihnen im Gleichgcioicld slchcnden fliissigen Losungen in thermodyna- 
mischer Behandlung. Dio im Glcichgewieht m it den a- u. /Mesten Lsgg. stehenden fl. 
Lsgg. scheinen ans CuZn„ gol. in monoatomaren Moll. von Cu, zu bestehen; die feste 
a-Phasc seheint gleichfalls eine Lsg. von CuZn4 in Cu zu sein, wahrend die feste p-Phase 
eine Lsg. von CuZn, in Cu zu scin seheint. — Die Rontgenanalysen der Cu-Zn- u. dor 
Cu-Sn-Systeme zeigen eine Ahnliehkoit der festen a- u. /?-Phasen der beiden Systemo 
an; diese Ahnliehkoit ist nach den Ergebnissen des Yfs. scliwer zu erkennen: dio a-Phase 
im Cu-Sn-System besteht aus Cu.,Sn gel. in Cu, die /3-Phase ist eino feste Lsg. von Sn 
in Cu (ygl. C. 1931. I. 3209). (Trans. Faraday Soc. 28. 452—55. Mai 1932. Cambridge, 
The Goldsmiths’ Metallurgical Labor.) L o r e n z .

F. H. Jeffery, Die Konslilution der fliissigen und festen Legierungen des Kupfer- 
Goldsystems nach thermodynamischer Behandlung. (Vgl. vorst. Ref.) Die Bercchnungen 
zeigen, daB dio feste u. die fl. Lsg. sich von monoatomaren Moll. Cu u. Au ableiten. 
(Trans. Faraday Soc. 28. 455—57. Mai 1932. Cambridge, The Goldsmiths’ Metallurgi- 
cal Labor.) L o r e n z .

Hans Haneke, Feinbearbeitung von Metallen. tlberblick iiber neuerc Methoden 
u. App. fiir die Dreli-, Sehleif- u. Polierbearbeitung von metali. Oberflachen. (Teknisk 
Tidskr. 62. 305—07. 6/8. 1932. Berlin.) R, IC. Mu l l e r .

Thos. Merritt, Rostbesldndige Oberflachen. (Paint and Colour Record 1. 148—49. 
1931. — C. 1932. I. 868.) _______ K onig.

V. Stobie, Oakfield, Elektriseher Ofen. Ein Teil der Charge umgibt oinen Teil 
des magnet. Stromkreises, wahrend sich ein Teil der Charge innerhalb eines Tciles 
des magnet. Stromkreises befindet. (Belg. P. 359 364 vom 27/3. 1929, Auszug vcróff. 
25/9. 1929. E. Prior. 31/3. 1928.) D r e w s .

Zakłady Elektro w Łaziskach Górnych, Sp. z o. p., Polen, Aufarbeiten der 
Schlacken aus Kolilen mit geringem Heizwert. Dio Sehlaeke wird in dem Zustande, in 
welchem sie den Rost yerlaBt, im elektr. Ofen mittels Elektroden aus Fe-Sulfiden 
nmgeschmolzen. Man erhalt so Fe-Si-Legierungen, wahrend das Al ais Sulfid bzw. 
Oxyd erhalten wird. (Poln. P. 13 794 vom 14/2. 1930, ausg. 3/8. 1931.) S c iio n f e l d .

Duriron Co., Inc., Dayton, Ohio, iibert. yon: Michael George Corson, New 
York, Herstellung von schmied- und walzbaren duklilen Eisen-Siliciumlegierungen mit 5 
bis 14,4% Si. Die Legierungen werden in eine mindestens auf 850° erhitztc Form 
gegossen. Nach oberflachlicher Erstarrung werden die GnBstueke in einem Gluhofen 
langere Zeit bei einer Temp. von mindestens 1050° gehalten, bei dieser Temp. ge- 
schmiedet oder gewalzt u. in einem Ofen langsam auf 500° abgekuhlt. Die infolgo 
einer Phasenumwandlung entstehenden ultramkr. Risse, welche eino Briichigkeit des 
^Materials herbeifiihren, werden auf diese Weise vermieden. Zur Abkiirzung der Warme- 
bchandlung setzt man den Legierungen bis zu 1%, vorzugsweiso 0,5% Ni, zu. Kohlen- 
stofflialtigen Ausgangsstoffen wird zweeks Carbidbldg. V zulegiert. (A. P. 1852 836 
vom 9/5. 1928, ausg. 5/4. 1932.) • Ge is z l e r .

Allgemeine Elektricitats-Ges., Berlin, Verbesserung der magnetischen Eigcn- 
schaften Kon Eisen-Nickellegicrungen. Durch einen Geh. der Legierungen an 2—5% Al 
wird der elektr. Widerstand erhóht u. damit der Wirbelstromverlust yermindert, ohne 
daB eine Verschlechterung der magnet. Eigg. eintritt. Zur Erhohung der Anfangs- 
permeabilitat unterwirft man die Legierungen einem GliihprozeB bei 900— 1000°. 
(F. P. 721 807 yom 20/8. 1931, ausg. 8/3. 1932. D. Prior. 27/8. 1930.) Ge is z l e r .

International Nickel Co., Inc., Delaware, V. St. A., iibert. von: Norman
B. Pilling, Elizabeth, New Jersey, TJnmagnetisćhe Eisen-Nickel-Kupferlegierung mit 
nachstehender Zus.: 1—20% Cu, 12—22% Ni, 0,4—2,0% C, Rest Fe. Der Werk-
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stoff besitzt Jiohcn Widerstand gcgcn korrodierende Einflusse. (A. P. 1 853 575 vom 
16/11. 1928, ausg. 12/4. 1932.) Ge i Sz l e r .

R. W. Stimson, New York, Herstdlung von Legierungen, wclche Eisen und Chrom, 
Molybdan oder Uran enthallen. Cr-, Mo- oder U-Erzo werden in Ggw. von 0 2 in inniger 
Mischung m it zur Umwandlung in ein bas. Prod. vom P. 1600° ausreichenden Mengen 
bas. Stoffe geróstet. Dieses Materiał dient ais reduzierbarer Zusatz beim Ferro- 
legierungsschmelzprozcB zur Herst. oder Raffinierung der in Frage stelienden Lc- 
gierungen. Gegebenenfalls wird das Erz nach dem Zerkleinern u. vor dem Rostcn 
mit einem Bindemittcl bchandelt, z. B. einer Lsg. der Iiydrate oder Carbonatc der 
Alkalien oder Erdalkalicn. Man kann aueh mittcls in Sodalsg. geloschten Kalks aus 
dem zerkleinerten Erz eine Pastę bilden, welche vor dem Rósten getrocknet u. zer- 
kleinert wird. (Hierzu vgl. E. P. 247 876; C. 1926. I. 3431.) (Schwed. P. 70 081 
vom 23/9. 1924, ausg. 26/8. 1930.) D r e w s .

General Electric Co., New York, iibert. von: William E. Ruder, Schenectady, 
V. St. A., Magneluche. Legierungen. Etwa 40—50 Teile Ni werden m it 60—50 Teilen 
Fe in einem Induktionsofen in sauerstofffreier oder reduzierender Atm., z. B. in einer 
Atm. von H 2 oder im Vakuum zusammcngeschmolzen. Die Erzeugnisec werden aus- 
gewalzt u. etwa 2 Stdn. in nicht oxydierender oder reduzierender Atm. oder im Vakuum 
bei etwa 1300° gegluht. Dio Legierungen sind dureh ungewohnlich niedrige W att- 
verlusto ausgezeichnet. (A. P. 1862365 vom 6/7. 1928, ausg. 7/6. 1932.) K u h l in g .

W. B. Hamilton und T. A. Evans, Lancaster, JRoslbcstandigc Legicrung. In 
einem Ofen wird Fe zum Schmelzen gebraeht. Zu der Schmelze gibt man Schlaeke u. 
eine Mischung Cr-Oxyd enthaltendes Erz mit einem therm. Red.-Mittel. Die in das 
Fe-Bad eingefiihrte Schlacke soli einen zur Einleitung der exotherm. Rk. ausreichenden 
Warmeinhalt aufweisen. Die Wiirmeverluste des Ofens werden dureh eine auflere 
Warmeąuelle gedeckt. Das dureh die Red. entstandeno Cr sinkt dureh die Schlacken- 
schicht in das gcschmolzenc Metali u. legiert sich mit ihm. Das Endprod. enthalt 
ca. 12% Cr mit weniger ais 0,14% C. Ist dor Ofen mit Stahlschrott bcschickt worden, 
so crhalt man eine Cr-Stahllegierung. (Schwcd. P. 69 477 vom 24/1. 1923, ausg. 
20/5. 1930. A. Prior. 23/5. 1922.) D r e w s .

Louis Renault, Frankreich, Beldgc auf Eisen- und Stahlgegcnstdnden. Auf die. zu
schiitzenden oder zu schmuckenden Gegenstande werden dunne Bleche aus nicht 
rostendem Stahl aufgebracht u. dureh ŚchweiGen auf dem Tragcrmetall befestigt. 
(F. P. 724 510 vom 14/10. 1931, ausg. 28/4. 1932.) K u h l in g .

Metal Finishing Research Corp., V. St. A., Rostschiiizende Beldgc auf Eisen 
und Stahl. Die zu schiitzenden Metalle werden behandelt m it gegebenenfalls annahernd 
sd. wss. Lsgg. von sauren Phosphaten, z. B. Lsgg. von Fcrromangan oder vonZn(H2P 0 4)„, 
wclche ein dio Entw. von H2 unterdruckendes Oxydationsmittel enthalten, das Fe 
nur langsam oder nicht aus der 2-wcrtigen in die 3-wertige Form uberfuhrt, z. B. das 
N itrat eines Alkali- oder Erdalkalimetalles. Zwccks Beschleunigung der Einw. wird 
eine Verb. des Cu, z. B. Cu(N03)2, zugesetzt. (F. P. 724 422 vom 7/10. 1931, ausg. 
27/4.1932. A. Prior. . 7/7. 1931.) K u h l in g .

Wilder Metal Co., iibert. von: John Wilder, Niles, V. St. A., Metallische Scliulz- 
schichtcn auf Eiseiiblcchen od. dgl. Dio zu behandclnden Gegenstande werden in 
stetigem Betriebc nacheinander dureh ein Flufimittel- oder Saurebad, eine Trocken- 
vorr , das mit NH,C1 od. dgl. bedecktc gcschmolzene Schutzmetall, h. W. u. eine zweite 
Troekenvorr. gefiihrt. (A. P. 1862249 vom 28/6. 1930, ausg. 7/6. 1932.) K u h l in g .

H. H. Robertson Co., ubert. von: Alden W. Coffman, Pittsburg, V. St. A., 
Schuizschichien auf Mctallen. Dio zu schiitzenden, besonders eisernen oder Stahl- 
gegenstande werden ein- oder allseitig mit niedrigerschm. Metallcn. wie Sn, Zn, Pb, 
Cd od. dgl. bedeckt, ein aus einem Faserstoff, z. B. Asbest oder Wolle bestehendes 
Gowebe aufgebracht u. dio Vereinigung des letzteren mit der Schieht des niedriger 
schm. Metelles dureh Druck oder Hitze bewirkt. (A. P. 1862332 vom 3/3. 1931, 
ausg. 7/6. 1932.) _ K u h l in g .

Beryllium Development Corp., New York, iibert. von: Harry C. Claflin, Cleve- 
land, Ohio, Elektrolytische Herstellung ton Beryllium aus einor BeCl2-Schmelze. Zur 
Aufreehterhaltung der gleichen Konz. an Be leitet man BeCI2-Dampfe in den yorzugs- 
weise aus einer Mischung von BeClj u. NaCl bcatehenden Elektrolyten. Die BeCU- 
Dampfe werden z. B. dureh Uber lei ten des bei der Elektrolyse freiwerdenden Cl2 iiber 
eine erhitzte Mischung von BcO oder BeC03 u. C erzeugt. Eine Hydrolyse des BeCl2
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bei Aufbewahrung des Salzes an der Luft wird auf diese Weise yermieden. (A. P. 
1 861 656 vom 3/1. 1931, ausg. 7/6. 1932.) Ge is z l e r .

George N. Mc Dow, Susanville, Californicn, Amalgamieren ton Gold, Silber und
Plalin cnłhaltendcn Erzen. Die Erztrube wird in einem versehlossenon GcfaB mittels 
eines Kolbens durch ein Quecksilberbad gcdriickt, das durch eine um eine senkrechto 
Achse drehbare Ruhrvorr. in kreisender Bcwegung gchalten wird. Durch die innige 
Beriihrung der Erzteilchen m it dom Hg wird die Amalgamierung begiinstigt. (A. P. 
1 854 269 Tom 27/8. 1927, ausg. 19/4. 1932.) Ge is z l e r .

Cartier (Soc. An.), Frankreich, Goldlegierung. Die Legicrung besitzt bei einem 
Au-Geh. von mindestens 75°/0 einen Geh. an Co, yorzugsweiso in den Grenzen von 1 bis 
10°/o. AuBerdem konnen Ag u. Cu einzeln oder gemeinsam zugegen sein. Der Werk- 
stoff besitzt hoho Harto u. Politurfśihigkeit. E r wird in der Warnie nicht o.\ydiert. 
(P. P. 722290 vom 22/11. 1930, ausg. 15/3. 1932.) Ge is z l e r .

H. A. Wilson Co., Newark, New Jersey, iibert. von: Romaine G. Waltenberg,
Rosellc, Henry Edwin Holbrook, Irvington, und Bert Brenner, Elizabeth, New 
Jersey, Iridiumlegierung, cnthaltend 70—90% Ir u. P t, Pd, Rh, Ru einzeln oder zu 
mchreren ais Rest. Dic Lcgierung liiBt sich schmiedcn, walzen u. ziehen. Sic ist in- 
folgo ihrer hohen Korrosionsfestigkeit besonders zur Herst. von elektr. Kontakten 
gceignet. (A. P. 1 850 819 vom 6/3. 1931, ausg. 22/3. 1932.) Ge is z l e r .

W. C. Heraeus G. m. b. H., Dcutschland, Herstellung ton Gegenstanden aus 
EdćlmetaUegierungen mit bestimmten tcehn. Eigg., besonders mit hoher Hartc. Leicht 
bcarbeitbarc Edelmetalle oder Edelmctallegierungen werden in die Endform oder in eine 
Form gebracht, dio nur in geringem Umfange zur Erzielung der Endform nacli- 
bcarbcitet zu werden braucht. Dann laBt man dic dic Hartung herbeifuhrendo Legie- 
rungskomponente, z. B. Si, B oder H2, in den Werkstoff eindiffundieren. Man schlagt 
z. B. Si aus dampffórmigen, therm. zersetzbaren Verbb., z. B. SiCl., oder SiHCl,, auf 
dcm zu hartenden Gegenstand nieder. Bei der Zerfallstemp. der Verbb. (etwa 600°) 
diffundiert das Si unmittelbar in das Grundmetall, z. B. eine Legicrung aus 90% Pd, 
Rest Au, ein. Man kann auch den zu behandelnden Gegenstand in Si-Pulver auf 800 bis 
1000° erhitzen u. H2 durch den Erhitzungsraum zur Erleichterung der Diffusion leiten. 
(F. P. 722 395 vom 2/9. 1931, ausg. 16/3. 1932. D. Prior. 13/9. 1930.) Ge is z l e r .

Allgemeine Elektricitats-Ges., Berlin, Herstellung ton gesinlerten Harlmetall- 
gegenstanden. Die pulverfórmigcn Ausgangsstoffe werden vor dem Sintern unter 
Zusatz von solchen organ. Verbb. ais Bindemittel verformt, die vor Erreichung der 
Sintertcmp. sich yerfluchtigen, ohne auf die Legierungskomponenten einen EinfluB 
ausgeubt zu haben. Ais Zusatze kommen z. B. die Kondcnsationsprodd. von mehrbas. 
organ. Sauren u. mehrwertigen Alkoholen, wic Plithalsaureanhydrid u. Glycerin, in 
Frage. (Holi. P. 26 590 vom 7/1.1929, ausg. 17/5.1932. A. Priorr. vom 7/1. u. 
26/9. 1928.) Ge is z l e r .

N. V. Philips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, Nadeln fiir Spreck- 
apparale. Man stellt Faden aus sehr hartem Materiał (B, Si, AIB„ oder SiC) her u. 
schneidct diese in Stucke von entsprechender Lange. (Belg. P. 365 561 vom 22/11.
1929, ausg. 15/5. 1930. Holi. Prior. 30/11. 1929.) N o u v e l .

N. V. Philips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, Nadeln fiir Sprech- 
apparate. Die Spitze der Nadel besteht aus B, S i oder B- oder Si-haltigen Legierungen. 
(Belg. P. 365 562 vom 22/11. 1929, ausg. 15/5. 1930. Holi. Prior. 30/11. 1928.) Nouv.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ton porósen und
nicht pordsen Metallgegenslanden. Zwei oder mehrere Metalle in feiner Verteilung werden 
in mehreren Lagcn yerschiedener Zus. in einer Form ohne Schmelzung gesintert u. 
dann einer PrcBbchandlung unterworfen. An Stelle der Metalle konnen reduzierbare 
Mctallverbb. verwendet werden, die in die Metalle iibergefuhrt werden. Man kann 
auch zunachst Formlinge, z. B. Bleche, aus einem Mctallpulver herstellen u. diese 
m it einem zweiten Formling aus einem anderen Metali oder auch mit einem anderen 
Metalipulver zusammensintern oder verpressen. (E. P. 369 964 vom 18/12. 1930, ausg. 
28/4. 1932.) Ge is z l e r .

Gustav Ostermann, Koln, Herstellen ton Korpern aus in der Warme oxydier- 
baren Melallen durch SchleuderguP unter Einfiihrung indifferente Gase entwickelnder 
Stoffc in die Form, dad. gek., daB leicht entziindliche Stoffe, wie Bzn. oder Bzl., derart 
von auBen in die umlaufende SchleuderguBform eingebracht werden, daB eine plotz- 
liche Entzundung crfolgt. — Es erfolgt eine sehr rasche Verdrangung der in der Form
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enthaltenen Luft, wodurch jede Oxydation vormicdon wird. (D. R. P. 554 666 
KI. 31c vom 28/5. 1930, ausg. 11/7. 1932.) K u h l in g .

Johannes Croning, Hamburg, Herstellung von fertigen Guflslucken aus Metali 
unter Schmelzen des letzteren in der GuPform, dad. gek., daB dic m it Metallstuckcn 
gefiillte GuBform aus nichtmetall. Materiał in das Wechselfeld einer Hochfreąuenz- 
spule gebracht u. naeh crfolgtem Schmelzen des Metallcs zwecks Rcgelung der Ab- 
kiihlung entweder dio Induktionsstrome allmahlich geschwacht werden oder das 
Sehmelzgut aus dem Bcreich des Wechselstromfeldcs herausgebrachfc wird. — Das 
eigentliche Schmelzen kann auch nur in dem vcrlorencn Kopf u. in den Zufuhrungs- 
kanalen der Form erfolgcn u. das in den Hauptraum der Form gcflossene Metali nur 
naeh Bedarf der Wrkg. des Induktionsstromes ausgesetzt werden. (D. R. P. 554724 
KI. 31c vom 18/12. 1928, ausg. 14/7. 1932.) K u h l in g .

Paul Hopf sen., Sicgmar, Erzeugung von Metallstaub aus fliissigem Metali, bei 
der dem fl. Metali in cincr zu einer Zerstaubordiise fiihrenden Lcitung vor seinem 
A ustritt aus der Diise Druckgas zugcfuhrt wird, dad. gek., daB dic Zufiihrung des 
Druckgases an mchreren in der Stromungsrichtung des Metalles hintercinandcr lie- 
genden Stellen crfolgt. — Es findet feinere Zcrstaubung des Metalles ais bei den be- 
kannten Verff. statt. (D. R. P. 555 564 KI. 491 vom 10/2. 1927, ausg. 27/7.1932.) K u h l

Soc. an. Le Carbone, Frankreich, Elektrolytische Gcwinnung von j>ulver- oder 
schwammfórmigen Metallen. Lsgg. eines oder mehrerer Metallsalze werden unter Ver- 
wendung von gleichartigen Elektroden mit Wechsel- oder pulsierenden Gleichstromen 
olektrolysicrt. (F. P. 722 319 vom 26/11. 1930, ausg. 15/3. 1932.) K u h l in g .

Emil Gustaf Torvald Gustafsson, Stockholm, Herstellung von Metallschwamm. 
Oxyd. Erze werden m it iiberschussigem Rcduktionsmittcl gemischt u. zur Verbreimung 
eines Teils des Rcduktionsmittels mit oxydierend wirkenden li. Verbrennungsgasen bc- 
handelt. Das teilweise reduzierte Prod. wird in einem zweiten Ofen oder einer bc- 
sonderen Abtcilung des gleichen Ofcns unter AusschluB von oxydierend wirkenden 
Gasen vollstśindig zu Metallschwamm reduziert. Es ist zweckmaBig, die Beschickung 
zu brikettieren. (E. P. 373 298 vom 28/2. 1931, ausg. 16/6. 1932. Schwed. Prior. 6/3.
1930.) . Ge is z l e r .

Anton Kratky, Osterreich, Elektrolytische Herstellung von Metallblattcrn oder 
-bandem. Ais Kathoden, auf denen Metali aus gccigneten Elektrolytbiidern nieder- 
geschlagen wird, diencn gedrehte Metalltrommcln, ais Anodcn parallel zur Achse der 
Kathoden angeordnete HohlgefaBe, welchen der Elektrolyt, gegebencnfalls unter Icichtcm 
Druck standig zugefiihrt wird. Diese HohlgefaBe sind an der der Katliodc zugekehrten 
Seite m it einem schwammfórmigen, z. B. aus Wollc oder Glaswolle bestehenden, 
Bclag versehen, dem der Elektrolyt aus dem Hohlbehaltcr durch seine Offnungen 
zuflicBt. Der auf der gcdreliten Kathode gebildete Mctallbelag wird stetig abgczogen u. 
gegebencnfalls naeh Vcrstarkung auf angeschlosscncn gleichartigen Vorr. aufgcwickclt. 
(F. P. 724 012 vom 10/7. 1931, ausg. 19/4. 1932.) K u h l in g .

British Thomson-Houston Co., Ltd., London, iibert. von: Gerald Robert 
Brophy, Schenectady, New York, Schwei/ielektrode. Die Umhullung der Elektrodę 
besitzt einen gróBcren Antcil (z. B. 38%) an einem faserfreie Celluloso mit einem Geh. 
an NHa enthaltenden Materiał, wie z. B. getroeknetem Zuckerrohrmehl. Eine gceignctc 
Mischung bestcht aus 38% getroeknetem Zuckerrohrmehl, 38% Ton ais FluBmittel, 
10% Natriumsilicat ais Bindemittcl u. je 4%  Mn- u. Ti-Pulver zur Dcsoxydation. Das 
cellulosehaltige Materiał soli beim SchweiBen ein Schutzgas entwickeln. (E. P. 373 369 
vom 27/4. 1931, ausg. 16/6. 1932. A. Prior. 30/4. 1930.) Ge is z l e r .

Metal & Thermit Corp., New York, V. St. A., Thermitmischung, gek. durch 
einen Geh. von 15% Korundmehl. (Belg. P. 358 924 vom 13/3. 1929, ausg. 25/9. 1929.
A. Prior. 8/9. 1928.) A l t p e t e r .

Jacąues Bauza, Toulouse, Frankreich, Verhinderung der Korrosion von Ver- 
bindungsstellen von elektrischen Leitern in korrodierender Atmospharc. Die Verb.- 
Stellen werden mit einer Pastc oder einer piast. M. bedeckt, bestehend aus einem den 
Strom leitenden, chem. widerstandsfahigen Stoff, wie C in Form von Graphit, Gas- 
kohle oder Petroleumkoks in Mischung mit einem organ. Stoff, der durch den clektr. 
Strom nicht zers. wird, wie Paraffinol, Waehs oder Lanolin. Zur Erleichterung der 
Handhabung des Gemisches kann ein organ. Ldsungsm., wie Toluol oder Solvent- 
naphtha zugesetzt werden. (E. P. 370 036 vom 31/12. 1930, ausg. 28/4. 1932.
D. Prior. 4/1. 1930.) __________________ Ge is z l e r .



1832 HIX. Or g a n is c h e  P h a pa r a t e . 1932. II.

Oskar Summa, Rontgcnographischc Bcitriigo zum Yergutungsproblcm. Munchen u. Leipzig: 
Voglricder [Komm.: Volckmar, Leipzig] 1932. (43 S.) gr. S°. =  Forschungsarbeiten 
iiber Metallkunde u. Rontgenmetallographie. Folgę 1. M. 3.— .

Sammelwerk der Autogen-SchweiBung. Hrag. von ,d . Internat. Bcratgsstello f. Karbid u. 
Schweit!technik, Genf. Bd. 1. 2. Halle: Marhold in Komm. 1932. 4° je Lw. M. 6.— .

1. Rohrleitgabau. 6. 83 BI.
2. Apparate- u. Behiilterbau. 8. 80 BI.

IX. Organische Praparate.
S. Glasstone, Darstdlung organischer Verbindungen mittels elektrolytischer Methoden.

III. u. IV. Eleklrolyiische Ozydationsprozesse. (II. vgl. C. 1930. II. 3193.) Ubersichts- 
ref. (Ind. Chemisfc chem. Manufacturer 7. 139—42. 209—12. 315— 17.) H er zo g .

B. P. Fedorow, News Verfahren zur Sulfierung organischer Vcrbindungcn. 
(.T-Sulficrung.) Ubersicht u. eingehende Schilderung der kontinuierlichen Sulfierung 
von Bzl. nach GuYOT (Chim. et Ind. 1919. 879). (Anilinfarbenind. [russ.: Anilino
krassotschnaja Promyschlennost] 1932. Nr. 2. 1—12.) ScHONFEI.l).

N. N. Woronzow, Sulficren von cf.-Naphthylam.in. Das Verhaltnis der bei der 
Sulficrung yon a-Naphthylamin mit 95—100%ig. H ,S 04 erhaltlichen Naphthylamin- 
sulfosdure-1,4 u. -1,5 iindert sich zugunsten der 1,5-Silure bei Erholiung der Temp. u. 
Dauer der Sulfierung; das Vcrhaltnis betragt bei 100° u. 1-std. Rk.-Dauer 4: 1, 
bei 130° u. 2-std. Einw. der H 2S04 2 :3 . Um oc-Naplithylamin bei einer 130° nicht 
ubersteigenden Temp. zur Naphthionsaure zu sulfieren, muB man wasscrhaltigo 
HjSO., anwenden u. den ProzeB nach 1—2 Stdn. zu Ende fiihren. Verlangcrung der 
Rk.-Dauer oder Erhóhung der H 2S 04-Konz. begiinstigt dio Yerschiebung der HSO, 
von der 4- nach der 5-Stellung. (Anilinfarbenind. [russ.: Anilinokrassotschnaja Promy
schlennost] 1932. Nr. 1. 39—42.) Sc h ó n f e l d .

J. G. Wendelstein und R. M. Schpinel, Hydrolyse der 1,5-NaphtliylaminsulJon- 
sdurc. Verss. zur Ververtung der gleichzeitig mit der 1,8-Naphthylaminsulfonsaure ent- 
stchcnden entsprechenden 1,5-Saurc zur Darst. yon a-Naphthol durch Hydrolyse. 
Optimalc Temp. der Hydrolyso (mit H2S04) ca. 200° u. 10 Stdn. Wescntlich ist dic 
Konz. u. Menge der H2S04 (Optimum 5%ig. H2S04, 50% UberschuB). (Anilinfarben
ind. [russ.: Anilinokrassotschnaja Promyschlennost] 1932. Nr. 4. 16.) ScHONFEI^D.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Yerfe.sligung von Fliissigkeiten. 
Aus den durch Bldg. einer Gerustmasso nach dcm H auptpatent yerfestigtcn Fil. liiBt 
sich dio Fl. durch Druck gegen eino Filterflache wiedergewinnen. Die Filter, welchc 
aus Sicben, porosen natiirlichcn oder kiinstlichcn MM. bcstchen konnen, werden ais 
AbschluB vor der Tubenoffnung angebraclit u. lassen beim Druck auf die Tube die 
reine Fl., z. B. Pentan, austrctcn. (F. P. 39 826 vom 14/8. 1930, Auszug veróff. 18/3.
1932. D. Prior. 20/8. 1929. Zus. zu F. P. 683112; C. 1930. II. 1768.) v a n  d e r  W ę r th .

Kinetic Chemicals, Inc., Wilmington, Delaware, V. St. A., Herstdlung von 
Fluori-erbindungen alipliatischer Kohlenwasscrstoffe. oder dereń Halogenyerbb. ein- 
schlicBlich dereń Arylderiw., 1. dad. gek., daB man die KW-stoffc oder ein anderes 
Halogen ais F  enthaltende KW-stoffverbb. mit H F in Ggw. einer Antimonhalogen- 
verb. ais Katalysator unter beliebigem Druck, gegebenenfalls bei hóheren Tempp., be- 
handelt. — 2. dad. gek., daB man ais Katalysator SbCl5 mit oder ohne Zusatz von 
SbCl3 u. Cl2 vcrwendet. — 3. dad. gek., daB man die Sb-Verb. mittels eines indifferenten 
Stoffes, z. B. einer zuyor fluorierten, bei den angewendeten Tempp. fl. Vcrb., in fl. 
Zustand hiilt. — Z. B. fuhrt man in ein mit 600 Tin. SbCI5 beschicktea Rk.-GefaB, das 
auf ca. 60° gehalten wird, im Ycrlaufe von 25 Stdn. glcichmaBig 500 Tcile gasfórmigen 
H F u. 1925 Teile CC14 ein. DasRk.-Prod. wird der fraktionierten Dest. unterworfen u. 
ergibt, bczogen auf CC14, eine Ausbeutc von 90°/o an CFCl3 u. CF2Cl2, u. zwar cnthiclt 
das so gewonnene Prod. 60% CF2C12 u. 40% CFC13. Die Arbeitsweise wird an Hand 
von Zeichnungen der Apparaturen naher erlautcrt. (D. R. P. 552 919 KI. 12o vom 
24/7. 1931. ausg. 21/6. 1932. A. Prior. 20/9. 1930. F. P. 720 474 yom 11/7. 1931, ausg. 
19/2. 1932. A. Prior. 20/9. 1930.) ' R, H e r b s t .

Chr. Hostmann-Steinbergsche Farbenfabriken G. m. b. H-, Cellc (Erfinder: 
Jose! Machtolf. Cellc), Spalten von Acetylen. Zu A. P. 1782540, C. 1931. I. 852 ist 
nachzutragen, daB ais SpaltgefaB ein langes, im wesentlichen in wagerechter Richtung, 
wenn auch geneigt angeordnetes Rohr benutzt wird. Gegebenenfalls konnen mehrere
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Rohro durch U-Bogen o. dgl. zu einem langen Spaltrohr vereinigt werden. Das Spalt- 
rohr ist mit seinem einen Ende fest verankert u. mit dem anderen loso gelagert oder 
mit beiden Enden lose gelagert, so daB es sich bei Erwarmung ausdehnen kann. — 
Das durch dio Spaltung entstehende Gemisch aus H2 u. RuB wird unter solchen Be- 
dingungen durch don RuBsammler getrieben, daB zunachst nur ein Teil des RuBes 
abgeschieden wird, u. daB der noch RuB enthaltende H2 mittels Exhaustors o. dgl. 
im Kreislauf von neuem durch den Spaltzylinder geleitet u. das bis zur prakt. voll- 
stiindigen Entleerung des Spaltzylinders von RuB fortgcsotzt wird. Der Entnahmo- 
miindung des RuBsammlers ist ein Rohrstutzen vorgelagert, der zwischen der Mundung 
u. dem RuBsammler einen Pfropfen aus RuB enthalt. (D. R. P. 555 584 KI. 22f vom 
12/12. 1925, ausg. 23/7. 1932. D. R. P. 555 909 KI. 22f vom 12/12. 1925, ausg. 30/7. 
1932.) D r e w s .

Distillers Co. Ltd., Edinburgh, Sehottland, Walter Philip Joshua, London, 
Herbert Muggleton Stanley, Groat Bookham, und John Blair Dymock, Sutton, 
GroBbritamiien, Ubarfiihrung von Olefinen in Alkohole. Olefino werden mit W.-Dampf 
bei im wesentlichen 200° nicht ubersteigenden Tempp., insbesondere bei 140—160°, 
sowie gcwohnlichem oder lioherem Druck iiber mit H2S04 von 60—85% beladene 
Triigermaterialien, wie Bimsstein, geleitet, wobei dio Menge des W.-Dampfes so be- 
mossen wird, daB sio sowohl die Umsetzung der Olofine in Alkohole, ais auch die Auf- 
rechterhaltung der Konz. dor H„S01 bei der Arbeitstemp. u, dem Arbeitsdruek go- 
wahrleistet. Jo groBer das Mol.-Gew. des zu behandelndon Olefins ist, desto niedriger 
konnen die Konz. der Saure auf dem Trager u. dio Temp. sein. An Stelle reiner Olofine 
konnen auch solche enthaltende Gase oder Dampfe verwendet werden. Z. B. wird iiber
з,G 1 mit H3SOj beladenen Bimsstein eino Mischung aus 2 Tin. Athylen u. 1 Teil W.-
Dampf m it einer Geschwindigkeit von 90 1 pro Stde. bei 145° u. einem Druck von
3 a t gefiilirt. Der Umsetzungsgrad betragt 1,3% u. der *4.-Geh. des Kondensates 
7,65%. Das nicht umgewandelte Athylen wird in den ProzeB zuriickgefuhrt. In  eht- 
sprechender Weise laBt sich Propylen in Isopropylalkohol uberfiihren. (E. P. 368 051 
vom 25/2. 1931, ausg. 24/3. 1932.) R. H e r b s t .

Standard Oil Development Co., Linden, New Jersey, und Wilmington, Dela
ware, iibert. von: Robert Baird Lebo, Elizabeth, Now Jersey, V. St. A., Gewinnung 
von Alkoholcn aus Schwefelsdurealkylestem. Durch Absorption von Olefinen in Schwefel- 
siiure erhaltene Absorptionslsgg., die wesentliche Mengen von Schwefelsaureestern 
sekundurer u. tertidrer Alkohole enthalten, werden beispielsweise mit etwa der gleichen 
Mengo W. vorsetzt u. dio Ester durch 4—10-std. Umpumpen dieser Lsgg. durch einen 
Erhitzer, in dem sie auf 40—60° erw&rmt werden, hydrolysiert, worauf in einem Ab- 
seheider gegebencnfalls eine sich oben ansammelnde Ólschicht abgezogen u. die Fl. 
in einem Turm W.-Dampf, der am unteren Ende mit mindestens 107° eingeblasen 
wird, im Gegenstrom entgegcngefiihrt wird. Die Hydrolyse wird liierbei vervollstandigt
и. am oberon Ende des Turmes kontinuierlicli m it W.-Dampf abgetriebener Alkohol
abgefiihrt. Bei dem Yerf. wird eine Zers. der Alkohole zu Olefinen yermieden u. dem- 
entsprechend eine hóhero Ausbeute an Alkoholen, namlicli 95%, erzielt. Das Yerf. 
wird mit Hilfe einer schemat. Zeichnung der Apparatur niiher erlautort. (E. P. 367 282 
vom 25/6. 1931, ausg. 10/3. 1932. A. Prior. 28/8. 1930.) R. H e r b s t .

British Industrial Solvents Ltd., London (Erfinder: Otto Fuchs, Deutschland, 
und Wilhelm Querfurth, Schweiz), Herslellung von hoher molekułami Alkoholen, ins
besondere von Jiulylalkohol aus Alhylalkohol in Dampfform durch 'Oberleiten mit H 2 
iiber dehydrierend u./oder entwassernd wirkende Katalysatoren, wio Erdalkalioxyde 
einschlieBlieh MgO, evtl. zusammen m it Stabilisatoren, wie Al2Os, Al(OH)3, Silicagel 
oder Holzkohle. Dabei entstehen geringe Mengen von Aldehydon, Ketonen u. Gasen. 
(Aust. P. 3209/1931 vom 25/7. 1931, ausg. 21/1. 1932. E. Prior. 26/7. 1930.) M. F. Mu.

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: William 
S. Calcott, Penns Grove, und Alfred E. Parmelee, Carneys Point, New Jersey, 
V. St. A., Stabilisierung von Telraalkylblei. Alkylamine oder ihre D eriw ., wie Telra- 
alkylammoniumhydroxyde oder hydroxylierte Alkylamine verhindern, auch boi Zusatz 
von Halogenderiw. von KW-stoffen, die Zers. von Totraalkylblei (vgl. A. PP. 1 835 140, 
1 835 141; C. 1932.1. 2511). (A. P. 1 843 942 vom 10/1. 1931, ausg. 9/2. 1932.) E b e n .

British Celanese Ltd., London, Donald Finlayson und John Herbert Geoffrey 
Plant, Spondon bei Derb}', England, Herstellung aliphatischer Aldehyde. Ein oder 
mehrere gasfórmige, gesatt. KW-stoffe werden in Mischung mit C02 oder solches ent-
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haltenden Gasen durch ein Fcld elektr. Entladungen yon Wechselstrómen von ca. 10 000 
bis 100 000 oder mehr V u. einer Freąuenz von 25—1000, insbesondere von 50 bis 
100 Poriodcn geschickt. Dabei begunstigt die Zunahme der KW-stoffkonz. in dem zu be- 
handelnden Gasgemisch dic Bldg. hoherer Aldehyde molir ais die Zunahme der C02-Konz. 
Ebenso ist die Starkę der Entladungen von EinfluB auf die Rk.-Prodd. Die Rk. kann 
bei gewohnlieher Temp. oder hoheren Tempp. u. bei verminderten, gewóhnlichen oder 
erhohten Drucken, sowie gegebenenfalls in Ggw. von Katalysatoren, wie kieselsiiure- 
haltigen Stoffen, durchgefiihrt werden. Wird beispielsweise ein Gemisch von CII, u. 
C02 einer stillen elektr. Entladung ausgesetzt, werden Formaldehyd u. Acetaldehyd 
in mit den oben ais wcscntlich bezeiehneten Rk.-Bedingungen wechselnden Mengen 
erhalten. (E. P. 364 023 vom 25/9. 1930, ausg. 28/1. 1932.) R. H e r b s t .

Lucien Henri Roman, Paris, Hcrslellung von Formaldehyd aus Wasserslojf und 
Kohlenoxyd. Gereinigte, H2 u. CO enthaltende Gase, wie Wassergas, werden unter 
normalem Druek u. bei Tempp. zwischen 130—200° iiber reduziertes Ni, Fe, Co, Cu, 
P t oder Pd oder Mischungen derselben oder dereń Oxyde geleitet, wobei period, nach 
jedesmal 90 Sekunden der Kontakt durch (jberleiten yon N2 oder Stickoxyden wahrend 
30 Sekunden regenoriert wird. (E. P. 371377 vom 14/10. 1930, ausg. 12/5. 1932.
F. Prior. 19/7. 1930.) R. H e r b s t .

Soc. des Ćtablissements Barbet, Frankreich, Katalylisclie Iierstellung von Form
aldehyd. Methanoldiimpfe werden ohne Zumischung von Luft iiber yon auBen auf 
Dunkelrotglut erhitztes Kupfer geleitet. Die Bldg. von Formaldehyd erfolgt hierbei 
gemaB der Gleichung: CH3OH — >- HCHO +  II2. Ais Nebenprod. wird danaeh / / ,  
erhalten. Die Arbeitsweise wird mit Hilfe einer Zeichnung der Apparatur niiher er- 
lautert. (F. P. 714 294 vom 9/7. 1930, ausg. 10/11. 1931.) R . H e r b s t .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Haag, Holland, Hersiellung
von Aceton aus Isopropylalkohol in Dampfform unter Durchleiten evtl. zusammen 
m it anderen Gasen oder Dampfen durch geschmolzene Metalle oder Legierungen oder 
durch Metallsalzschmelzen, z. B. ein Gemisch von 80 Tin. CaF2 u. 20 Tin. CaCL oder 
von 33 Tin. MgCl2 u. 67 Tin. KC1 oder von 75 Tin. KC1 u. 25 Tin. CaCL oder von 
50 Tin. NaCl u. 50 Tin. KC1. Yon den Metallen ist gesehmolzenes Pb genannt. Die 
Temp. wird bei ca. 600° gehalten. (Aust. P. 30 728/1930 vom 15/12. 1930, ausg. 
14/1. 1932.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max Hardtmann, 
Nauendorf b. Leipzig, Ernst Tietze, Koln, und Wilhelm Schepss, Leyerkusen), Dar- 
slellung von Acidalofluoroborsduren und ihren Salzen, dad. gek., daB man gasfórmiges 
BF3 (I) mit organ. Sauren oder ihren Salzen in Beriihrung bringt bzw. die so erhaltlichen 
Sauren nachtraglich durch Basen in die entsprechenden Salze yerwandelt. — Leitet 
man z. B. 68 Teile I  in 60 Teile k. CIIfiOOH, so bildet sich unter Warmeentw. Acetalo- 
trifluoroborsdure, dickes, schwach rauchendes Ol, Kp.u  62°. — Aus HCOOH crhalt 
man die Formiatotrifluoroborsaure, Kp.14 43°, — aus CH2ClCOOH die entsprechcnde 
Saure Tom Kp.ls 95— 100°, — aus Milchsdure eine Lactatofluoroborsaure, nicht destillier- 
bar, — aus Olsaure eine Oleatolrifluoroborsdure, laBt sich nicht dest. — Benzoesaure 
liefert eine Verb. vom F. 70°. Man kann die Sauren mit Alkalien, NH3, MgO usw. 
in haltbare Salze umwandeln. (D. R. P. 551 513 KI. 12 o yom 18/10. 1927, ausg. 
1/6. 1932.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Winfrid Hentrich, 
Wiesdorf, und Moritz Schnetka, Leyerkusen), Darsłellung von Acidalofluoroborsaurcn 
und ihren Salzen, dad. gek., daB man in Abanderung des Hauptpat. hier HF, H3B 03 
u. beliebige organ. Sauren aufeinander wirken laBt. — Man setzt z. B. 62 Teile H3B 03 
zu 60 Tin. Eg. u. setzt dann 132 Teile IIF  45%ig zu, wobei eine 50%ig. Lsg. von 
Acetatotrifhioroborsdure entsteht. — 62 Teile H3B 03 werden mit 51 Tin. HCOOH 90%ig 
oder 90 Tin. Milchsdure 100%ig 11. 150 Tin. H F 40%ig umgesetzt. (D. R. P. 553 713 
KI. 12 o vom 8/8. 1928, ausg. 29/6. 1932. Zus. zu D. R. P. 551 513; vgl. vorst. Ref.) A l t p .

Air Reduction Co. Inc., New York, iibert. von: Paul T. Dolley, Los Angeles, 
V. St. A., Blausaure. Gepulverte Alkali- oder Erdalkalicyanide werden mittels iiber- 
hitzten Dampfes oder Gemischen von uberhitztcm Dampf u. sauren Gasen, wie C02 
oder S 02, in einem Injektor angesaugt u. einer in der Patentschrift beschriebenen 
Vorr. zugefuhrt, in welcher dio Trcnnung der entstandenen CNH von den nicht gas- 
formigen Erzeugnissen erfolgt. (A. P. 1 862179 vom 19/10. 1927, ausg. 7/6. 1932.) Ku.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Alkalicyanide. Alkalicarb-
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amatc werden durch Erhitzen auf Tempp. yon mehr ais 240° bis zu 650° in Gemisehe 
yon Alkalicarbonaten u. Alkalicyanaten yerwandelt. Diese Gemisehe werden bei 
Tempp. von 300—650° mit Mischungen von NH3 u. C02 behandelt, welehe zu 5—50% 
aus C02 bestehen. Hierbei geht das yorhandenc Alkalicarbonat ebenfalls in Alkali- 
cyanat iiber. Je tz t wird die M. bei 550—750°, yorzugsweise 600—700° mit einem 
Reduktionsmittel, z. B. CO behandelt. Das entstandene Alkalieyanid kann mittels 
fl. NH3 gel. u. durch Abdunsten des LOsungsmittels in reinem Zustande erhalten werden. 
(E. P. 372306 vom 27/11. 1930, ausg. 26/5. 1932.) K u h l in g .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, F rankfurt a. M., 
Herstellung puherformiger, calciumcyanidlialtiger Produkte mit einem Gelmlt von mehr 
ais 40°jljCalciumcyanid, ausCaO u. wasserfreiem fl. CNH, dad. gek., daB das CaO, vor- 
zugsweisc in Pulverform, bei der Siedetemp. des fl. CNH zur Rk. gebracht wird mit 
aquivalenten oder iiberschiissigen Mengen von CNH unter Zusatz von Reaktions- 
beschleunigern, wie W. u./o. NH3 in Mengen von 1 bis wenig mehr ais 3%  vom Ge- 
wicht des CNH, die zweckmiifiig ais solche, das NH3 auch in wss. Lsg. oder ais NH4- 
CN dem Reaktionsgemisch oder dessen Komponenten auf cinmal oder anteilweise 
zugcsetzt werden, worauf iiberschussiger CNH abgegossen oder im Vakuum abdest. 
wird. — Dio Rk. kann innerhalb einer indifferenten Fl., wie A., ausgefiihrt, das Er- 
zeugnis mit fl. CNH ausgewaschen werden. (D. R. P. 555 223 K l. 12k vom 13/10.
1929, ausg. 25/7. 1932. A. Prior. 15/10. 1928.) . K u h l in g .

Ćomp. de Bethune, Frankreich, Darstellung von Abkommlingen der A--Cyclopmte- 
nylessigsduren. Durch Veresterung yon Cydopentenylessigsćiure (I) mit Isoamyl- 
alkohol u. H2S 04 erhalt man den Ester, Kp.14 116—117°; ebenso lassen sich erhalten: 
Propyl- (Kp.17 99°), — Isopropyl- (Kp.5 70—73°), — Isobutyl- (Kp.n  107°), — sek.- 
Butyl- (Kp.n  96—101°), — Allyl- (Kp.15 95—96°), — Phenyldthyl- (Kp.u  171°), — 
CycIohexyl- (Kp.10 132—133°), — Oinnamyl- (Kp.14 201—202°) -Ester. — Aus dem 

Na-Salz von i  u. Benzylchlorid entstcht der Benzylester, 
Kp.13 162—163°, — aus dem Chlorid von I  u. Terpineol in 
Ggw. von Pyridin ein Ester vom Kp.e 165— 170°. Weiter 
lassen sich erhalten: tert.-Butyl- (Kp.12 117°), — Geranyl- 
(Kp.s 160—161°), — Guajacol- (Kp.n  174—176°), — p-Kre- 
syl- (Kp., 147°), — m-Kresyl- (Kp.4 141°), — Thymyl- 
(Kp.6 159—161°), — Eugenol- (Kp., 187—190°), — Iso- 

eugenol- (Kp.,0 208°), — Carmcrol- (Kp.0 165— 168°), — Menthol- (Kp.la 170°) 
-Ester von I. -— Aus dem Chlorid (Kp.19 83—85°) der a.-Methyl-A2-cydopentenylessigsuure 
werden erhalten: Athyl- (Kp.3 68°), —- Isobutyl- (Kp.2 74—78°), — Benzyl- (Kp.„ 135 
bis 136°) -Ester. — Aus dem a-Athylderiv. von 1 (Chlorid Kp.18 94°): Methyl- 
(ICp.19 93—95°), — Athyl- (Ivp.lc 101°), — Isobutyl- (Kp., 114—115°), — Isoamyl- 
(Kp.10 122°), — Phenylathyl- (Kp., 174—175°) -Ester. — Aus dem Chlorid (Kp.n  96 
bis 98°) des a.-Allylderiv. von I: Methyl- (ICp.12 97°), — Athyl- (Kp,17 113—114°), — 
Propyl- (Kp.14 124—125°), — Isopropyl- (Kp.10 116°), — Isobutyl- (Kp.n  127—128°), — 
Isoamyl- (Kp.5 123—125°), — Allyl- (Kp.15 124—125°), — Benzyl- (Kp.j 162—164°), — 
Cinnamyl- (Kp., 207—208°) -Ester. — Aus dem Chlorid (Kp.13 135— 137°) der Bis- 
cyclopentenylessigsaure: Methyl- (Kp.4 112—114°), — Athyl- (Ivp.15 142—143°), — 
Isobutyl- (Kp.13 157—158°) -Ester. — Der Phenylester von I hat Kp.,, 112—113°. — 
Die Verbb. sollen in der Parfiiincrio u. zu Desinfektionsmitteln verwendet werden. 
(F. P. 728 998 vom 6/3. 1931, ausg. 19/7. 1932.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto DroBbach 
und Ernst Roell, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von Kondensationsproduktcn 
aus aromalischen Kohlenwasserstoffen. Zu dem Ref. nach E. P. 3G9 613; C. 1932. II. 
925 ist folgendes nachzutragen: Leitct man einen C02-Strom m it einer Geschwindig- 
keit von 10 1 pro Stde. durch auf 60° w. Bzl., wobei sich das C02 m it Bzl. sśittigt, u. 
alsdann das Gas-Dampfgemiscli bei 500° iiber einen aus einem innigen Gemisch von 
MgC03 u. Li2C03 bestehenden, in Kornerform gepreBten Katalysator, so scheidet 
sich beim Abkiihlen der Rk.-Gase IHphenyl neben ca. 20% Diphenylbenzol u. a. hoch- 
molehularen Kondensationsprodd. ab. Unverandertes Bzl. wird abgetrennt u. von 
neuem yerwendet. — Ein m it ToZtwidiimpfen beladener C02-Strom wird bei 800° 
iiber einen Katalysator, bestehend aus einem auf Bimsstein aufgetragenen Gemisch 
von K2C03, K 20 , T h02 u. CoO, geleitet. Der Katalysator wird erhalten durch Auf- 
trocknen einer* Lsg. bzw. Suspension yon gleichen Gewichtsteilen K2C03, Th-Nitrat 
u. Co(N03)2 auf Bimsstein u. nachheriges Erhitzen auf 750—800°. Beim Abkiihlen
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der Rk.-Gase gewinnt man ein KW-stoffgemisch, das neben etwas unyerandertem 
Toluol, wenig Diphenylmethan u. anderen KW-stoffen in der Hauptsacho einen KW-sloff 
(Gemisch) von mittlerera Mol.-Gew. 165, E. —30°, Kp. 282° u. auBerdem Anlhraccn 
onthalt. — X f/ZoZdampfe bei 750° mit durcli KOH impragniertem Bimsstein in Be- 
riibrung gebraclit, liefern einen fesl.cn KW-stoff, E. 162°, Kp. 327° neben anderen 
f l .  KW-stoffen von bohem Kp. (D. R. P. 555 079 KI. 12 o vom 17/12. 1929, ausg. 
18/7. 1932.) SCHOTTLANDER.

W. A. Ismailski und E. P. Rustanowitsch, U. S. S. R ., Gewinnung von Derimlen 
des Bemidinsulfats, insbcsondcrc Tolidin- und Dianisidinsulfat. Hydrazotoluol, Hydrazo- 
anisol oder ahnliche D eriw . des Hydrazobenzols werden nach dem Verf. des Russ. P.
1G664 behandelt. (Russ. P. 21134 vom 18/4. 1929, ausg. 31/7.1931. Zus. zu Russ. P.
16 664; C. 1931. II. 633.) R i c h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Zahn und 
Kurt Billig, Hochst a. M.), Darstellung von 3-Chlor-4-mclhylbenzophenon-2'-carbonsdure 
aus 4-Methylbenzophenon-2'-carbonsaure, die in einem Losungsm. gel. ist, durch Be
handlung mit der erforderlichen Menge Cl2, gegebenenfalls bei Ggw. eines Katalysators, 
dad. gek., daB die zu ehlorierendo 4-Methylbenzophenon-2'-carbonsaure in konz. oder 
wasserhaltiger H2S04 von mindestens 80% H2S04 aufgel. wird. — Die Rk. yerlauft 
g latt in fast quantitativer Ausbeute ohne Chlorierung in der Seitenkette u. ohne Bldg. 
hóher chlorierter Prodd. Z. B. wird in eine Lsg. von d-Methylbenzoplienon-2'-carbon- 
sdure u. etwas J  in 89%ig. H2S04 bei 20—35° unter gutem Riiliren so lange Cl2 ein- 
geleitet, bis dio Gcwichtszunahme 83 Teile betragt, dann die Lsg. auf Eis gegossen, 
der Nd. abgcsaugt u. durch Auswaschen mit W. von der anhaftenden H2S04 befreit. 
Nach dem Trocknen bei 120° u. Uinlosen aus Eg. sehm. die 3-Chlor-4-methylbenzophenon- 
2'-carbonsdure bei 175°. Ausbeute 96% der Theorie. (D. R. P. 540 408 KI. 12 o vom 
22/8. 1930, ausg. 18/12. 1931.) S c h o t t l a n d e r .

Selden Co., Pittsburgh, iibert. von: Alphons O. Jager, Mount Lebanon, Pennsyl- 
Yania, V. St. A., Katalylische Ozydalion mchrkemiger aronuitischer Kohlenicasserstoffe. 
Dampfe von aromat, mehrkernigen KW-stoffen werden zusammen mit Luft oder anderen 
0 2-haltigen Gasen durch eine Reihe von mit geeigneten Katalysatoren beschickten 
ReaktionsgefiLBen bei 380—400° geleitet. Beispiele werden gegeben fiir dio katalyt. 
Oxydation von Anthracen zu Anthrachinon, von Naphthalin zu Phthalsaurcanhydrid 
u. von Accnaphthen zu Naphthalsaureanhydrid. (A. P. 1844395 vom 17/2. 1930, 
ausg. 9/2. 1932.) E b e n .

Selden Co., Pittsburgh, iibert. von: Alphons O. Jager, Mount Lebanon, Pcnnsyl- 
yania, V. St. A., Herstellung von Estern von Sduregemischen zur Trennung der letzteren. 
Sauregemischc, wie sic bei der katalyt. Oxydation organ. Verbb. anfallcn, werden mit 
einem oder mehreren Alkoholen, deren Ester einen genugend unterschiedlichen Kp. auf- 
weison, yerestert, worauf die Ester durch fraktioniertc Dest. getrennt werden. Beispiele 
werden gegeben fiir die Veresterung eines Gemisches von Phthalsaurcanhydrid, Jlalein- 
silure bzw. deren Anhydrid u. Fumarsauro mit Methanol, von Phthalsiiure u. Benzoe
saure mit A. u. von Adipinsiiure u. Valcriansaure mit Amylalkohol. (A. P. 1 848 724 
yom 1/7. 1929, ausg. 8/3. 1932.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur Liittring- 
haus, Mannheim, Heinrich Neresheimer, Ludwigshafen a. Rh., und Wilhelm 
Schneider, Mannheim), Darstellung von Anthrachinon und seincn Abkómmlingen, 
dad. gek., daB man in Weiterbldg. des Verf. nach D. R. P. 494 433 die Kondensations- 
prodd. aus 1 Mol. Benzochinon mit 2 Moll. eines 1,3-Butadicns oder mit je 1 Mol. 
zweier verschiedener 1,3-Butadienc oder die aus ihnen durch Einw. von sauren oder 
alkal. Mitteln oder durch Erhitzen erhiiltliehen Umlagcrungsprodd. oder die aus diesen 
durch gelinde Dehydricrung entstehenden Tetrahydroanthrahydrochinono, Tetrahydro- 
anthraehinone oder die cntsprechenden Chinhydrono fiir sich allein oder in Ggw. von 
Liisungs- oder Suspensionsmitteln oder anderer indifferenter Stoffe gegebenenfalls 
tmter Anwendung yon Katalysatoren, mit H aufnehmenden Mitteln behandelt. — 
Ais solelio kommen in Betracht: Luft, MnOs, P b 0 2, akt. Kohle. Durch Yerwendung 
der iiblichen Oxydationskatalysatorcn, wie Cu-Chromat, CuO, HgO, wird die De- 
hydrierung u. U. bcsclileunigt. Z. B. leitet man durch eine sd. Lsg. des Kondensations- 
prod. aus 1 Mol. Benzochinon mit 2 Moll. 1,3-Butadicn (1) in Benzophenon mehrere 
Stdn. einen lebhaften Luftstrom u. kocht nach dem Erkalten das Rk.-Gemisch zur 
Entfernung des Benzophenons mit Lg. aus. Das ungel. gebliebene Anthrachinon liiBt
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sich dureh Krystallisation oder Sublimation leicht ydllig reinigen. An Stelle von Benzo- 
phenon kann man andere indifferente Verdunnungsmittel, wie Naphthalin, verwenden. — 
Der vorst. benutzte Ausgangsstoff I  wird nach D. R. P. 502 043; C. 1930. II. 2055 
umgelagert. Dureh das iiber seinen F. erhitzto Umlagerungsprod. ( II)  leitet man so 
lange einen Luftstrom, bis eine entnommene Probe sieh mit roter Farbę verkiipen 
lilBt. Das entstandene Anihrachinon sublimiert bei starkerem Erhitzen unmittelbar 
in reinem Zustand aus der Schmelze. — Das Kcmdcnsationsprod. aus 1 Mol. Benzochinon 
u. 2 Moll. Isopren wird nach D. R. P. 494 433 dureh fraktionierte Krystallisation 
aus A. in 2 Isome.re. zerlegt. Das in A. schwerer l. Isomere wird in geschmolzenem Zustande 
mit Luft behandelt. Dureh Sublimation des Rk.-Prod. erhalt man nahezu reines 
2,6-Dimcthylanthrachinon. — Eine Lsg. yon Tetrahydroanilirachinon in Triehlorbenzol 
wird nach Zugabe von etwas Cu-Chromat kurze Zeit unter Luftzutritt gekocht. Beim 
Erkalten der sd. filtrierten Lsg. scheidet sich reines Anthrachinon aus. — Man tragt 
in eine sd. Lsg. von I I  in Triehlorbenzol ca. 90°/oig. MnOa ein. Nach beendeter Oxydation 
blast man das Triehlorbenzol mit Wasserdampf ab, saugt den hauptsilchlich aus Anthra
chinon bestehenden Riiekstand ab u. gewinnt dieses in der iiblichen Weise dureh 
Vakuumsublimation oder dureh Krystallisation. — Eine Suspension von I I  u. akt. 
Kohle in W. wird mehrere Stdn. unter Druek auf 150° erhitzt. Dureh Extraktion 
des Rk.-Prod. mit organ. Losungsmm. erhalt man reines Anthrachinon. — Eine Lsg. 
bzw. Suspension von I I ,  P b02 u. CuO in Triehlorbenzol wird wahrend 4 Stdn. zuin 
Kp. erhitzt. Nach dem Erkalten saugt man den Riiekstand ab u. estrahiert aus ihm 
mit A. das reine Anthrachinon. (D. R. P. 554 878 KI. 12 o vom 22/9. 1929, aus". 
18/7. 1932. Zus. zu D. R. P. 494 433; C. (930. II. 807.) S c h o t t l a n d e r .

Riitgerswerke-Akt.-Ges. (Erfinder: Johannes Sielisch), Berlin-Charlotten- 
burg, Verfahren zur Reinigung von Rohanthrachinon dureh Red. in alkal. Lsg. u. darauf- 
folgendes Fallen der filtrierten Lsg. mit Oxydationsmitteln, 1. dad. gek., daB man 
dic Red. mit Hydrosulfiten oder Hydrosulfitpraparaten oder Hydrosulfit liofernden 
Yerbb. ausfiihrt. — 2. dad. gek., daB ais Oxydationsmittel bei der Fallung des Anthra- 
chinons in an sich bekannter Weise Luft yerwendet wird. — Das Anthrachinon geht 
zuniichst in Anthrahydrochinon iiber u. wird aus der Lsg. dureh Oxydation rein aus- 
gefallt, wahrend ein Teil der Verunreinigungen, z. B. unveranderte KW-stoffe, Oxy- 
verbb. u. die mechan. Yerunreinigungen ungel. zuriiekbleibt, ein anderer Teil, wie 
Phenanthrenchinon, dureh die Einw. der alkal. Lsg. mit in das F iltrat geht, in dem 
es boi der Oxydation, z. B. mit Luft, zuruckbleibt. Z. B. wird Rohanthrachinon mit 
W., teehn. NaOH u. Na2S20 4 J/4—%  Stde. unter Riihren auf ca. 00—80°- erwarmt. 
Dureh dio filtrierte Lsg. wird bis zur Entfarbung Luft geleitet, oder das Anthrachinon 
wird dureh andere Oxydationsmittel, wie H20 2 oder NH4-Persulfat, rein gefallt. Zur 
besseren Benetzbarkeit mit der Reduktionslsg. kann das Rohanthrachinon aueh zuvor 
mit wenig A. durchfeuchtet werden. (D. R. P. 554 988 KI. 12 o vom 10/10. 1926, 
ausg. 18/7. 1932.) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Erich Koehler, 
Leverkusen a. Rh.), Darstdlung ton Aminooxyanłhrachinonen und ihren Substituticms- 
produkten. Zu dem Ref. nach E. P. 337 047; C. 1932. I. 131 ist folgendes nachzutragen: 
Der dureh Kondensation yon 2,2,-Dimcthoxydiphenylharnstoff mit Phthalsaureanhydrid 
erhaltliehe Harnstoff der 2-[3'-Amino-4'-oxybenzoyl]-benzoesaure schm. bei 188°. — 
l-Amino-4-oxyanlhrachinon, F. 208°. — 2-Amino-3-oxy-5-Moranthrachin/m braunrote, 
sieh bei 333° zers. Nadeln, Lsg. in Hj,S04 gelb, nach Zusatz von CHaO keine Anderung, 
in Pyridin orangegelb, auf Zusatz von W. u. NaOH schmutzig yiolett. Kupę mit 
Pyridin hellgelb, mit NaOH orange bis braungelb. Sulfat fast farblose Nadeln. —
l-Oxy-2-amino-4-chloranthrachinon in H2S 04 orangegelb 1., auf Zusatz yon CH20  sich 
etwas griinlich farbend, in Pyridin orangerot, nach Zusatz von W u. NaOH karmoisin- 
rot 1.; Kiipe in Pyridin gelb, in NaOH orange bis braungelb. — l-Oxy-2-amino-4-methyl- 
anthrachinon aus o-Dichlorbenzol rotbraune, federartige Busehel, Lsg. in H2S04 gelb, 
mit CH20  keine Anderung gebend, in Pyridin rot, auf Zusatz von W. u. NaOH blau- 
rot; Kiipe in Pyridin gelb, in NaOH braunlichgelb. (D. R. P. 538457 KI. 12 q vom 
29/6. 1929, ausg. 19/11. 1931.) Sc h o t t l a n d e r .

Karl Winterfeld, Freiburg i. Br., Darstellung des Acridinsalzes der Citronensaure, 
dad. gek., daB Acridin mit der fiir die Darst. des sauren Citrates erforderlichen Menge 
Citronensaure in h. W. gel. wird. — Das Salz hat auBerst scharfen brennenden Ge- 
schmaek u. laBt sich zur Vergallung fester u. fl. Stoffe yerwenden. (D. R. P. 553281 
KI. 12 p vom 5/11. 1929, ausg. 23/6. 1932.) A l t p e t e r .

XIV. 2. 119
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X. Farben; Farberei; Druckerei.
H. A. Neville, Emulgiermittel fiir den łechnischen Gebrauch. Uberlegenc Stcllung 

der sulfonierten Ole gegeniiber der Seife. (Amer. Silk Rayon Journ. 51. 45—46. 78. 
80. 82. Juli 1932.) F r ie d e m a n n .

— , Standardisierung von sulfonierten Olen. Vorschlage. (Rayon synthet. Yarn 
Journ. 13. Nr. 7. 38—39. Juli 1932.) ” F r ie d e m a n n .

Douglas Kermode, Brauna wid falbe Farblone auf schiuerem Baumwoll-pliisch und 
auf Halbwollstuck. Anwendung von Chlorazolcatechin BS. Chlorazolcatechin B S , ein nur 
maSig liehtechter, aber sebr reibechter u. gut egalisierender Farbstoff, eignet sich in 
Kombinationen sehr zum Farben yon braunen u. falben Tonen auf Baumwolle u. Halb- 
wolle. Um die Wolle recht rein zu halten, vermeidet man starkes Kochen u. gibt der 
Flotte V2%  Katanol W zu, wodurch die pflanzliclie Faser viel aufnahmefahiger fur 
direkte Farbstoffe wird. Durch Schwefeln werden Wolle u. Baumwolle roter, ohne daB 
aber Streifigkeit auftritt. Ju te  fallt mit Chlorazolcatechin B S  roter aus ais Baumwolle. 
Bei Halbwolle muB man die Wolle etwas naeh Blau nuancieren, wofiir Naphthazine 
Violeit 4B  oder 5 B N  geeignet sind. Zum Nuancieren von Chlorazolcatechin B S  nimmt 
man Diamitiechtgelb A  oder Diazingelb RG, von denen das zweite starker auf die Wolle 
zieht. (Dyer Calico Printer 68. 131—32. 5/8. 1932.) F r ie d e m a n n .

W. G. Schaposchnikow, Nomenklatur der Farbstoffe ais ein Element ihrer Stan- 
dardisierung. Vorschlage fiir Yereinbeitlichung der russ. Farbstoffnomenklatur. (Anilin- 
farbenind. [russ.: Anilinokrassotschnaja Promyschlennost] 1932. Nr. 1. 5—13.) ScilONF.

L. J. Hooley, Farbstoffe. und Farberei: Neue technische Fortschritte. (Vgl. C. 1932.
II. 445.) Ubersicht uber neue Patente auf den Gebieten der Anthrachinon-Kupen- 
farbstoffe, wie Algolrot 5 G, Caledonjadegriin, Caledonbraun R  u. -oliie G, der unsynnn. 
polycycl. Kiipenfarbstoffe u. der gemischten Pyrazolanthronderim. (Chem. Ago 26. 
Nr. 6G7. Dyestuffs Suppl. 20. 9/4. 1932.) . ' F r ie d e m a n n .

Erich K. O. Schmidt, Der Oberflachenschutz der Flugzeugbespannstoffe. II. (I. vgl. 
C. 1932. II. 1239.) Der mit guten Spannlacken erzielbare Schutz kann, mit Ausnahme 
des Scblaffwerdens der aus Acetylcelluloso bestehenden Anstrichsysteme in feuchter 
Luft, fiir die in Dcutschland bestehenden klimat. Verlniltnissc ais geniigend bezeichnet 
werden. (Farben-Chemiker 3. 209—14. Juni 1932.) ScHEIFELE.

A. W. Rick, Der heutige Stand der Normung der Bitumenanstriche. (Teer u. Bitumen 
30- 274—75. 20/7. 1932. Neckargemiind.) P a n g r it z .

J. W. CraggS, Bitumenfarben. Durch geringe Zusatze yon Holzol laBt sich die 
Neigung der Bitumenanstriche zur Bldg. von Haarrisscn vermeiden u. die Unloslicli- 
keit des Films nicht unbetrachtlich erhohen. Das Durchschlagen der Bitumenfarben 
laBt sich durch Zusatz von Aluminiumpulver u. Graphit vermindern. (Times Imp. 
foreign Trade Engin. Suppl. 30. Nr. 721. XIV. 30/4. 1932.) ScHEIFELE.

A. Beythien, Farbige und gefdrbte Bedarfsgegenstdnde. Angaben iiber unzulassige 
Stoffe u. gesundheitsschadliche Farben bei Bedarfsgegenstanden aus Kautschuk, 
Kinderspielzeug aus Holz, WachsguB etc., Tuschfarben u. Tuschkasten, farbigen 
Kreiden, Abzichbildern u. Buntpapieren. (Farbę u. Lack 1932. 355—5G. 376. 
27/7.) SCHEIFELE.

— , Die Bewertung abwaschbarer Kallwasserfarben. (Brit. ind. Finishing 3. 90—92. 
Mai 1932.) Sc h e if e l e .

Chas. E. Mullin, ‘pn -Kontrolh und ihre Anwendungen. Begriffserkl&rung. 
pn-Messung bei Beuche, Bleichc, Farberei, Zeugdruck u. Appretur. (Textile Reeorder 
50. Nr. 591. G3—G5. Nr. 592. 53. 15/7. 1932.) F r ie d e m a n n .

C. G. Hampson, Die Erke.nnung von Farbstoffen auf der Faser. Direkte Farb
stoffe, in Seifenlsg. neben weifiem Stoff gekocht, bluten auf diesen aus, durch redu- 
zierende Mittel werden fast alle dauernd entfiirbt. Dasselbe gilt fiir unl. Azofarbstoffe, 
die aber beim Kochen nicht bluten. Manche dieser Azofarbstoffe, wie Paranitranilin- 
rot oder Na.-aphthylaminbordeaux geben charakterist. Sublimate. Bei den Rapid- 
echtfarben u. Naphtliolen .*! S  ist dies nicht der Fali, doch werden diese durch Hydro- 
sulfit N F  zu gelb entfiirbt. Beizenfarben erkennt man am Metali in der Asche; man 
kann sie auch mit Hypochlorit abzichen u. mit Alizarin ausfarben: bei Cr wird die Far- 
bung bordeaux, bei Al rot, bei Fe purpurn. Alizarin weist man m it HC1 u. NaOH 
naeh. Kiipenfarben erkennt man an den charakterist. Kiipen, Indigo am gelben Fleck 
mit N 03H ; Aufsiitze auf Indigo kann man m it Essigsaure abkochen. Schwefelfarben 
geben mit salzsaurem Stannochlorid H2S, ebenso Hydronfarben, die sich sonst wie
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Kiipenfarben yerhaltcn. Bas. Farben zieht man ab u. fiirbt sic auf ein tanningebeiztes, 
weiBes Lappchen wicdcr auf. Saure Farbsloffc auf Pflanzcnfascr kochcn, m it Amoiscn- 
saure 1: 1000 gckocht, yóllig auf ein mitgekochtes Wollmuster ab. Anilinschwarz 
wird mit einer Chlorkalklsg. von 5° Tw. braun; Blauholz wird dabei entfiirbt, m it konz. 
S04 If2 gibt cs einen roten Fleck. Ullramarin gibt mit SnCl2 eine Sohwefel-, Bleigelb 
mit H2S eino Pb-Rk. (Dyer Calico Printer 68. 19—20. 8/7. 1932.) FRIEDEMANN.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von wasserigen 
Losungen von Salzen. Zu F. P. 701004; C. 1931. II. 350 ist nachzutragen, dali die 
dort beschriebene Arbeitswoiso sich besonders zur Horst. von Lsgg. von Salzon aromat. 
Sulfosauren eignet. (Holi. P. 26 785 vom 11/8. 1930, ausg. 17/5. 1932. D. Prior. 25/9.
1929.) D r e w s . 

Adolf August Wettstein, Toronto, Canada, Yerfahren zum Bronzieren von Seicle,
Kunslseide. Auf diese Gewebe wird eine Mischung von beispielsweiso 45% Lithopone, 
25% Chromgelb, 22% Lack, 6% Leinol, 2% Terpentin, die 72 Stdn. nacli dem Mischen 
gealtert wurde, mustergemaB aufgetragcn u. dann m it Gold- oder Bronzepulver ein- 
gestilubt. Der UberschuB des Pulvers wird abgesaugt. (Can. P. 283 227 vom 23/4. 
1928, ausg. 11/9. 1928.) B r a u n s .

Gossudarstwennaja ssireino-krassilnaja fabrika gossudarstwennogo tresta 
leningradskoi schwenoi promyschlennosti ,,Leningradodeshda“ , U. S. S. 11., Be- 
liandeln gefdrbter Felle. Die gefiirbten Fcllc werden mit yerd. Bleichkalklsg. u. darauf 
mit yerd. H20 2 behandolt. (Russ. P. 20 635 vora 19/12. 1928, ausg. 31/5. 1931.) R ic h t .

Vietoria Vegyeszeti Miivek R. T., Budapest, Herslellung eines bestiindigen Pig- 
mentes aus Bauxit. Der Bauxit wird etwa %  Stde. mit der fiinffachen Mengo 10—20%ig. 
HG'l gekocht, filtriert, gewaschen, getrocknet, bei G00—700° geriistet u. in geeigneter 
Weiso fein gepulyert. (Holi. P. 26 784 vom 9/8. 1930, ausg. 17/5. 1932. Ung. Prior. 
29/1. 1930. Schwz. P. 151683 vom 7/8. 1930, ausg. 16/3. 1932. Ung. Prior. 29/1.
1930.) D r e w s# 

Krebs Pigment and Color Corp., Newark, iibert. yon: William J. 0 ’Brien,
Baltimore, Pigment. Es besteht aus Ti-Oxyd u. ZnCOa, wobei letzteres im UberschuB 
yorhanden ist. Geeignet ist z. B. eino Mischung aus 5—25% Ti-Oxyd u. 75—95% 
ZnC03. (A. P. 1864504 vom 15/12. 1928, ausg. 21/6. 1932.) D r e w s .

General Carbonalpha Co., Wilmington, Herslellung eines schwarzen, fiir  Kolile- 
■papier geeigneten Pigmcnles. Das schwarze Pigment wird aus CO oder dieses enthaltendcn 
Gasen mit Hilfe eines Schwermetalles oder dessen Verbb. ais Katalysator gewonnen. 
Da das Endprod. stets kleine Mengen des Katalysators enthalt, so fiihrt man diese 
in dunkel gcfarbte Verbb. uber. (Holi. P. 27150 voin 17/9. 1929, ausg. 15/7. 
1932.) D r e w s .

Ges. fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Herslellung licht- und welterechicr 
Pigmenle durch Verlackung von in W. 1. Azofarbstoffen mit schwer I. lackbildenden 
Verbb. des Mg, der Erdalkalien, oder der Scliwermctaile, 1. dad. gek., daB solcho Poly- 
azofarbstoffo yerwendet worden, wrelche sich yon diazotierten 1,8-Aminonaphthoi- 
sulfosauren ais Anfangskomponente ableiten. —- 2. dad. gek., daB die lackbildenden, 
schwer 1. Verbb. des Mg, der Erdalkalien oder der Schwermetalle bzw. solcho ent
haltende Stoffe auf Flachen ausgebreitet u. mit Lsgg. der Polyazofarbstoffo besprengt 
werden. — Das Verf. hat besondere Bedeutung zum licht- u. wetterfesten Farben yon 
Gcsteinsmaterial, zur Herst. gefarbter Gesteinsflachen, bekiester Platze, gefiirbter 
Mauerbewiirfo, yon Kunststeinen o. dgl. (D. R. P. 554 800 KI. 22f vom 9/8. 1929, 
ausg. 14/7. 1932. Schwz. Prior. 21/8. 1928.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert Emanuel 
Schmidt), Darslellung vcm Anłhrachinonderivaten. Verf. zur Darst. von keinen abspalt- 
baren CH20  mehr enthaltendcn Oxydationsprod(l. der durch ICinw. von einem otler 
mehreren Moll. CHaO auf 1-Aminoanthrachinone oder ihre Deriyy. in Ggw. saurer 
Kondensationsmittel erhaltlichen Kondensationsprodd., 1. dad. gek., daB man dieso 
Kondensationsprodd. mit Oxydationsmitteln behandelt u. gegebenenfalls reduziert. —
2. Ausfiihrungsform des in Anspruch 1 gek. Verf., darin bestchend, daB man die dort 
yerwendeten Kondensationsprodd. durch Umwandlungsprodd. ersetzt, dio erhaltlich 
sind durch gelinde Oxydation der Kondensationsprodd. von 1-Aminoanthrachinonen 
u. ihren D eriw . u. 2 oder mehreren Moll. CHsO. — Ais Oxydationsmittel yerwendet 
man ^ S O j  mit MnOz, P b02 usw. Die erhaltenen Prodd. sind teilweise Kupenfarbatoffe. 
Das Kondensationsprod., erhaltlich aus 1,4-Aminooxyanthrachinon u. 1 Mol. C'//20  in

119*
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Ggw. von 70%'g- HjjSO.,, I6st man in Borsaurc u. H 2SO., 96%. tragt unter Riihren 
bei 6—10° cinc Aufsehlammung von Mn02 in H2S04 ein, nach dcm Filtrieren vermischt 
man mit H2S04 96%ig. u. gieBt ohne Kiiwen in W., aus der erhaltenen Lsg. scheidet 
sich das Prod. in prachtigen Krystallen ab. Seine Hydroforni erhalt man durch Ein- 
gieBen der Schmelze in schwefligc Saure, oder mit Bisulfit versetztem W. Der Farb- 
stoff farbt Baumwolle aus der Kupo blaugriin. Die Osydation kann auch ohne Borsiiure 
ausgefiihrt werden. Das aus l,4-Aminooxyantlirachinon u. 2 Moll. CII20  in Ggw. von 
70°/oig. H2S04 oder Eg. erhaltliche Prod. lóst man in H2S 04 u. trag t bei 10—14° unter 
Kiihren eine Aufsehlammung von M n02 in H2S04 ein; man erhalt den gleichen Farbstoff. 
Ganz analog yerlauft die Rk. bei den Prodd. aus 1,4-Diamino- oder 1,4-Aminmnetlu>xy- 
antlirachinon u. C1LO. (D. R. P. 467496 KI. 22b vom 10/12. 1924, ausg. 2G/10. 
1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: R. E. Schmidt, 
Elberfeld, und Robert Berliner, Lcverkusen), Darstellung von Anthrachinonderivalen 
nach D. R. P. 467 496 darin bestehend, daB man kier die Oxydation in wss. Suspension 
mit geeigneten Osydationsmitteln, wic salpetriger Saure, Salpetersaure u. dgl., aus- 
fiihrt. — Das nach Beispiel 2 des Patents 455 822 (C. 1928.1 .1808) durch Kondensation 
von l,4-Aminooxyanthrachinon in 70°/oig. H2S04 m it Paraformaldehyd u. darauf- 
folgendcs EingieBcn in W. erhaltlicbe Gemisch wird zum Siedcn erhitzt u. allmahlicli 
mit 77°/0ig. H N 03 oder N aN 02 versetzt. (D. R. P. 485908 KI. 22b vom 22/4. 1925, 
ausg. 6/11. 1929. Zus. zu D. R. P. 467 496; vgl. vorst. Ref.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hugo Wolff, Max 
A. Kunz, Mannheim, und Karl Koberle, Ludwigshafen a. Rh.), Darstdlung von Kiipen- 
farbstoffen. Weiterbldg. des Verf. des D. R. P. 489 957 u. des Zus.-Pat. 493 812 (C. 1930.
I. 3249) dad. gek., daB man die Kondensationsprodd. von halogenierten 2,2'-Dibenz-
anthronylen u. 1-Aminoanthrachinon oder seinen D eriw . mit alkal. Mitteln bchandelt.
— Man erhalt hiernach vermutlich Kiipenfarbstoffe der Dibęnzanthronreihe, die 
Anthrachinonylaminogruppen enthalten, letztere haften so fest, daB in der Kalischmelze 
selbst bei hohen Tempp. kein Abspalten oder Ersatz durch OH erfolgt. — Beim Erhitzen 
des Prod. aus 6,6' -DicMor-2,2'-dibenzanthronyl (I) u. 2 Moll. 1-Aminoanthrachinon mit 
KOH auf etwa 260—265° erhalt man einen Baumwolle schwarz farbenden Kiipen- 
farbstoff. Einen ahnlichen Farbstoff erhalt man aus dem Prod. aus I  u. 1 Mol. 1-Amino
anthrachinon. Der in analoger Weise hergestellte Farbstoff aus 6-Chlor-2,2'-dibenz
anthronyl u. 1-Aminoanthrachinon farbt blaustichigsehwarz, aus 7,7'-DiMor-2,2'-dibenz
anthronyl u. 2 Moll. 1-Aminoanthrachinon dunkelblau, aus I  u. 2 Moll. l-Amino-4-meih- 
oxyanthrachinon schwarz, aus I  u. 1 Mol. l-Amino-4-methoxyanthrachinon blaustichig- 
schwarz, aus Brom-2,2'-dibenzanthronyl u. 1-Aminoanthrachinon blaustichigsehwarz. 
(D. R. P. 495 974 KI. 22b vom 26/6. 1927, ausg. 11/4. 1930. Zus. zu D. R. P. 489 957;
C. 1930. I. 2318.) F ran z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hugo Wolff, Mann
heim), Darstellung von Kupenfarbstoffen in weiterer Ausbildung des dureli das Haupt- 
patent 489 9.57 (C. 1930. I. 2318) u. die Zus.-Patt. 493 812 (C. 1930. I. 3249), 500 324 
(C. 1930. II. 1143), 495 974 (vorst. Ref.), 498 064 (C. 1930. II. 996) u. 498 065 (C. 1930.
II. 1779) geschiitzten Verf., dad. gek., daB man an Stelle der dort genannten Anthra- 
chinonylaminobenzanthrone u. Anthrachinonylaminodibenzanthronyle hier die 
Halogensubstitutionsprodd. dieser Verbb. mit alkal. Mitteln behandelt. — Die so er
haltenen Farbstoffe zeigen vor den aus den nicht halogenierten Ausgangsstoffen her- 
gestellten Farbstoffen eine starkę Farbvertiefung. — l'-Anthrachi7u/nyl-6-aminobenz- 
anthroti liefert in Chlorsulfonsaure m it Brom eine Bromierb., die beim Erhitzen mit KOH 
u. A. einen tiefschwarz farbenden Kupenfarbstoff gibt. Die in gleicher Weise aus 
1'-Anłhrachinonyl-7-aminobenzanthron erhaltene Bromverb. liefert m it KOH u. A. 
ebenfalls einen schwarz farbenden Kupenfarbstoff. Ebenso liefern die Bromierbb. des 
Kondensationsprod. aus 7-Chlorbenzanthron mit l-Amino-4-vidhoxyanthrachinon, des 
Gemisches aus 1'-Anlhrachinonyl-6- u. -7-aminobenzanthron u. des D i-I’-anthrachinonyl- 
7,7'-diamino-2,2’-dibenzanthro7iyls schwarze Kiipenfarbstoffe. (D. R.P. 520087 KI. 22b 
vom 3/7.1929, ausg. 10/3. 1931. Zus. zu D. R. P. 489 957; C. 1930. I. 2318.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Curt Schuster, 
Ludwigshafen, und Wolf Biilow, Friesenheim), Verjahren zur Herstellung von kolloidalen 
Losungen und Suspensionen fester Stoffe, gek. durch die Verwendung der Sulfogruppen 
enthaltenden Fettsaurearylide oder ihrer Salze. Beispiel: 80 Teile eines wss. Teiges 
von Indantlirengoldorange, in dem ca. 10 Teile Farbstoff enthalten sind, werden mit



einer Lsg., die durch Aufkochen von 1 Teil stoarinsaureanilidsulfosaurem Natrium in
19 Teilen W. erhalten wurde, innig vermischt. Es wurde ein Farbteig erhalten, aus 
dem sich der Farbstoff auch nach langerem Stehen nicht absetzt. (D. R. P. 543 350 
KI. 12g vom 11/8. 1925, ausg. 6/2. 1932.) H o r n .

Theodor Kotthoff, Kóln-Radertal (Erfinder: Alexander Eibner, Munchen), 
Vcrfahren zur Herstellung lack- und anslrichlechnisch vorteilhaft verwerlbarer Produkle 
aus trocknenden fetten ólen nach D. R. P. 546679, dad. gek., daB zur Trennung der 
niedrigst dispersen Standolphasen von den hochdispersen Phasen Athyl- u. Methyl- 
alkohol verwendet werden. — Ausfiihrungsbeispiel: 400 g Standol, hergostcllt nach
D. R. P. 546679 Beispiel 1, werden unter Erhitzen u. Riihren in ein Gemisch von 800 g 
Amylalkohol u. 100 g Athylalkohol gegeben, wodurch das Standol sich yollig lost. 
Beim Abkiihlen scheidet sich dio niodrigdisperse Phase in liohercr Ausbeute aus ais 
ohncZusatz von Atylalkohol. (D. R. P. 548 152 KI. 22h vom 10/4. 1930, ausg. 7/4.1932. 
Zus. zu D. R. P. 546 679; C. 1932. I. 3234.) E n g e r o f f .

Salvador Aguilar Sulecio, San Francisco, Schutzanslriclifarbe, bestehond aus 
CaO, Portlandzement, W., Leinol u. Terpentin. (A. P. 1852761 vom 17/6. 1929, 
ausg. 5/4. 1932.) M. F. Mu l l e r .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
— , Neuarlige Kunslstoffe. Eigg., Verarbeitbarkeit u. Verwendungsmoglichkeitcn 

von Trolli u. Trolitan. (Technik Ind. u. Schwz. Chemiker-Ztg. 15. 123—24. 30/7. 
1932.) R. K. Mu l l e r .

— , Einigc neue Produkte amerikanischen Ursprungs. Derhate von Polyalkyl- 
glykolen. Diglykololeat, Diglykolstearat, Glycerinwachs u. Aquaresin der Gly co l- 
P r o d u c t s  Co., New York. (Chem. Age 26. 330. 9/4. 1932.) W il b o r n .

Hans Wolff und B. Rosen, Mennige- oder Bleiweifigrundkrung bei óllackierungen. 
Mennigegrundierung fórdert im Gegensatz zu einer mageren Bleiwciflgrundierung, 
unabhangig von den yerwandten Lacken, die Sprungbldg. wesentlich. (Farben-Ztg. 
37 . 1319— 20. 18/6. 1932. Berlin.) W il b o r n .

Ernst Tauber, Bcitrag zur Frage der Grundicrung mit Olfarben. In Ubereinstimmung 
mit den Aftgaben von W o lff  u. R osf.N (vgl. vorst. Ref.) konnte Vf. an Anstrichen 
mit Kimstlerolfarben feststellen, daB dic Anstrichc auf Mennige-Untergrund am starksten 
zur RiBbldg. neigen, wShrend Chromgelb den giinstigsten Untergrund abgibt. (Farben- 
Ztg. 37. 1450. 16/7. 1932.) S c h e if e l e .

Giinther Klatte, Das Gas ais Brmnstoff fiir Schmclz- und Sudanlagen. Die Gaa- 
heizung bietet in der Lackindustrio in vielen Fallen wirtschaftliche u. betriebsteehn. 
Vorteile. (Farben-Chemiker 3. 251—55. .Tuli 1932.) S c h e if e l e .

Oscar Braun, Uber die Wełlerbesldndigkeit von Nitrocelłuloselacken. (Farben- 
Chemiker 3. 179. Mai 1932.) Sc h e if e l e .

Hans Jelinek, Uber die Herstellung von Nitrolacken fiir Leder. Allgemeine t)ber- 
sicht iiber Anforderungen, Zuss. u. Herst.-Methoden. (Farbę u. Laek 1932. 319—20. 
329— 30. 29/6.) W il b o r n .

Leo Ivanovszky, Die Lose■ und VerschniMahigke.it. Ein Beilrag zum Chemismus 
der Losungsmittel fiir Nitrocellulose. II. (Vgl. C. 1932. II. 1085.) Vf. schlagt vor, dio 
Bewertung der Losimgsmm. fiir Nitrocellulose nach besonderen Kennzahlen, wie EinfluB 
auf Viscositat der Lsgg., Verdunstungsgeschwindigkeit, Lósungsgeschwindigkeit, Ver- 
schnittfahigkeit mit yerschiedenen Verdunnungsmitteln, yorzunehmen. (Farbę u. Lack 
1932. 293— 94. 8/6.) W il b o r n .

— , Gegen Essig widerstandsfdhige Emaillelacke. Besonders zu empfehlen sind mit 
Albertol-Holzollacken angeriebene TitanweiBemaillen, ferner eine Kopal-Standol- 
Kautschukcmaille, dereń Rezept angcgcben wird. (Farbę u. I>ack 1932. 320. 22/6.) WlLB.

Wilhelm Huth, Darf es Albertolzahl heifien'! Vf, tr i t t  fiir Beibehaltung des von 
F o n r o b e r t  yorgeschlagenen Ausdrucks „Albertolzahl" ein u. lehnt die yon B r e n d e l  
empfohlene Bezeichnung „Strukturzahl" ab. (Farbę u. Lack 1932. 176.30/3.) Sc h e if .

E. Fonrobert, Der Komparator nach 11 ellige-Stock-Fonrobert. Abanderung des mit 
Farbglasern arbeitenden Apparates von H e l l ig e -Stock  zur Best. der Farbtiefe 
yon Olen, Harzen, Lacken usw. durch Einfiihrung yon Farbzahlen, die auf dem Jodgeh. 
yon wss. Jod-Jodkaliumlsgg. beruhen. (Farben-Ztg. 37. 1320—23. 18/6. 1932.) W il b .

W. Flerus, Vergleichende Yiscositdtsmessungen. Besprechung der Viseosimeter von 
E n g l e r , Co c h iu s  u . F isc h e r  fiir Klarlacke u. des Turboyiscosimeters yon W o l f f -

1932. II. Hj,. H a r z e ; L a c k e ; F i r n i s . 18*11



1842 HXI. H a r z e ; L a c k e ; F i r n i s . 1932. II.

HOPKE fiir Lackfarben. Der sog. Fordbechcr ist nur fiir Lackc mit niedrigen Konsi- 
stcnzcn (Spritzfiihigkcit) zu cmpfchlen. (Farbo u. Lack 1932. 318. 22/6.) WlLBORN.

Barnangens Tekniska Fabrikers Aktiebolag, Stockliolm (Erfinder: E. Thrysin),
Reinigen von z. B. fliissigem Harz durch Behandlung mit Oxydationsmittcln, dad. 
gi-k., daB man das gegebenenfalls zuvor m it akt. Kohle entfarbte Harz m it H20 2 bzw. 
anderen Supcroxydcn u. W.-Dampf behandelt. Man leitet z. B. durch das erwarmte fl. 
Harz II20 2 enthaltendcn W.-Dampf. (Schwed. P. 69 751 vom 13/10. 1928, ausg. 8/7.
1930.) Drew s.

Chemische Fabriken Dr. Kurt Albert G.m. b.H. ,  Amoneburg b. Wiesbaden- 
Biebrich a. Rh., Verfahrcn zur Veresterung von naturlichen und kunstlichen Harzsauren 
mit iiber 200° sd. Saureestern durch Erhitzen, wobei die hierbei in Freihcit gesetzten 
Siiuren wahrend der Umesterung oder nach deren Bccndigung auf physikal. oder 
chem. Wcge cntfernt werden, dad. gek., daC zur Umestcrung iiber 200° sd. Ester 
cinwertigcr Alkohole yerwendet werden. Hierzu vgl. das Ref. iiber F. P. 697470;
C. 1931. II. 1202. (D. R. P. 554 701 KI. 12o vom 29/8. 1929, ausg. 13/7. 1932.) Nouv.

Akwawit Rektyfikacja Okowity i Fabryka Chemiczna Sp. Akc., Posen, 
Herstellung von Schichten in plaslischen Kunstmassen. Die verschieden gcfarbten 
MM. werden zcrklcinert, unter Erwarmen yermisclit u. zu Blóckon geformt, die zu 
schmalen Biindern geschnitten u. dann zu Platten gepreBt werden. (Poln. P. 13 318 
vom 22/2. 1930, ausg. 5/5. 1931.) S c h o n f e l d .

Formica Insulation Co., ubert. von: John D. Cochrane jr., Cincinnati, U. S. A., 
Verfahren zur Herstellung von Verbundstoffen mit besonderer Tiefenuńrkung. Auf eine 
Anzahl mit Phenolaldehydkunstharz getrankte Papierc, Gewebestucko od. dgl. wird 
eine opake derartige Papierfolie u. darauf eine beliebig bemusterte, durehscheinende, 
ebenfalls mit Kunstharz getrankte Folie gclcgt. Das Ganze wird darauf unter Druck 
u. Hitzc verprcCt. Die Prodd. sind von besonders schoncm Aussehen u. lioher Festig- 
kcit. (A. P. 1863 239 vom 22/4. 1929, ausg. 14/6. 1932.) B r a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Richard Michel, 
Krcfcld), Verfahren zur Herstellung von Kondensationsprodukten aus mchrkcmigcn 
aromatischcn Verbindungen oder deren Derivaten. (D. R. P. 550 494 KI. 12 o vom 
9/12. 1927, ausg. 25/5. 1932. Zus. zu D. R. P. 505 403; C. 1930. II. 2306. — C. 1930. 
I. 4247 [F. P. 665 402].) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Richard Michel, 
Friedrich Frick und Hans Buschmann, Krcfcld), Herstellung ton harzartigen Konden
sat ionsprodukten, dad. gek., daB man auf die nach D. R. P. 550494 (vgl. vorst. Ref.) 
crhaltlichen C-Alkylcarbazole Aldchyde oder aldchydabspaltendc Stoffc in Ggw. von 
Kondensationsmittcln zur Einw. bringt. — Je  nach Temp., Druck, den angewandten 
Kondensationsmitteln u. Konzz. werden Harze Ycrscliiedener Hartegradc erhalten, 
die in den meisten fiir dio Lackindustrie in Betracht kommenden organ. Losungsmm., 
wie A., Lackbzn., Solyentnaphtha, Butylacetat, gut- 1. u., bei Vcrwendung reiner Aus- 
gangsstoffe, von heller Farbę, durchsichtig u. geruchlos sind. Z. B. wird in der Haupt- 
sache aus einem Diisopropylcarbazol, Kp.j 200—210°, bestehendes Weichharz (I), 
Tropfpunkt 25°, unter Ruhren mit 40°/oig. CH„0-Lsg. unter Zusatz von konz. HC1 
I1/; Stdn. bei 90—100° behandelt. Das nach dem Erkalten vóllig sprode Renktionsprod. 
wird durch wicderholtcs Waschen vom CH20  u. der Saure befreit u. im Vakuum bei 
130° entwassert. Der Erweichungspunkt des springharten vollig klarcn, hellen Harzes 
liegt bei 95°. — Kondensicrt man I mit 20°/oig. CII f i - Lsg. in Gg%v. yon konz. HC1 
wahrend 6 Stdn. bei 80—90°, so wird ein Harz vom Erweichungspunkt 45° erhalten. — 
Analog verfahrt man bei der Kondcnsation von 1 mit l'rioxymcthylen. — Das Harz 
vom Erweichungspunkt 95° kann auch durch 8-std. Erhitzen von I  mit C //20  u. ZnCl2 
unter Druck auf 130—140° erhalten werden. — Aus I u. Paraldehyd crhalt man durch 
Erhitzen unter Zusatz yon konz. HC1 wahrend 1j2 Stde. bei 90—95° ein dunkclgefarbtes, 
springhartes Harz. — Erhitzt man rohes Tetraisopropylcarbazol, F. 130—140°, 8 Stdn. 
mit CHS) u. konz. HC1 unter Druck auf 130—140°, so entsteht ebenfalls ein helles, 
hartes Harz. (D. R. P. 552 605 KI. 12p yora 2/11. 1929, ausg. 15/6. 1932.) S c h o tti ..

Theodore William Ward und John Hand, England, Herstellung von Uberziigen 
aus Celluloseałherldsungen, insbesondere Athyl- u. Benzyleellulose fiir Textilicn, Holz 
u. Metali. Ais Losungsm. fiir 10 Tle. Athylcellulose yerwendet man 40 Tle. Xylol,
20 Tle. Isopropylalkohol, 25 Tle. Tetrahydronaphthalin, oder s ta tt des letzteren 
Terpentin, den Athylather des Athylenglykols bzw. dessen D eriw ., Dekahydronaph-
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thalin, Diacetonalkohol, Athyllactat, CCI,, o. dgl. Ais Zusatze kommen in Betrachfc 
Weiehmachungsmittel (5 Tle. Trikresylphosphat), Harzcster, natiirliche oder kiinst- 
lichc Harze (Dammar), Farbstoffe oder Pigmente. (F. P. 727 303 vom 1/12. 1931, 
ausg. 16/6. 1932. E. Prior. 11/9. 1931.) E n g e r o f f .

Theodore William Ward und John Hand, England, Herstellung von Lacken 
und Uberziigen aus Nitro-, Athyl- oder Benzylcellulose fiir Textilien, Metali u. Holz. 
Ais besonders geeignet erweist sich folgende Zus.: 7 Tle. Nitrocellulose, 5 Tle. Benzyl- 
ccllulosc, 30 Tle. Xylol, 20 Tle. Isopropylalkohol. 15 Tle. des Monoathylśithers des 
Acetylathylenglykols, 18 Tle. Athylacetat u. 5 Tle. Trikresylphosphat. Dieser Lsg. 
kónnen noch Harze (Dammar), Pigmente u. Farbstoffe zugesetzt werden. (F. P. 
727 330 vom 2/12. 1931, ausg. 16/6. 1932. E . Prior. 21/9. 1931.) E n g e r o f f .

GesellschaJt fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Ve.rfahren zum Uber- 
ziehen von geformlen Gegenstanden mit einer Suspension eines Aminharzes, die unter 
Zusatz von Netzmitteln, Schutzkolloiden u. evtl. Farbstoffen, Pigmenten oder anderen 
Fullmittcln, sowie von Weiehmachungs- oder Hartungsmittcln u. FluBmitteln her
gestellt worden ist. — Z. B. wird Papier oder Holzfurnier mit einem Harz aus Anilin u. 
Formaldehyd, in saurer Losung gewonnen, iiberzogen. Das Verf. ist dureh mehrero 
Beispiele naher orlautcrt. (E. P. 371 481 vom 29/1. 1931, ausg. 19/5. 1932.) M. F. Mu.

Jod-Tube G. m. b. H., Berlin, Verfahren zur Herstellung von Schutzuberziigen fiir 
formieranderliche MetaUflachen, insbesondere die Innenseite von Tuben gegeniiber Jod- 
losungen, naeh Patent 545213, dad. gek., daB innerhalb oder auBerhalb der Sehicht, 
wclche aus in A. unl. oder schwer 1. kolloidalen Stoffen besteht., eine weitere Scliutz- 
schicht dureh chem. Einw. von Jod auf andere mit Jod chem. reagierenden Substanzen 
hergestellt wird. (D. R. P. 547 554 KI. 22g vom 8/4. 1931, ausg. 4/4. 1932. Zus. zu
D. R. P. 545 213; C. 1932. I. 2902.) M. F. M u lle r .

Commercial Solvents Corp., iibert. von: Carson W. Simms, William J. 
Bannister und Lloyd C. Swallen, Terre Hautc, V. St. A., Weichmachunysmittel 
und iletallsalze der Alkyl- oder Arylphthalsaureester zum Anreiben von Pigmenten fiir  
Nitrocclluloselacke. Man reibt RuB, T i02, ZnO, Lithopone, Chromgelb u. dgl. mit einer 
Mischung, bestehend aus Dibutylphthalat oder Trikresylphosphat u. 5%  eines Zn, 
Cu, Fe, Al-Butyl(Methyl-, Benzyl-)phthalates an. (A. PP. 1 864151 u. 1864152  
vom 9/2. 1928, ausg. 21/6. 1932.) E n g e r o f f .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
H. Staudinger und E. O. Leupold, Die Konstitution der Balata. Hemikolloide 

Balata: Die Mol.-Gcw.-Konstante A',„ ist bisher nur aus 4 Polypyrenabbauprodd. 
bestimmt worden (C. 1930. I. 3251). Das Ergebnis wird an einem Balata-Abbauprod. 
mit dem kryoskop. bestimmten Mol.-Gew. 7500 nachgepruft. Die gefundene K m- 
Konstante K m =  0,3-10-3 ist gleich der friiher bestimmten. Der gleiehe Wert wurde 
aus Messungen am Squalcn errechnet. — Bei der kryoskop. Mol.-Gew.-Best. darf die 
Konz. hier 2%  nicht iiberschreiten, da man sonst infolge des groBen Wirkungsbcreichs 
in das Gebiet der Gel-Lsgg. kommt. — Das DEBYE-ScHERRER-Diagramm dieser 
hemikolloiden Balata zeigt, daB der Krystallbau der hochmolekularen Balata im 
Abbauprod. erhalten geblieben ist. — Bei den Viscositatsmcssungen sind kemc Ab- 
weichungen vom HAGEN-PoiSEUILLEsehen Gesetz festzustcllen. Die Werte
sind in verd. Lsgg. konstant. — Eine dureh katalyt. Red. gewonnenc hemikolloide 
llydrobalata hat dieselbe Yiscositat wie dio ursprungliche hemikolloide Balata. Es 
folgt aus den vorhergehenden Verss., daB in einer Lsg. dieser hem ikolloiden Balata 
Fadenmolekule vorliegen. — Eukolloide Balata: Viscositatsmessungen ergeben, daB 
ihre verd. Lsgg. nur geringo Abweichungen vom HAGEN-PoiSEUILLEschen Gesetz u. 
nur geringo Tem p.-Abhangigkeit zeigen. Es kann sich also nicht um Mice)len handeln.

/c-Werte sind in vcrd. Lsgg. konstant. Das Durchschnitts-Mol.-Gcw. wird dureh 
Viscositatsmessungen mit 50000 bestimmt. Eine dureh katalyt. Hydrierung bei volligem
O-AusschluB gewonnene Hydrobalata zcigt die gleichen Viscositatserscheinungen wie 
die Balata. Das Mol.-Gew. der Hydrobalata ist deshalb dasselbe wie das der Balata. 
Die Koll.-Teilchen einer Balatalsg. sind also mit den Molekiilen ident. — Kolloide. 
Kautschuk- u. Balata-Lsg.: Die Alterungserscheinungen werden dureh Autoxydation 
erklart. — Wird ais Losungsm. lufthaltiges Tetralin verwendet, so tr itt  sehon beim 
Erwarmen auf 60° ein irrerersibler Abbau ein, wie dureh Viscositatsmessungen gezeigt 
wird. Die im Tetralin gel. O-Mengen geniigen, um den Abbau hervorzurufen. Aueh
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kohlcnsaurehaltiges Tetralin zeigt einen geringftigigen Abbau, der starker ist, wenn 
die Kohlensiiure feucht ist. E rst wenn man das Lósungsm. durch Dest. im reinen 
N-Strom vollig yon 0  befreit, tr itt iiberhaupt kein Abbau cin. Hydrobalata, die keine 
Doppelbindungen enthalt, ist iiberhaupt nicht autoxydabel. •— Der therm. Abbau 
der eukolloiden Balata tr itt  bei Lsgg. erst bei etwa 100° ein u. wachst mit der 
Erhitzungsdauer. Im festen oder gequollenen Zustand auf 100° erhitzt wachst die 
Viscositat der Lsg. Diese Viscositatserhohung wird durch Verkniipfung der einzelnen 
Fadenmolcktile durch C—C-Bindung erklart. Der oxydative Abbau von Balata- u. 
Kautschuklsgg. tr itt  nur bei Licht ein. Selbst wenn man durch die Lsg. O perlen laBt, 
tr i t t  im Dunkeln kein Abbau ein. Die Autosydation solcher Balata-Lsgg. kami durch 
Zusatz von mohrwertigem Plienol stark zuruckgedriingt werden, was durch Viscositats- 
messungen gezeigt wird. — In  konz. Balata-Lsgg. im Gcbiet der Gel-Lsg. liegen im 
Gegensatz zu den verd. Lsgg. Assoziationen vor, was durch die Temp.-Abhangigkeit 
gezeigt wird. — Um die Abweichung vom HAGEN-PoiSEUILLEschen Gesetz zu stu- 
dieren, werden Balata-Lsgg. vom verscliiedenen Mol.-Gęw. gemessen. Es zeigt sich, 
wie schon aus fruheren Arbeiten hervorgeht (C. 1930. I. 3250), daB die Abweichungen 
mit wachsendem Mol.-Gew. u. wachsender Konz. steigen. Die Erscheinungen werden 
auf die langgestreckte Form der Makromolekule zuriickgefiihrt. — Verss. mil Lalex: 
Ein LatextrSpfchcn enthalt etwa 107 Makromolekule. Latex ist viel weniger yiscos 
ais gleichkonz. Bzl.-Lsgg. Diese Erscheinung wird auf die kugelige Form der Latex- 
teilchen u. auf dic langgestreckte Form der Makromolekule zuruckgefiihrt. (H. S t a u - 
i)l KG e r , Die hochmolekularcn organ. Verbb. Springer 1932. S. 404—42.) B o n d y .

H. Staudinger und E. O. Leupold, Umwandlmigcn ton loslichcn in unloslichen 
Kautschuk. Die in einer fruheren Arbeit (C. 1931- II. 2228) ausgesprochene Vermutung, 
daB der tlbergang von 1. in unl. Kautschuk durch Bldg. von 3-dimensionalen Mole- 
ktilen vcrmittels Sauerstoffbriicken zu erklaren ist, wird nachgepriift. Es wurden 
verscliiedcne Kautschukfraktionen untersucht, die in der friilier angegebenen Ap- 
paratur (C. 1931. II. 2228) hergestellt wurden. Es zeigt sich, daB tatsachlich durch 
Luft nach anfanglichem Heruntergehen der Viscositat ein Unlosliehwerden stattfindet. 
Aber auch solche Substanzen, die unter N am Licht gestanden haben, werden unl., 
indem sich hier 3-dimcnsionale Molekule durch C—C-Bindungen zwischen den ein
zelnen Makromolekiilen bilden. Substanzen, dio im Dunkeln unter N aufbewahrt 
werden, yerandem sich iiberhaupt nicht. (H. STAUDINGER, Die hochmolekularcn 
organ. Yerbb. Springer 1932. S . 442—44.) B o n d y .

L. Graffe, Das ,,Ausschwefeln“ ton Weichgummiiwlkanisalen. Yor Einfuhrung der 
organ. Yulkanisationsbesclileuniger betrug der S-Geh. in Weichgummimischungen 
6 u. 10%, von denen 3%  durch die Vulkanisation gebunden wurden, wahrend der Rest 
je nach den Arbeitsbedingungen mehr oder weniger schnell an die Oberflache wanderte. 
Diese Vulkanisate hatten ein gutes Alterungsyermógcn u. waren sehr bestandig. Heutc 
werden nicht ausschwefelnde Vulkanisate yerlangt, dereń gutes Alterungsycrmogen durch 
cntsprechendo Schutzmittel gewahrleistet ist. Vf. untersuchte deshalb, unter welchen 
allgemeinen u. Konz.-Bedingungen ein Auskrystallisieren des S an der Oberflache u. im 
Innern des Vulkanisats erfolgt. Die Vers.-Mischungen enthielten relatiy wenig S u. waren 
im Sinne folgender Charaktcristik aufgebaut: 100 heller Crepe, 3 S, 2,7 Źinkstearat, 
1 Mercaptobenzothiazol u. 0,6 Hexamethylentetramin. Die Starkę der in einer Scheiben- 
form geheizten Yulkanisate (10—15 Min. bei 135— 140°) bewegte sich zwischen 1—5mm. 
In  einer 2. Unters.-Reihe sollte der EinfluB der S-Form (sublim. bzw. pracip. S) stu- 
diert werden. Die Proben wurden untcryulkanisiert u. im Dunkeln bei Raumtempp. 
aufbewahrt. Um sie u. die Krystallisation besser bcobachten zu konnen, wurden sic 
auf dem Drehtische eines Mikroskops befestigt u. photographiert. Die starkste An- 
haufung der S-Krystalle war jeweils in der Mitte der Scheiben zu beobacliten, wahrend 
die Randpartien keine oder nur wenige Krystallaggregate aufwiesen. Nach 24 Stdn. 
zeigten die bei 145° halb ausYulkanisierten u. schnell ausgekuhlten Proben mit einem 
Geh. yon ungefahr 1% freiem S Ausschwefelung, dereń Intensitat mit der Zeit wuchs, 
wahrend dieselben Proben nach 5—8 Tagen nicht u. danach nur schwach aus- 
schwefelten, wenn man sie nach der Vulkanisation langsam abkiihlen lieB. Niedertemp.- 
Yulkanisate, die man langsam abkiihlen lieB, schwefelten kaum aus, zeigten aber im 
Innern nach 15 Tagen kleine Krystallchen, dereń Zahl wuchs, wenn man die Yulkani- 
sationstemp. weiter erniedrigte. Diese Einzelkrystallchen dienten ais Krystallisations- 
kerne. Der Grad der Ausschwefelung an untervu!kanisierten Proben war niedriger 
bei Yerwendmig von 1. pracipitiertem S, eine Erscheinung, die durch die gróBere Akti-
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y ita t des 1. S ihro Erklarung findet. (Rubber Ago [London] 13. 104—05. 16/6. 
1932.) F r o m a n d i.

George A. Linhart, Bcmerkung iiber die Absorption ton Saucrstoff durch Gummi- 
sclieiben. Die Ergebnisse yon KoHMAN (C. 1929. II. 938) lassen sich gut durch eine 
vom Vf. gegebene aUgemeine Gleichung C — {Coob ta )/(l +  b la ) (Riverside Junior 
College Journal, Mai u. Juni 1929) darstellen. (Journ. physical Clicm. 36. 1908— 11. 
Juli 1932. Riycrside, Ca., Junior Coli. Math. Dept.) L o r e n z .

J. G. Fol und A. B. Bijl, NochmaU: GecMorler Kautschuk und setne Anwendungen. 
(Vgl. C. 1932. I. 2904.) Erganzungen u. Berichtigungen. In dcm untcrsuchten Tornesit 
war durch Erhitzen im N-Strom CCI., nachzuweisen. Angaben iiber Cl-Geh. vor u. naeh 
Erhitzen auf 240—250° u. Entweichen anderer Cl-Verbb. ais HC1 dabei. (Chem. Weekbl. 
29. 448—49. 16/7. 1932. s’Gravcnhage.) Gr o s z f e l d .

Frank Allan Middleton, Zur Impragnierung ton Beifengewebe. Vf. deutet auf dio 
Schwierigkeiten einer den prakt. Anforderungen geniigenden Impragnierung von 
Reifencord mittels Latcx u. seinen Konzentraten hin u. beschreibt an Hand eines Fabri- 
kationsschemas die WESTCOTTsclie Methode: Das Gewebe bzw. der Cordzwirn wird 
in yorgereinigten, mogliehst proteinfreien Latex getaucht u. danach zur Erzielung 
einer leichten Oberflachenkoagulation mit einer 20—30°/oig. Essigsaurelsg. bespriiht, 
nocbmals mit Latex behandelt, der in einem Bad wieder koaguliert wird, gcwaschen 
u. dann getrocknet. Das Verf. ais solches stellt aber keine prakt. Lsg. des yorliegenden 
Problems dar. Dic Impragnierung mittels Kautschuklsgg., dio an Hand einer be- 
sonders rationellen u. wirksamen fabrikationstechn. Methode beschrieben wird, ist 
heute immer noch das gebrauchlichstc u. fiir die jeweiligen techn. Anforderungen im 
Reifenbau usw. geeignetsteVerf. (India Rubber Journ. 83. 743—46. 18/6. 1932.) F rom .

K. D. P. Ltd., London (Erfinder: Friedrich August Oetken, Frankfurt a. M.), 
Verfahren zum Konzentrieren ton Dispcrsionen, insbesondere wasserigen Kautschuk- 
dispersionen in heizbaren, rotierenden Trommeln (entsprcchend dem Revertexvcrf.) 
unter Durchleiten eines Gasstromes, dad. gek., daB der Gasstrom durch die Trommel 
gcśaugt wird, wobei man durch ein an der Austrittsoffnung angebrachtes Prallblech 
dafiir sorgt, daB sich der Gasstrom in der Nahe der Trommelwandung bcwegt. (D. R. P 
555 858 KI. 39b vom 26/7. 1930, ausg. 29/7. 1932.) P a n k ó w .

Goodyear Tire & Rubber Co., Ohio (Erfinder: Ernest C. Gagnon, Argentina), 
Herstellung ton Kaulschuhnischungen. Man setzt das Wcichmachungsmittel wio Fichten- 
teor, oxydierte Petroleumole, Stearinsaurc zu dcm Kautschuk, beyor RuB, ZnO oder 
Baryt zugesetzt werden. Man kann den Weichmacher auch zu der Grundmischung 
(master batch) zusetzen, z. B. 55 Gcwichtsteile Kautschuk, 5 Fichteriteer u. 40 RuB, 
dio dann in dio Deckenmischung eingearbeitet wird. Erhohung des Abreibcwiderstandes. 
(Aust. P. 3848/1931 yom 2/9. 1931, ausg. 21/4. 1932. A. Prior. 29/10. 1930.) P a n k ó w .

Silica Gel Corp., iibert. von: Ernest B. Miller, Baltimore, Kaulschukmischung, 
enthaltend ein hartes poroses hoch adsorptiyes anorgan. Gelpulyer, wie Silicagel oder 
Oxyde von Sn, Ti, Al oder W. (A. P. 1864 662 vom 20/11. 1930, ausg. 28/6 
1932.) P a n k ó w .

Goodyear Tire & Rubber Co., Ohio (Erfinder: Joel Pomerene Mc Intire, Kali- 
fornien, Einmischen ton Weićhmachern und Aktiraloren in Kautschuk. Man taucht 
Kautschuk in eino Schmelze der Substanzen, z. B. der Stearin-, Laurin- oder cvtl. 
Ólsauro oder von oxydierten Paraffinen, zieht naeh einiger Zoit den Kautschuk aus dcm 
Schmclzbad, laBt abtropfen u. halt ihn einige Zeit in der Hitze, wodurch die anhaftende 
Saure aufgesaugt wird. Die M. wird im Mischcr homogen gemacht u. kann ais Grund
mischung fiir andere Kautschukmischungen dienen. (Aust. P. 2588/1931. yom 13/6.
1931, ausg. 21/4. 1932. A. Prior. 19/6. 1930.) P a n k ó w .

Willoughby Statham Smith, Dcyonshire, Henry Joseph Garnett, Kent, und 
John Norman Dean, Kent, Ilarten ton Guttapercha, Balata u. dgl. (Ńachtrag zu
E. P. 326 481; C. 1930. II. 1293.) Wahrend oder naeh einer oder mehrerer Heizperioden 
wird die Guttapercha in k. W. oder einer anderen FI. abgeschreckt. (Holi. P. 26 713 
vom 12/12. 1929, ausg. 15/4. 1932. E. Priorr. 12/12. 1928 u. 14/5. 1929.) P a n k ó w .

Werner Esch, Hamburg, Verfahren zur Herstellung ton strammen Kautschuk- 
fdden und dunnu-andigen Kautschukschlauchen, Kabelhiillen u. dgl., dad. gek., daB 
Kautschuk m it betrachtliehen Mengen yon Kautschukregenerat, mit GasruB (ca. 40% 
des Gesamtkautschukgeh.), Erweichern (7—10% des Gesamtkautschukgehaltes), mit 
4 Teilen S pro 100 Teile Rohkautschuk u. 2 Teilen S pro 100 Teilen Kautschuk-
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rcgenerat, mit ca. 1 Teil Se pro 100 Teile Gcsamtkautschuk u. ca. 1 Teil Guanidin- 
besehleuniger gcinischt, zu Faden usw. gespritzt, die gespritzten Strange in ein Kaut- 
schukąuellbad gefiihrt werden, von dem durch Diffusion entsprechendcr Bcstandteile 
ein Ultrabesehleuniger in der Kautschukmischung zur Auswirkung gebracht wird, 
worauf man dic Strange durch Puder zieht, den UberschuB abstreift u. die Strange 
aufwickelt. (D. R. P. 555 501 KI. 39b vom 21/9.1928, ausg. 26/7.1932.) P a n k ó w .

Rubber Electro Deposition Patents, Ltd., England, Herslellung von Kautschuk- 
faden und -bandem. Kautsehukmilch wird auf entsprechend schmalcn Anoden in Form 
yon Faden oder Bandern elektrophoret. abgeschieden oder aber der abgesehicdcne 
Kautschuk naehtraglich entsprechcnd zcrsehnitten. Faden u. Bander werden zur Herst. 
yon Golfballen, Kautsehukgewebe, StoBdampfcrn u. dgl. yerwendet. Apparatur. 
(F. P. 724149 vom 1/10. 1931, ausg. 22/4. 1932. E. Prior. 3/10. 1930.) P a n k ó w .

Naugatuck Chemical Co., V. St. A., Verzdgerung und Regelung der Kautschuk- 
vulkanisation. Die Wrkg. der Vulkanisationsbcschleuniger wird durch Zusatz saurer 
Substanzen wie H 2S04, HC1, Phosphor-, o-Chlor-, o-Nitrobenzoesaure, Salicyl-, Essig-, 
Monochlor-, Dichlor-, Trichloressig-, Sulfanil-, /9-Naphthalinsulfon-, Pikrinsaure, Di- 
nitrophenol, ,9-Naphthalinsulfonsaurechlorid, p-Toluolsulfonylehlorid, Phtlialsaure-, 
Essigsaureanhydrid, N aH S04, NaH2P 0 4, ZnCl2, Zn(N03)2, HgCl2, SnCl,, CaCL, MgCl2, 
A1C!13, NH4C1, NH4N 03 u . dgl. aufgehoben. Man kann die Kautschukmischung ohne 
Gefahr einer Anyulkanisation formen. Sie wird darauf einer NH3-Atmosphare ausgesetzt 
oder in solcher yulkanisiert, wobei die Wrkg. der sauren Substanzen zerstort wird. 
Oxy-n-butylthiocarbonsauredisulfid ist ais Yulkanisationsbeschleuniger ebenso wio 
einige iihiiliche Substanzen nach diesem Yerf. nicht yerwendbar, da es durch NH3 
zersetzt wird. Man kann den sauren Substanzen auch bereits Kautschukmilch zusetzen 
sowie in wss. Lsg. oder in Mischung mit Rcgenerat in Kautschuk einmischen. (F. P. 
724 353 Tom 9/9. 1931, ausg. 26/4. 1932. A. Prior. 11/9. 1930.) P a n k ó w .

George H. stevens, New Jersey, Vulkanisationsbeschleuniger, bestchend aus einer 
festen Lsg. von Dilolylguanidin u. Diphenylguanidin. (A. P. 1867 034 yom 24/10.
1927, ausg. 12/7. 1932.) PANKÓW.

Rubber Service Laboratories Co., Akron, ubert. von: George L. Magoun, 
Nitro, Vulkanisaticmsbeschleuniger, bestehend aus dem Rk.-Prod. von Aminochlor- 
phosphin u. einer Verb. mit der Gruppe —SR, worin R  bedeutet H, Alkalimetall oder 
eine salzbildcnde Gruppe event. in Mischung mit einem organ. bas. Besehleuniger, wie

yCHa—c h ,  ̂  * s - r ^ \  h i  i - P = ( i i 3 s v  ( i ^ P - n
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Diphenylguanidin. — Aus 2 Moll. Pipcridin, 1 Mol. PC13 crhalt man bei 10—15° in Bzl. 
nach ca. 2 Stdn. Stehen u. Umsetzen mit Meraiplobenzothiazol-Nn I—P—[1I]2, mit 
PSC13 crhalt man III  oder bei entsprechenden Mengenvcrhaltnissen IY oder Y oder 
das (C6H5-KH)2 PS-S-CS-OC„H-. Ais andero Rk.-Komponenten konnen das o-Tolui- 
dino- oder ̂ -Naphthylaminodiehlorphosphin oder das Diphenylammotctrachlorphosphin, 
das Athylmercaplan, Thiophenol, Na-Amylxanthogenat, Na - Butyl xanthogcna t yerwendet 
werden. (A. P. 1865 265 vom 23/5. 1931, ausg. 28/6. 1932.) P a n k ó w .

Rubber Service Laboratories Co., Ohio, iibert. yon: Robert L. Sibley, Nitro, 
Vulkanisationsbeschleuniger, bestehend aus den Mercaptobenzothiazolderiw. des Saure- 
chloridrcaktionsprod. mit einer organ. Base. Genannt sind das Mercaplobenzothiazol- 
deriv. des Phłhalylchloridreaktionsprod. m it dem Kondensalionsprod. aus 3 Moll. CHICHO 
u. 2 Moll. Anilin  (Harz, F. 110—118°), das entsprechende Benzoylchloridprod., das 
Mercaptobenzothiazolderiv. des Phthalylrk.-Prod. mit dcm Kondensationsprod. aus 
HCHO u. CH3CHO-Anilin (Harz, F. 145—150°), das Mercaptobenzothiazolderiv. des 
Phthalylchloridreaktionsprod. m it dem Kondensationsprod. yon 3 Moll. Butyraldchyd 
u. 1 Mol. Anilin (dunkelrotes Harz, F. 65—70°), das Mercaptobcnzothiazoldcriy. des 
Benzoylchloridrk.-Prod. mit Methylendipipcridin, das entsprechende Acetylchloridrk.- 
Prod., das Mercaptobcnzothiazoldcriy. des Rk.-Prod. yon Phthalylehlorid u. Pipcridin. 
Mercaptotolylthiazol, Mercaptonaphthothiazol, Heptoyl-, Suceinylchlorid, Heptyliden-, 
Butylidendianilid, Butyliden-, Athylidendi-o-toluidid konnen ais Kondensations- 
komponenten yerwendet werden. (A. P. 1865  728 vom 28/5. 1931, ausg. 5/7. 
1932.) P a n k ó w .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie, Basel, Alterungsschutz fiir  Kautschuk.
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Man yerwendet Cyanursdure. (E. P . 343 940 vom 17/8. 1929, ausg. 26/3. 1931. Schwz. 
Prior. 7/2. 1929.' Zus. zu E. P. 318 275; C. 1931. II. 4106.) PANKÓW.

Goodyear Tire & Rubber Co. (Erfinder: Albert M itchell Clifford, Ohio), 
Allerungsschutzm iliel fu r  Kaulschuk, Seifen oder 1'ransformalorcndle, bcstehend aus 
Cumidylnaphthylamin. Cumidyl-/?-naphthylamin (Kp.., 215—230°). (A ust. P . 1309/ 
1931 Tom 24/3. 1931, ausg. 21/4. 1932. A. Prior. 8/4. 1930.) P a n k ó w .

Goodyear Tire & Rubber Co., (Erfinder: Gaił Robert Yohe, Ohio), Alterungs-
scliulzmiltel fiir Kaulschuk bcstehend aus Substanzen der Formel q  j | ’
worin R  u. R j KW-stoffradikale bedeuten, dic auch ringfórmig m it einandcr verbunden 
sein konnen. R 2 u. R 3 bedeuten den Bzl.-Kern. Aus Phenol u. Aceton erhalt man 
das 2,2-Di-(p-oxyphenyl)-propan (F. 153—155°), aus Phenol u. Cyelohexanon das
l,l-l)i-(p-oxyphenyl)-cyclohexan (F. 178—181°). Andcrc Phenole wie Krcsol, Pyro- 
gallol, Resorcin u. andere Amidophenole ais p-Aminophenol, andere Ketone wie 
Diathylketon oder solclie mit gemischten Athyl-, Methyl-, Propyl- u. a. Gruppen 
konnen ais Ausgangsmaterial verwendet werden. (A ust. P . 1929/1931 vom 2/5. 1931, 
ausg. 5/5. 1932. A. Prior. 24/5. 1930.) P a n k ó w .

Goodyear Tire & Rubber Co. (Erfinder: Gaił Robert Yohe, Ohio), Alterungs-
T >  T >  .  ‘N TTT

schulzmiilel fiir Kautschuk, bcstehend aus Substanzen der Formel ^  ^ ^ ^ B " - N H
worin R  u. R t Alkyl, R2 u- den Bzl.-Kern bedeuten u. R u. Rj auch ringfórmig mit- 
einander yerbunden sein konnen. Aus Aceton u. Anilin erhalt man das 2,2-Di(p-amino- 
phenyl)-propan (Kp.., 235—250°), aus Cyclohcxanon u. Anilin das l,l-Di(p-amino- 
phcnyl)-cyclohexan. Andere Ketone wie Diathyl-, Athylmethylketon, andere Anilinę 
wie Xylidine, Toluidine u. aminooxysubstituierte Benzole konnen ais Ausgangsmaterial 
yerwendet werden. (Aust. P . 1930/1931 vom 2/5. 1931, ausg. 5/5. 1932. A. Prior. 
29/5. 1930.) P a n k ó w .

D eutsche Hydrierwerke A kt.-G es., Rodlebcn b. Rosslau, Vulkanisierbare Kaut- 
schukmischungen mil elastischen Glycerinestern, dad. gek., daB die elast. faktisahnliehen 
Glycerincster hoherer Paraffin- oder Olefindicarbonsauren bzw. ihrer Deriyy. u. Homo- 
logcn yerwendet werden, insbcsondcrc dic Adipin-, Methyladipin-, Kork- oder Azelain- 
saureglycerinester oder auch die Glycerinester der bei der Oxydation yon hydriertcin 
Rohkresol crhiiltlichcn organ. Sauregemische. Bessere plastizierende Wrkg. ais Faktis. 
(D. R . P. 555 586 KI. 39 b vom 6/9. 1929, ausg. 23/7. 1932.) P a n k ó w .

Eduard Nottebohm, Hamburg, und H ans Roth, Konstanz, Verfahren zur Her
stellung poroser Kaulschukgegenstande. (Nachtrag zu F. P. 720 253; C. 1932. I. 3236.) 
Man yerwendet z. B. cinc Mischung aus 20 g Ćasein, 1 g Isekal, 10 Tropfen 4%ig. 
Thymollsg. u. 20 ccm ca. 15°/0ig. NH3-Lsg., die man m it 400 ccm W. yerd. Daim werden 
50 g Gips, 17,5 g S, 3 g Vulkanisationsbeschleuniger u. 10,03 g ZnO yermischt, noch- 
mals je 50 u. 100 g Gips zugesetzt, mit dem oben genannten Emulgierungsmittel zu 
einem diinnen Brci yerruhrt; 600 g Kautschukmilchkonzentrat Reyertex m it etwas 
Emulgierungsmittel werden darauf mit dem Gipsbrci gemischt u. portionsweise bis 
zu im ganzen 1000 g Gips zugesetzt. Die M. kann gegossen u. danaeh getroeknet werden, 
worauf man sie z. B. mittels eines Strahlers bei 80° yulkanisiert. Man kann die M. 
auch auf mit Vaseline ubcrstrichene Glasplatten ausgieBen, worauf sic im Heizkessel 
yulkanisiert u. yon der Glasplatte abgezogen wird. Die Platten konnen gestanzt, ge- 
schnitten u. mit Benzinkautschuklsg. aufgeklebt werden. Man kann sie fur Matten, 
Hartkautschukplatten, Flaschenscheiben, FuBbo<lenbelag, Bekleidungen yon Behaltem 
yerwenden. (D. R . P. 554 820 K .l 39 b vom 16/7. 1930, ausg. 14/7. 1932.) P a n k ó w .

R esinous Products & Chemical Co. Inc., Philadclphia, V. St. A., Ycrfahren zur 
Herstellung kautschukarliger Massen, dad. gek., daB man Rieinusol, einen mehrwertigen 
Alkohol mit mehr ais 2 OH-Gruppen u. eine aliphat. zweibas. Saure von der allgemeinen 
Formel C 0 2H (CH2)n-C02H, worin n eine ganze Zahl zwischen 4 u. 8 einsehlieBlic-h 
bedeutet, auf Rk.-Temp. erhitzt. 4 weitere Anspriiche. — Z. B. erhitzt man 64,4 Teile 
Olycerin, 212 Teile Sebacinsdure u. 166 Teile Rieinusol 10 Stdn. auf 170—175°. Man 
erhalt cinc Gallerte, 1. in Aceton, Glykolather, Butyl- u. Athylaeetat, unl. in A., Butanol 
u. Toluol. Das Prod. wird bei 16-std. Erhitzen unl. in alleń organ. Losungsmm. S tatt 
Glyeerin kann Mannit, s ta tt Sebaeinsaure konnen Azelain-, Kork-, Pimelin- oder 
Adipinsdure yerwendet werden. Die Kondensation laBt sich auch in Ggw. von Leinól 
ausfiihren. Hierzu vgl. auch das Ref. iiber A. P. 1779367; C. 1931. I. 368. (D. R . P . 
555 082 KI. 12o vom 21/10. 1930, ausg. 19/7. 1932. A. Prior. 8/7. 1930.) N ouyf.l.



A zo A kt.-G es., Biel, Verfahren zur Herstellung i on gleitsicheren Kautschuk- 
mischungen fiir Bereifungszwecke o. dgl., dad. gek., daB man beiiebige harle Stoffe wie 
Quarzkorncr, Schmirgel oder Korund mit Pb-Salzen organ. Oxyverbb. wie Vb-Alkoholat, 
-Kresolcit, -Kreosolal, -Naplilholat u. -Glycerat evtl. in Mischung m it Natur- u. Kunst- 
harzen wie Phenolschwefel- oder Aminoschwefelharzen iiberzieht u. dem Kautschuk 
zusetzt. Dio Phenolschwefel- u. Aminoschwefelharze konnen gleichzeitig auch ais 
Yulkanisationsmittel u. -beschleuniger wirken. Den Bindemitteln konnen 0  oder andero 
Farbstoffe in feinverteiltem Zustande beigemischt werden. (D. R. P . 551 804 KI. 39 b 
vom 24/7. 1928, ausg. 11/7. 1932.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co. Ltd., London, Anodę Rubber Co., L td., Guernsey und 
George L iv in gs, Manchester, Verwendiimg von auf mechanischem Wege hcrgestdUem 
Kautschukmiłehschaum zur Herst. yon Oborz iigen auf Holzplatten u. dgl. mit oder ohne 
Verwendung eines Bindemittels, wie einer Kautsehuklsg. Nach dem Aufbringen des 
Schaumes wird derselbe durch Erhitzen oder Verfestigungsmittol verfestigt, zu welchem 
Zweck man von warmecmpfindlich gemachter Kautseliukmilch oder soleher ausgeht, 
die nach bestimmter Zeit koaguliert. .(E .P . 358 561 vom 10/7. 1930, ausg. 5/11.
1931.) P a n k ó w .

XIV. Zucker; K ohlenłiydrate; Starkę.
Herb. Claassen, Zur Kenntnis der physikalischen Vorgange bei der Schwemmimsser- 

kldrung. (Dtsch. Zuckerind. 57. 363— 65. 23/4. 1932.) T a e g e n e r .
D . Sidersky, Der Touryproze/3 der Koagulation der Diffusionssafte miUels scbwefliger 

Saure. Wird in einen vorher gefilterten u. auf 85° erwarmten Rohsaft S 02 eingeleitet, 
so entsteht augenblicklich ein reichlicher Nd. u. der klare Saft schwimmt oben. Dio 
benotigte Menge S 02 betragt ungefahr 0,150—0,250 g/l Saft. Dieser Nd. ist nur schwer 
filtrierbar. Wird diesem Saft unmittelbar nach dem Sehwefcln Kalkmilch zugcsctzt 
u. sofort saturiert, so erreicht man eine sehr gutc Filtration. Der durch dic Wrkg. 
der S 02 (gasformig oder fliissig) gebildete Nd. stellt eine gallertartige M. dar von saurer 
Rk. Vf. nimmt an, daB es in der Hauptsache EiweiB-Stickstoff ist, der durch die Wrkg. 
der S 02 in unl. Form gcbracht ist, wahrend die anderen Formen des Nd. im filtrierten 
Saft geblieben sind. Durch die schnelle Kalkzugabe bei der ersten Saturation wird 
der Diffusionssaft von einem Gemenge von Pektin- u. EiweiBstoffen, welche den 
schadlichsten Teil der Niehtzuekerstoffo ausmachen, befreit u. dio Krystallisation 
des Zuckers erleichtert. (Buli. Assoc. Chimistes Sucr. Dist. 49. 130—34. April
1932.) Ta e g e n e r .

M- R. D u tilloy , Sdftreinigung in der Zuckerindustrie. (Buli. Assoc. Chimistes Sucr.
Dist. 49. 142—50. April 1932.) TAEGENER.

O. Spengler, G. Bartsch und J. w ig a n d , Ober Vorreinigung des Rohsaftes durch 
Abschleude.rung der ausflockbaren Nichlzuckerstoffc tor der Scheidung. Verss. mit Ab- 
schleudcrung der Kolloidstoffe aus vorgeschiedenen Rohsaften bei dem fur die Aus- 
floekung giinstigsten pn-Wert von 11,0 ergaben bei samtlichen Yersuclisrcihen wesent- 
liche Verbesserungen der Filtrationsfahigkcit dor Schlammsaftc u. Keinlieitserhohungen 
der Dicksafte von 0,9—1,1 Einheiten, solbst bei Verminderung des gesamten Kalk- 
zusatzes bis zu ca. l ° /0 auf Rubc. Dadurch werden die Verss. von S p e n g le r ,  B o t t g e r  
u. T o d t  (C. 1932. I. 2248) iiber dio Erhohung des Reinigungseffektes durch Vor- 
schcidung bestatigt. Eine erheblichc weitere Verbesserung gegeniiber den bei optimalcr 
k. Vorscheidung erzielten Rcinheitsstcigerungen wurde nicht gefunden. (Ztschr. Vcr. 
Dtsch. Zuckerind. 82. 479—502. Mai 1932.) TAEGENER.

L. D ostał, Stiudien der Saturationsterfahren mit Riickfuhrung des ScMammsaftcs. 
V. Einflu/3 der Schlammriickfuhrung. (IV. vgl. C. 1932. I. 2248.) Vf. studierte dio 
SaturationsYerff. nach PŚENIĆKA u. H r u d a  bei Riickfuhrung von ausgesuBtem 
Schlamm an Stelle von Schlammsaft. Dabei wurdo gefunden, daB bei dieser Arbeits- 
weise der riickgefiihrte Schlamm die Filtrationsgeschwindigkeit des ersten Saturations- 
saftos nicht erhoht, auf den Dunnsaft aber gleich giinstig wirkt, wie wenn Schlammsaft 
zur Riieknahme yerwendet wird. (Ztschr. Zuckerind. ćeehosloyak. Republ. 56. (13). 
425—31. 13/5. 1932.) T a e g e n e r .

Vaclav K onn, Ober die Ausnutzung des Kohlendioxyds bei der Saturation. Auf 
Grand rechner. Erwagungen kommt Vf. zu dem SchluB, daB dio n. techn. Ausnutzung 
der C02 im Saturationsgas von 50—60% (bei 30% C02-Gch. im Saturationsgas) fiir 
die techn. Prasis yollkommen ausrcichend ist u. durch eine techn. Anordnung der
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Adsorplion nicht iibersehritten werden kann; denn der ganze ProzeB liefert schon fast 
um die H&lfte mehr C02, ais bei n. Saturation ohne fremden Kalk verbraucht worden 
kann. (Ztschr. Zuckerind. ćecliosloyak. Republ. 56  (13). 452—56. 3/6. 1932.) T a e .

J. Zam aron, Betriebsversuclie iiber das Verfaliren „Zamaron‘\ zur Beinigung von Dif- 
fusionssaften. Yf. gibt Betriebsyerss. bekannt, die unter Verwendung von Aluminiumgcl 
mit einfacher u. doppelter Saturation zu befriedigenden Resultaten gefiihrt haben. 
Danaeh kann man unter Anwendung yon 2 g Al pro 1 Saft u. 0,800 kg Kalk pro Bekto- 
liter eino ausgezeichnete Reinigung u. Filtration orzielen, wobei sich eine Erhdhung 
der Reinheitsquotienten um 4,8—5,5 Grado ergab. (Buli. Assoc. Chimistcs Sucr. 
Dist. 49 . 134—42. April 1932.) T a e g e n e r .

M. Gallia, Uber Erfahrungen mil der neuen Schhmmaussufiungsmcthoile in  der 
Praxis. Bei der Durchfiihrung eines prakt. Vers. mit der neuen Methodo der AussuBung 
des Saturationsschlammes nach S t a n e k  (Plombiermethode) ergaben sich wesentliche 
Vorteile gegeniiber dem alten Verf. Die AussiiBungsdauer wird um etwa 10 Min. ver- 
kiirzt, wodurch die AbsuBwassermenge um ca. 100% zuriickgeht. Durch Verwendung 
von Dampf bei Beginn der AussuBung konnto eine weitere Verringerung der AbsiiB- 
menge festgestellt worden. AuBer einer gleichmaBigcren AussuBung der Schlamm- 
kuchen ergab sich auch ein bedeutender EinfluB auf die Arbeit an den anderen Stationen 
(regelmaBiger Saftstand in den Verdampfungsk6rpern, gleiehbleibende Dampfentnalime 
u. normaler Gang des gesamten Fabrikbetriebes). (Ztschr. Zuckerind. ćecliosloyak. 
Republ. 56  (13). 457—61. 10/6. 1932.) T a e g e n e r .

W ilhelm  Gredinger, Verfahren zur Enlzuckerung des Schlammes auf 0,3 bis 
max. 0,5°/0 Zucker. Das Yerf. besteht darin, daB die gesamto AbsuBwassermenge 
in drei Teile geteilt wird. Der durch den ersten Teil des AbsiiBwassers aus dem Sclilainm 
verdrangte Saft wird in den Saft zuriickgefiihrt. Der zwcite Teil dos AbsuBers geht 
in ein Reservoir u. wird fiir die nachste zum AbsuBen an die Reihc kommende Schlamm- 
presso zur Verdrangung des Saftes wieder yerwendet. Der dritte Teil gelangt in die 
Kalklósehe, wo die beim letzten Stadium dos AbsiiBens 1. Substanzen durch den Kalk 
u. die spiltere Saturation unscbadlich gemacht werden. — Durch die Wiederyerwendung 
yon etwa einem Drittel der AbsuBwassermenge soli eine Ersparnis yon Dampf bzw. 
Kohle erzielt u. dabei mindestens 0,05% Zucker (auf Riibe gereehnet) wiedergewonnen 
werden. (Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Republ. 56 . (13). 431—32. 13/5. 1932.) T a k o .

H . Claassen, Uber Melassebildung und zweckmafSigste Ausfiihrung der Krystallisation 
des Zuckers im praktischen Bdriebe. Von den Nichtzuckerstoffen der Melassen wirken 
nur die organ. K-(Na-)-Salze chem. auf die Saccharose ein; alle anderen Nichtzucker- 
stoffe, sowohl die organ. Kalksalze, ais auch die organ. Kichtzuckerstoffe, yerhalten 
sieh chem. indifferent gegen Saccharose. Das Problem der theoret. Melasse ist fiir 
den prakt. Zuckerteehniker ohne Bedeutung. Fiir die Praxis reicht es vollkommen aus, 
den allgemein bekannten Begriff der prakt, erreichbaren Jlelasse festzulegon, die gleich- 
zeitig auch mit den bekannten Mitteln leicht von den Krystallen zu trennen ist. Die 
Yiscositat n. ]\Ielassen wirkt nicht direkt melassebildend, sondern je nach dem Grade 
nur yerzogemd auf die Krystallisation des Zuckers ein. — Bei der prakt. Ausfiihrung 
der Krystallisation soli dasVerkochen der Sirupe (bei niedriger Temp. u. hoher Luft- 
leere) moglichst abgekiirzt u. eine allzu groBe Ubersattigung yermieden werden. Die 
Arbeitsweise, bei der dic tlberstttigung durch W.-Zusatz beim Ausfullen oder mit 
sinkender Temp. geregelt wird, ist die einfachste u. sicherste, im Gegensatz zu D k d e k ,  
der mit Hilfe von Temp. u. Luftleere einen fur die ganze M. giiltigen W.-Geh. ein- 
stellen will. (Ztschr. Ver. Dtseh. Zuckerind. 82. 459—78. Mai 1932.) T a e c e n e r ,

V. Sazavsky, Neue Modifikation der Melhode Sandora-Dolinek zur Fetfstellung der 
Affinationszahl. Vf. benutzt an Stelle der direkten Polarisationsbest. das ZEISSsche 
Refraktometer mit Zackerskala u. kommt auf Grund des Verbrauches an Deckwasser, 
der Affinationsdauer, Beschaffenheit der Affinade, Reinheit der Affinationssirupe usw. 
zu dem SchluB, daB Zucker mit niedrigem Affinationswert sich im allgemeinen besser 
affinieren lasscn ais solche mit hoher Affinationszahl. — Die Methode ist noch ver- 
besserungsfaliig. (Ztschr. Zuckerind. ćechosloyak. Republ. 56 (13). 471—72. 17/6.

Jacob Virnpel, Die Desinfekiionsmiud in  der BrauereiinduMrie. Obersicht iiber 
Wirkungswoke der angewandten Desinfektionsmittel. (Bryggeritidende 35. 81—89.

1932.)
XV. Garungsgewerbe.

T a e g e n e r .

Juli 1932. Koperihagen.) J .  Sc h m id t .
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Karl M icksch, Alkoliolgehalt direrser Biere und Weine. Zusammenstellung des 
mittleren A.-Geh. verschiedener Bicr- u. Weinsorten. (Brennerei-Ztg. 49. 115. 20/7. 
1932.) G r o s z f e ld .

R . Jum entier, Erzeugung von absolutem Alkohol nach dem Melleverfahren. (Vgl. 
C. 1932 . I. 886.) Vf. behandelt dio Umwandlung von 96%ig. A. in absol. A. Durch 
Anwcndung des neuen Entwasserungsstoffes Disliline ist eine Ycrminderung des Dampf- 
vcrbrauches von 380 auf 320 kg gelungen. Zeichnungsskizzen der Anlage im Original. 
(Internat. Sugar-Journ. 34 . 297—302. Aug. 1932.) G r o s z f e ld .

G. W arcollier und Le Moal, Spezifische Eigentumlichkeiten der Apfelbranntweine. 
Unlerscheidung der gewóhnlichen Apfelbranntweine von den durch Schnellgamng von 
Apfelsaflen erlialtcnen. Die Naturapfelbranntweine zeigen einen Gesamt- oder Nicht- 
alkoholkoeff. von mindestens 400, Summę hoherer Alkohole +  Ester >  300, Ester >  150. 
Der Geh. an Estcrn ist fast immer hoher ais der an hoheren Alkoholen. Tabelle iiber 
8 Analysen im Original. Bei 8 durch Sehnellvergiirung in 24 oder 48 Stdn. bei 25—32° 
erhaltenen, nouerdings auf den Markt kommenden Prodd. betrugen: Gesamtkoeff. 246,81 
bis 563,83, hohere Alkohole +  Ester 175,86—502,62, Ester 36,22—71,42. (Ann. Falsi- 
fications Fraudes 25- 337—39. Juni 1932. Caen, Station Pomologiąue.) G r o s z f e ld .

G. W arcollier und A ug. Le Moal, Zufalliges V orkom men non Acrolein in Apfel-
branntwein. 2 Apfelweinc enthielten 0,50 u. 0,100, ein Birnenwein 0,120, 4 Braimtweine 
aus ersteren 0,120—1,66 (18,1—255,4), einer aus Birnenwein 0,625 (86,0) g Acrolein im 1 
(in 1001 absol. A.), erkennbar am triinenerregenden Geruch. Nachweis nach A r n o ld  
u. Me n z e l , wobei (nach einer Abiinderung) bei Fortlassung von FeCl3 eine haltbare 
zur colorimetr. Messung geeignete Farbung erhalten wird, sowie nach Sc h if f -G a y o n  
mit fuchsinschwcfliger Saure bei Ggw. von freicr H,SO,i. Die Entstehung des Acroleins 
aus Glycerin wird durchBakterientatigkeit yermutet. Entsprechcnde Baktcrien konnten 
aber noch nicht isoliert werden. (Ann. Falsifications Fraudes 25. 271—73. Mai 1932. 
Caen, Station Pomologiąue.) Gr o s z f e l d .

Curt Lucków, Frcmdartigc Geschmackstoffe in Spirituosen. 2 Proben Weinbrand 
besaBen deutliches Rumaroma u. waren daher nur zur Umarbeitung auf Rumyerschnitt 
gecignct. Bei einem Arrakverschnitt fcstgestelltes Juchtenaroma war kein Zeichen einer 
Minderwertigkeit. (Brennerei-Ztg. 49. 113—14; Dtsch. Destillateur-Ztg. 53. 352. 23/7. 
1932. Inst. f. Giirungsgewerbe.) G r o s z f e ld .

H . W ustenfeld  und C. Lucków, Untersuchung iiber die physikalisclien und
chemischen Yorgiinge bei der Lagerung von Weindeslillalen im Groflbetrieb. Im Keller 
m it niedrigeren, gleichmaBigeren Tempp. wurden geringere Abnahmen ais in 2 anderen 
Lagerriiumen gefunden. Die Abnalime an A.-Geh. wahrend eines Jalires betrug etwa 
1%  *m Keller, 0,58 u. 0,66% im groBen Lager bzw. im Turmlager. Bczogen auf 100 1 A. 
in den Filssern war der Verlust in allen 3 Raumen 5,6—6,2 1 A., in vollgefiillten Fassern 
4,4, in halbgefiillten 7,4, der Durchschnittsverlust bei hochprozentiger Einlagerung 6%, 
bei niedrigprozentiger 7%. Der EinfluB der Jahreszeit (Mehrverlust im Sommer) machte 
sich nur in den oberen Raumen geltend, nicht im Keller. (Mitt. Abtlg. Trinkbranntwein- 
«. Likorfabrikat. Inst. Garungsgewerbo Berlin 22. 9—13; Dtsch. Destillateur-Ztg. 53. 
3S0—81. 9/8. 1932. Berlin, Inst. f. Giirungsgewerbe.) Gr o s z f e l d .

Curt Lucków, Uber die Begutachlung von Konibranntwein. Dem heutigen Korn- 
branntwein fehlt das Fuseldl fast vollig. Dafiir sind die leichtfluchtigen Aromatrager, 
die den Geschmack wertvoller u. feiner machen ais bei der alten Ware, ausschlaggebend. 
Ein Kornbranntwein, dem durch hohe Rektifikation diese Stoffe entzogen sind, gilt ais 
nachgemacht. (Pharmaz. Zcntralhalle 73. 307—09; Dtsch, Destillateur-Ztg. 52- 631; 
Brenncrei-Ztg. 48 . 184. 1932. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbo.) G r o s z f e ld .

J. Duhaąuie, Kalium und Weinsaureterbindungen im Wein. Das Gleichgewicht 
im Wein beruht auf dem Geh. an Wein- u. Milchsaure, frei oder in Verb. mit K, ersatz- 
weise Ca. In  Girondemosten waren abnormal groBe K-Mengen nachzuweisen, u. darauf- 
hin eine starkę natttrliohe Entsauerung, ebenso eine gute Yergarung u. rascli eintretende 
Kliirung durch Abscheidung des Weinsteins in feinen Krystallcn vorherzusagen. Aus 
dem hohen UbersehuB an atiderer Saure ais Weinsaure war auf ungemigende Reife 
der Traubeti zu schlieBen. Zur Best. von Gesamt-K u. Weinsaure werden Arbeits- 
vorscliriften angegeben, bei denen besonders die Abtrennung der Ndd. durch die Zcntri- 
fuge sich bewahrte. Weiter wird ein mechan. liuhrapp. zur Beschleunigung der Ab- 
seheidung des Weinsteins beschrieben. (Ann. Falsifications Fraudes 25. 280—85. Mai 
1932. Bordeaux, Station Oenologiąue.) G r o s z f e ld .
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C. von der Heide, Erkennung der aus rolen Trauben hergestellten Weillweine. 
(Chem.-Ztg. 56. 563. 16/7. 1932. — C. 1932. II. 457.) G r o s z f e ld .

R aoul Christian Conard, Frankreich, Extraklion von Zucker bei der Apfelwein- 
bereilung. Die Pulpę wird mehrmals durch Eintauchon in W. u. durch Bespriihen 
m it W. ausgelaugt u. die FI. auf Zucker aufgearbeitet. Die teilweise entzuekerten 
Apfelriickstande werden zur Weinbercitung benutzt. (F. P . 722515  vom 7/9. 1931, 
ausg. 17/3. 1932.) M. F. M u l l e r .

E. Bredo-W enstenraad, Briissel, Sterilisieru7ig von Getriinken. Man laBt dio 
W eine, Fruchtsiifle, Biere u. dgl. durch cinc elast. Seheibe, die ein mkr. Filter darstellt, 
flieBen, wobei die Mikroorganismen zuriickgehalten werden. (Belg. P . 360 908 vom 
24/5. 1929, ausg. 20/11. 1929.) S c h u tz .

Jacąues L ouis E ugene A ugustę D ette , Frankreich, Entalkoholisieren vcm Wein 
und anderen alkoholischen Getriinken durch Dest. bei tieferor Temp. im Vakuum u. 
durch stufenweiso Kondensation des Destillats, wobei zunachst der Alkohol u. nach- 
her die Beglcitprodd. kondensieren. (F. P . 720 958 vom 1/8. 1931, ausg. 26/2. 
1932.) M. F. M u l l e r .

J. Ziegler & Co., Wien, Verfahren und Anlage zur Herstellung von alkoholarmen 
bzw. alkoliolfreien Gelranken, unter Anwendung des Thermobacterium mobile oder anderer 
almlich wirkender Organismen ais Garmittel, dad. gek., daB vorerst gut gel., weit ab- 
gebautes Malz in Form von Schrot mit W. bei Einhaltung einer Temp. von ca. 52—65° 
vermaischt wird, um bei einem weitgehenden Abbau von EiweiB eine Wiirze m it einem 
geringen Geh. an EiweiB u. Glucose u. einem liohen Geh. an Mąltose u. Dextrin zu 
erhalten, worauf die Vergarungs- u. Weitcryerarbeitung in an sich bekannter Weise 
geschielit. Dazu noch einige Unteranspruche u. Abb. (Oe. P. 128 840 vom 14/7. 1931, 
ausg. 25/6. 1932.) M. F. M u l le r .

M anuel Gomes Veiga, Buenos Aires, Getrdnk aus Yerba-Male. Yerba-Male wird 
einem Garungs- u. TrockenprozeB unterworfen u. mit Essenzen von Cichorium intybus o. 
dgl. yersetzt. Dann wird das Prod. unter Einw. von Dilmpfen von Zuekerrohr o. dgl. 
gerostet, zermahlen, ausgebreitet u. loeker oder in Kuchenform gepreBt verpaekt. 
(E. P. 370 668 vom 21/4. 1931, ausg. 5/5. 1932.) S c h u tz .

M. Glaubitz, Atlas der Gilrungsorganisinen. Leitf. f. d. biol. Unterricht u. d. Betriebs-
kontrolle in d. Garungsgewerben. Berlin: Parey 1932. (81 S.) gr. 8°. Lw. M. 6.60.

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
Istvan W allner, Herbst- und Friihlingsanbau von Weizen, sein Einflu/3 auf die 

Kom- und Mehląualitiit. Herbstanbau yergróBert das Tausendkorngewieht u. die 
Mehligkeit. Beim Friihlingsanbau wurden die Komer kleiner, aber viel glasiger, u. 
der Klebergeh. yergroBerte sich. In der Kleberąualitat wurde kein erheblicher Unter- 
schied festgestellt. (Mezogazdasagi-Kutatósok 5. 167—71. Mai 1932. Debrecen, Ungarn, 
Landw. Akad.) S a i l e r .

W . F . Geddes, Der Wassergehalt inM ehl und Starkę regell die Hydratalionsicarme. 
Naeh den Diagrammen im Original andert sich die Hydratationswarme entgegengesetzt 
mit dem W.-Geh., ferner mit der Art der Starkę, aber nicht mit ihrer KorngroBe. Hin- 
weis auf die Bedeutung der Hydratationswarme bei der Einstellung der Teigtemp. oder 
bei Backpulvern. (Food Industries 4. 243. Juli 1932. Univ. of Manitoba.) G r o s z f e ld .

A dolf Tamm, Die Malzerei in der Miihle und die Herstellung diastatischer Back- 
Mlfsmittel. Wirtschaftliche u. tcchn. Betrachtung uber Herst. u. Mitverarbeitung yon 
Malz in der Miihle. (Miihle 69. 685—86. 7/7. 1932.) H a e v e c k f .r .

Osamu Sinoda, Suzu Kodera und Chiyo Oya, Die Chemie, des Kochens. I. Uber 
die che.mischen Veranderungen der Kohlehydrate der supen Kartoffel durch verschiedene 
Arten des Kochens. Yerschiedene Proben wurden gekoeht. (100°), gedampft (100°) bzw. 
gebaeken (175— 190°). In  allen Fallen wurde eine Zunahme der Starkefraktion fest
gestellt, andererseits aber auch eine leichtereVerdaulichkeit (Hydrolyse durch Diastase). 
Ersteres wird erklart durch Polymerisation von 1. Zuckern, letzteres durch partielle 
Hydrolyse der Starkę selbst durch die Hitze. Durch letzteren Vorgang soli die Ver- 
stiirkung des siiBen Geschmacks der Kartoffel durch Kochen yerursaeht sein. Der 
Verlust an I. Zuckern durch Kochen bzw. Dampfen ist gering. (Biochemical Journ. 25. 
1973—76. 1931. Kyoto, St. Agnes School f. Girls.) ScHWAIBOLD.
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M. A. Joslyn  und G. L. Marsh, Beobachtungen iiber die Wirkung des Gefrierungs- 
grades auf das Gewebe gewisser Friichte und Gemiise. (Vgl. C. 1932. II. 1091.) AuBer boi 
Spargel, wo das Gewebe des festgefrorenen Spargels fester war, wurde kein erheblicher 
Unterseliied bei Anwendung yon festem C02 s ta tt Luft von 0° F  gefunden. Die An- 
wendung von Sirup zum Gofrioren von Fruchten oder von Salzlauge fur Gemiise ver- 
bessert dereń Gewebe orheblich. (Fruit Products Journ. Amer. Yinegar Ind. 11. 327 
bis 331. Ju li 1932.) G r o s z f e ld .

B eythien, Uber einige Fragen der Zuckerwarenfabrikation. Behandelt werden an 
Hand prakt. Erfahrungen in der Lebensmittelkontrolle Einzelheiten fiir Alkohol- 
konfekt, Mileh- u. Sahnebonbons, Marzipan u. Persipan, gebrannte Mandeln, Coeos- 
floeken, Malzbonbons u. Malzextrakt. (Dtseh. Nahrungsmittel-Rdsch. 1932. 113— 16.
6/8. Dresden.) Gr o s z f e l d .

Eduard Jacobseu, Die Herstellung ton Obst- und Obstsaftpulter. Hinweis auf die 
Vorteile der nach dem Siccatomterf. (mit Zerstaubungstrocknern) erhiiltlichen 
Fruchtmark- u. Fruchtsaftpulver. (Braunsehweig. Konserven-Ztg. 1932. Nr. 28.
7. 13/7.) Gr o s z f e l d .

Robert Cohn, Uber die Priifung ton Himbeersiiften. 2 verschiedene Proben aus 
frisehen Himbeeren selbst bereiteter Himbeersafte besaBen qualitativ u. quantitativ 
versehiedenes Aroma u. stark  abweiehende Zus.: Asehe in 100 ccm 0,708 bzw. 0,484 g, 
A lkalitat 8,7 bzw. 5,4 ccm, Ausgiebigkeit 1: 650 bzw. 1: 450. (Dtseh. Destillateur-Ztg. 
53. 363. 30/7. 1932. Berlin W 15.) G r o s z f e ld .

R. G. Tom kins, Die Verhinderung des Wachstums ton Fleisch befallenden Pilzen 
dureh Kohlendioxyd. Yerss. mit Thamnidium elegans, Th. choetocladioides, Mucor 
mucedo, Penicillium expansum, Sporotriehum earnis, Cladosporium lierbarum u. Tricho- 
derma lignorum. Kuryen iiber latente Keimungsperioden, Waehstumsbetrage, Kolohien- 
groBe u. a. bei yerschiedenen C02-Gehh. der Luft. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. Transact. 
261—64. 5/8. 1932. Cambridge, Low Temp. Res. Station.) G r o s z f e ld .

O .B ah r und o .  W ille , Unłersuchungen iiber die Phosphatide der Fische. Der 
Phosphatidgehalt einiger auslandischer Fischmehle. Bei 12 Proben zeigten sich groBe 
Unterschiede. Sehr lecithinreich ist das japan. Sardinenmehl (2,11% der Trocken- 
substanz), arm das Mehl ind. Kleinfische (0,12), Walmehle (0,23—0,27) u. luft- 
getrocknote norweg. Dorschmehle (0,37). Weitere Angaben iiber Geh. an W., Protein, 
F ett, Ca-Phosphat, NaCl u. Sand. (Fische und Fischwaren 1932. 171—72. Juli. Weser- 
miinde, Inst. f. Seefischerei.) G r o s z f e ld .

GulbrandLunde, Vorla,ufige Mitteilungen iiber die Arbeilendes „Hermetikkindustriens 
Laboratorium". Vortrag. (Tidsskr. Hermetikindustri 17. 331—35. 1931. Stavanger, 
Hermetikkindustriens Lab. Sep.) J . SCHMIDT.

Erling M athiesen, Uber Olitenol. I. Gewinnung und Untersuchungsmetlwden. 
(Tidsskr. Hermetikindustri 18. 70—76. 1932. Stavanger, Hermetikkindustriens Lab. 
Sep.) J . S c h m id t.

Gulbrand Lunde und Erling M athiesen, Uber Olitenol. II . Untersuchungen aber 
das 1929/30 und 1930/31 eingefuhrte Olitenol. (Tidsskr. Hermetikindustri 18. 77—88. 
1932. Stavangor, Hermetikkindustriens Lab. Sep.) J . S c h m id t.

Gulbrand Lunde und E. M athiesen, Unłersuchungen iiber die Herstellung ton  
Brisling in Ol im letzłen Jahre. Die Unters. von Brislingen (Clupea Sprattus) in Ol (1931) 
ergab ais Nahrwerte 340 cal pro 100 g, oder 11 570 SIIE RM A N - E in h e i ten pro kg. (Tidsskr. 
Hermetikindustri 18. 12—16. 1932. Sep.) J . S c h m id t.

Gulbrand Lunde und E rling M athiesen, Untersuchungen uber Sildsardinen in 
Olitenol. Die Verarbeitung von Sild  (Clupea liarengus) auf Sildsardinen, gerauchert oder 
ungerauehert, in Tomaten oder Olivenol erhoht ihren Nahrwert erheblich. Eine groBere 
Untersuchungsreihe ergab 327 kcal pro 100 g. (Tidsskr. Hermetikindustri 18. 113—17.
1932. Stayanger, Hermetikkindustriens Lab. Sep.) J . Sc h m id t .

Valborg Aschehoug, Fragen der Sterilisation. Vortrag iiber die Anwendung der 
Sterilisation in der Konservenindustrie. (Tidsskr. Hermetikindustri 18. 186—91. 1932. 
Stavanger, Hermetikkindustriens Lab. Sep.) J. SCHMIDT.

GulbrandLunde, Aluminium ais leonsertierende Verpackung. Aluminium kann ais 
Verpaekungsmaterial fur Fische in Ol, oder frische Heringe ohne Schadigung fiir die 
Ware yerwendet werden. Dagegen wird es von sauren, salzigen oder Tomaten ent- 
haltenden Fischwaren angegriffen. (Tidsskr. Hermetikindustri 18. 169—79. 1932. 
Stayanger, Hermetikkindustriens Lab. Sep.) J. S c h m id t.



1932. H. Hxti. N a h r u n g s m it t e l : G e n u s z m it t e l  u s w . 1853

H . Biinger, M. Seelem ann, A. W erner, C. H . W olf und G. Sorge, Ist die Ge-
uńnnung von Vorzugsmilch bei Verfulterung von frischen Eiibenkópfen und -blaltern 
moglich ? Die Verss. ergaben keine nachteilige Wrkg. der Futterung mit Runkelrtiben- 
b latt, wenn die Steigerung der Blattfiitterung allmahlich yorgenommen u. Rauhfutter 
zugegeben wird. Die Blattcr sind aber gewasehen u. sauber zu yerfuttern; stark bereifte 
u. angefrorene bewirken Durehfalle. (Milchwirtschaftl. Forsch. 13. 235—47. 1/7. 
1932. Kieł, PreuB. Vers.- u. Forschungsanst.) G r o s z f e ld .

F . W . Tanner und R. J. Ram sey, Nahrungsmittelvergiftung durch einen gelben 
Mikrococcus aus Milch. Dor Coceus bewirkte beim Menschen schwere Gastroenteritis; 
er wurde durch Hoch- u. Dauerpasteurisierung abgetotet. (Amer. Journ. med. Sciences 
184. 80—85. Juli 1932. Urbana, Univ. of Illinois.) G r o s z f e ld .

Edwin H . B unce, Untersuchungen uber Milchstandards nach dem Burma Food and 
Drugs Acl. 1928. Gefundene Mittelwerte fiir 200 Proben Kuhmilch (bzw. Biiffelmilch von 
Bubalus buffelus): D. 1,0329 (1,0333); F ett 4,41 (7,38); fettfreie Trockenmasse 9,30 
(10,04); Asche 0,75 (0,78)°/0; freie Saure 1,5 (1,1) ccm in 0,1-n. fiir 10 ccm. Gefrier- 
punkt 0,570° (0,578°), Schwankungen desselben 0,550—0,580 (0,560—0,590). Weitere 
Einzelheiten im Original. (Analyst 57. 449—53. Juli 1932. Rangoon, Harcourt Butler 
Inst. of Public Health.) G r o s z f e ld .

Jean P ien und Marc Bergier, Die Bestimmung des Fetles in Casein fiir Industrie- 
zwecke. Die Verff. yon K r u g e r  u. T e ic h e  RT - T a pe r  n o  u x  liefern ungenaue u. un- 
richtige Ergebnisse. Angabe einer neuen Vorscbrift, gekennzeichnet durch Anwendung 
eines besonderen Butyrometers, Lsg. des Caseins 1 Stde. bei 67° Zentrifugieren, wieder- 
holtes Erwarmen 5 Min. bei 67° u. erneutes Zentrifugieren, Stehenlassen bei Zimmer- 
temp., abermaligcs Erhitzen auf 67°, 5Min., nochmaliges Zentrifugieren, Ablesen bei 67°. 
Genauigkeit innerhalb ±0,1% - Weitere Einzelheiten im Original. (Lait 12. 640—58. 
Juli/Aug. 1932.) G r o s z f e ld .

W . D orner, Beitrdge zur Frage der Bezahlung der Milch nach Qualitat. I II . Aus- 
fuhrung und Zuverlassigkeit der Labprobe. (II. ygl. C. 1931. II. 3055.) Beschreibung 
eines App. zur Messung der Labfahigkeit yon Milch u. der Labstarke, bestehend aus 
einem Glasrohr m it Einteilungen, das zum AusfluB der Milch unten eino senkrechte 
Capillare trag t (Hersteller: H a a g - S t r e i t ,  Bern, Seilerstr. 9). Der App. wird mit w. 
Milch +  1 ccm Lab gefiillt, u. die Zeit bis zum Aufhoren des Ausflusses gemessen. Die 
Ergebnisse stimmen befriedigend mit den nach dem iiblichen Laboratoriumsyerf. er- 
haltenen uborein. (Landwirtschl. Jahrbch. 46. 593—600. 1932. Liebefeld-Bern.) Gd.

Chr. Barthel, Eine neue Metliode zur biochemischen Differenzierung der Gruppen 
Coli und Aerogenes. Die beschriebene Methode beruht darauf, daB die Milchkulturen yon 
Bact. aerogenes betrachtliche Mengen jodbindender fluchtiger Stoffe (Acetylmethyl- 
carbinol ?) erzeugen, die yon Bact. coli nicht. Man dest. die K ultur aus 100 ecm Milch 
ab, yersetzt dasDestillat mit 0,1-n. Jodlsg. u. NaOH, sauert nach 15 Min. an u. titriert 
den JodiiberscliuB zuriick. Verbrauch bei Aerogenes 4,1—39,0, bei Coli 0,5— 1,1 ccm
0,1-n. J . (Lait 12. 610—13. Juli/Aug. 1932. Stoekholm.) G r o s z f e ld .

W erner steck , Ein einfaches Verfahren zum Nachweis geringer Galtstreptokokken- 
infektionen. Das Verf. beruht im wesentliehen auf dem Eintragen ganzer asept. ge- 
wonnener Vierviertelmischmilch in Serumdextroseagar u. Beobachtung nach 12 Stdn. 
Einzelheiten im Original. (Ztschr. Fleisch-, Milchhyg. 42. 397—98. 15/7. 1932. Bern, 
Uniy.) _________________ G r o s z f e ld .

J. Grosso, Brussel, Extraktion der Kerne und des Marks ton Trauben und anderen 
u-asserhalłigen, zugleich Ole und Alkohol enthaltenden Friichten. Man schickt uberhitzten 
Dampf durch die M., wodurch der A. entfernt wird. Dann behandelt man die M. mit 
Ol u. erhitzt, bis das W. yerdampft ist, worauf das Ol m it einem beliebigen Losungsm. 
entfernt wird. (Belg. P . 359 533 yom 3/4. 1929, ausg. 23/10. 1929.) S c h u tz .

Dr. W essel & Co. G. m . b. H ., Kiel-Wellingdorf, Herslellung brausender Salz- 
gemische in Perlform, dad. gek., daB man krystallisierbare Saure oder saure Salze von 
bestimmter KorngrdBe mit einen Bicarbonat oder Carbonat der Alkalien, Erdalkalien 
oder eines Metalls u. anderen Zusatzen mischt u. die Mischung in einem kugeligen oder 
zylindr. GafaB unter allmahlichem Erwarmen rollt, bis das Carbonat bzw." Bicarbonat 
u. die Zusatze yon dem Saurekorn unter Bldg. kugeliger Perlen aufgenommen sind. 
(D. R . P . 553 885 KI. 85a yom 20/3. 1931, ausg. 1/7. 1932.) M. F. M u l le r .

Canadian Electro Products Co., Ltd., Montreal, iibert. yon: Howard W . Mathe- 
son. Montreal, Kaugummi enthaltend ais Grundsubstanz ein Kondensationsprod. yon
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einem Vinylester wie Vinylacetat mit einem Aldehyd wie CH3CHO. (Can. P . 289 982  
yom 15/11. 1926, ausg. 28/5. 1929.) P a n k ó w .

Am erican Tobacco Co., New York, iibert. von: A lm ond L. Chesley, Richmond, 
Virginia, Bekandlung von Tabak. Um den Nicotingeh. sowie den Geh. an beim Rauehen 
beiBenden Stoffen herabzusetzen, werden die Blatter m it einer wss. Lsg. eines hóher 
sd. Aminoalkohols, z. B. von Athanolamin, Di- u. Triathanolamin, befeuehtet u. 24 Stdn. 
stehen gelassen. Ansehlieflend wird der Tabak m it W.-Dampf behandelt. (A. P . 
1 8 5 9  379 vom 15/3. 1930, ausg. 24/5. 1932.) M. F. M u l le r .

Joseph Marie Sim on, Frankreicli, Konsenieren von Nahrungsmitteln, besonders 
Fisclien. Die Nahrungsmillel, z. B. Fische, werden bei dem Verf. zugleieh gekoeht 
u. getroeknet. Der Koehraum ist von einer doppelten Wand umgeben, zwischen der 
das Warmemedium zirkuliert. Die zu behandelnden Fische usw. kommen m it dem 
Wiirmemittel nicht in Beruhrung, auch kommt keine Kochfl. zur Anwendung, so 
daB sie ihre naturlichen Eigg. (Geruch u. Aussehen) bewahren. Die wahrend des 
Kochens sich entwickelnde Feuchtigkeit wird durch einen Luftstrom entfernt. Um 
Abkiihlung des Koohraums zu verhiiten, steht ein Fuli- u. Entleerungsraum mit der 
Vorr. in Verbindung, dessen Tiiren wahrend des Offenseins des Kochraums geschlossen 
sind. (F. P . 7 2 6 2 6 7  vom 4/9. 1931, ausg. 26/5. 1932.) S c h u tz .

Sharples Separator Co., iibert. von: Herm an D. W endt, West Chester, V. St. A., 
Gewinnung des Butterfettes ans sauren Milchprodukten. Man setzt den sauren Milch- 
prodd. ein neutralisierendes u. den Quark emulgierendes Mittel, z. B. Na2C03, hinzu, 
u. laBt die M. in standigem Strom eine Zentrifuge unter Einstrómen von Dampf durch- 
laufen, um eine schnelle Trennung der Bestandteile zu bewirken. (A. P . 1 8 6 1 5 5 9  
vom 11/12. 1929, ausg. 7/6. 1932.) S c h u tz .

Ladany D ionisije, Belgrad, Darstellung von Lab und anderen koagulierenden 
Fermenten mit Hilfe von Meiallsalzen. Fermente mit koagulierender Wrkg. in fl. oder 
Pulrerform werden durch Zugabe von Metallsalzen, insbesondere des Fe, Mn u. Al 
ais Aktivatoren hergestellt. Zur Darst. von Kdse werden z. B. der Milch kleine Mengen 
Fe-, Al- oder Mn-Salze zugesetzt. (Jugoslaw . P . 7763 vom 25/3. 1930, ausg. 1/3.
1931.) _ S c h o n f e l d .

R ene Andre Legendre, Paris, Konservierung von Futtermitteln, die aus einem
Irocknen Bestandteil, z. B. Stroh, und aus Melasse bestehen. Man befeuehtet die M. m it 
einem oder mehreren bas. reagierenden Stoffen, z. B. gleiehen Teilen Kalk u. Soda, 
derart, daB eine'pu  von 6,8—10 erhalten wird, worauf die M. getroeknet wird. Man 
kann die M. auch mit einer Lsg. von Soda u. N H fi l  begieBen. (H oli. P . 2 6 8 8 9  vom 
27/6. 1929, ausg. 15/6. 1932. Belg. Prior. 3/11. 1928.) S c h u tz .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: R. Griessbach 
und O. Ambros), Herstellung von Futtermitteln, insbesondere aus Hefeprodukten. Hefe 
oder andere eiweiBreiche Mikroorganismen werden zunachst einer partiellen Teilung 
durch Autolyse mittels Zellgiften unterworfen; alsdann werden die entstandenen 
Sauren durch NHS neutralisiert. Die homogene M. wird sehlieBlich vorsichtig getroeknet. 
(Schwed. P . 7 0 1 4 4  vom 17/12. 1927, ausg. 2/9.1930. D . Prior. 8/1.1927.) D r e w s .

Bruno Hempel und Hans Kirchhof, Obst-Halbfabrikate. Einfache Halfcbarmachg. von
Massenobst, Pulp, Mark, Saft, Rohkonseryierg., Trocknen. Braunschweig: Serger
& Hempel 1932. (72 S.) 8°. M. 3 .--.

J, F, Liverseege, Adulteration and analysis of food and drugs. London: Churchill 1932
(615 S.) 8°. 36 s. net.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
Henry A. Gardner, Die Holzolindustrie in Siidamerika. (Ind. engin. Chem. 24. 

687—90. Juni 1932.) S c h o n f e l d .
Leo Ivanovszky, Wachslosungen und -Pasten. Theoretische Erkenntnisse und ihre. 

praktische Bedeutung. Zusammenfassende Angaben iiber Verss. des Yfs. zur Klarung 
des Yerh. von Waehsmisehungen. Es wird versucht, chem.-physikal. Betrachtungs- 
weisen auf das System „Wachslsg.“ anzuwenden, u. ihre Bedeutung fiir die Prasis er- 
órtert. (Seifensieder-Ztg. 59. 189—90. 23/3- 1932.) ^ S c h S n f e ld .

Robert Biirstenbinder, Uber Seifenhydrolyse. (Seifen-Fachblatt 4. 23. Febr.
1932. — C. 1930. H . 3662.) S c h o n f e ld .

Stiepel, Olein nach neuern Yerfahren ais Nebenprodukt der Seifenfabrikation. Der
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Vorschlag S c h l e n k e e s  (C. 1932 .1. 2252) zur Gewinnung von Olein u. Stearin wird ais, 
wirtsohaftlich unyorteilhaft dargestellt. (Seifensieder-Ztg. 59. 233—34. 13/4. 1932. 
Charlottenburg.) SCHONFELD.

H. W . Scheffers, Rasierseifen. Eigg., Herst. u. Zus. dieser KNa-Seifen. (Olien 
Vetten Oliezaden 17. 26—27. 9/7. 1932.) G r o s z f e ld .

H. W . Scheffers, Teztilseifen. Anwendungsarten u. zu stellende Anforderungen. 
Storend wirken Bldg. von Ca-Seifen, Harzgeh. Hinweis auf neuere seifenartige Stoffe 
(gewisse Sulfosauren) m it 1. Ca-Salzen u. nicht hydrolysierend. (Olien Vetten Oliezaden, 
1 6 . 710—11. 723—24. 21/5.1932.) G r o s z f e ld .

J . Dayidsohn, Ealilaugc und Poltasche fiir gekórnle Schmierseifen. Vorschriften 
fiir die Analyse von KOH u. K 2C03, die bei der Herst. von gekornten Schmierseifen 
Na-frei sein sollen, insbesondere fiir die Prufung auf Ggw. von NaOH bzw. Na2C03. 
(Seifensieder-Ztg. 59. 394—95. 22/6. 1932. Berlin-Schóneberg.) SCHONFELD.

Chas. E. M ullin und Lawrence Hart, Neue Patente, die Seifen, Seifenpuher, 
Seife-Losungsmittel-Miśchungen, Trockenreiniger und i-erschiedene Reinigungs- und, 
Putzmittel belreffen. (Vgl. hierzu auch C. 1932. I. 1298. 1441.) (Textile Colorist 54. 
21—25. Jan. 1932.) F r ie d e m a n n .

Bruno H assel, Die. Verwertung von Kadavern und tierischen AbfaUen nach modemen 
Gesichtepunkten. Schilderung der Vorzuge der Aufarbeitung von Ivadavern durch 
Extraktion. (Seifensieder-Ztg. 59. 311—12. 18/5. 1932.) SCHONFELD.

R alph H art, Die Emulsionsfdhigkeit von sulfurierten Olen. Die Mischbarkeit von 
sulfurierten und neutralen Olen. Um die Emulsionsfahigkeit von sulfurierten Olcn zu 
bestimmen, sehlagt Vf. vor, den maximalen Betrag yon Oliyenol festzustellen, der 
m it 100 g des sulfurierten Óles gemischt eine Emulsion definierter Stabilitat gibt. 
Eine Mischung zweier solcher Ole ist gewohnlich triibe, wird aber klar beim Zusetzen 
von Olsaure. Die Prufung besteht aus zwei Teilen: Herst. von vorlaufigen Emulsionen, 
bei denen sich die angewandtcn Mengen des sulfurierten Oles in Intervallen von 10 
zu 10% andern, u. Herst. yon endgiiltigen Emulsionen, in denen die Mengen sulfu
rierten Oles um 1—2% differieren. Urteilt man nach der Menge Olsaure, die notig ist, 
um homogene Mischungen herzustellen, so kommt man zu folgcnden Resultaten: 
Sulfurierte Ole sind besser mit Mineralolen ais mit fetten Olen misehbar, u. sowohl 
fette wie Mineralole sind weniger misehbar mit sulfuriertem Ricinusól ais mit sulfu- 
riertem Oliyenol. Sulfurierte Ole sind bessere Emulgatoren fiir Mineralole ais fur 
fette Ole. In  dieser Hinsicht ist saures, sulfuriertes Ricinusól saurem, sulfuriertem 
Oliyenol unterlegen. Vollkommene Neutralisation yon sulfuriertem Ol yermindert 
seine Mischbarkeit mit neutralen Olen. Yollkommen neutralisiertes, mit einem Zusatz 
yon A. yersehenes sulfuriertes Ol ist ein besserer Emulgator fur Mineralole ais saures 
Ol, aber ein schlechterer Emulgator fiir fette Ole. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition
4. 119—20. 15/1. 1932. New York, The H art Products Corp.) DusiN G .

A. H . G ili und Fred Ebersole, Wirkung negather Kalalysatoren auf Rotole. 
(Vgl. C. 1924 . I. 1882.) Es wurde der EinfluB eines Zusatzes von Antioxydantien auf 
das Verh. yon feuergefahrlichen Rotolen bei der MACKET-Probe untersueht. Wirksam 
war ein Zusatz von Hydrochinon, Brenzcatechin, Chinon, Thymol u. Kreosoten. Das 
Ol, das bei der MACKEY-Probe nach 1 Stde. eine Temp. yon 165,5° erreichte, blieb in 
Ggw. dieser Zusatze unter 100°. Der geringste Kreosotzusatz geniigte, um irgendein 
Rotol betriebssicher zu maehen. (Ind. engin. Chem. 23 . 1304—05. 1931.) SCHONFELD.

Gulbrand Lunde, Prufung von_ Olhenol im Untersuchungslaboratorium der 
noriuegischen Konservenindustrie. 46 eingefuhrte Proben Oliyenol der Ernte 1929/30 
u. 1930/31 erwiesen sich ais frei von Zusatzen. Raffiniertes Ol ist fast geschmacklos, 
aber unter der Ultraiampe yom natiirlichen Ol an der Fluoreseenz leicht zu unter- 
scheiden. (Tidsskr. Hermetikindustri 18. 3 Seiten. 1932. Sep.) G r o s z f e ld .

O. M. Morgan, Eine quaniitative Methode zur Bestimmung des Waschvermdgens 
ton Waschmitleln. Verbesserung des Verf. yon R h o d e s  u . B r a in a r d  (C. 1929. II. 
2714). Die Verbesserungen betreffen den Waschapp., fur dessen Ausfiihrung jNIonel- 
metall gewahlt wurde, u. das Yerf. der Verschmutzung. Ein Miniaturwaschapp. wird 
beschrieben. Fiir die Verschmutzung dient ein Gemisch yon 2000 ccm CC14, 3 g russ. 
Talg, 10 g Nujol u. 2 g LampenruB. Zwecks Auftragung der Verschmutzung passiert das 
Gewebe eine in die Verschmutzungslsg. eintauchende Walze u. wird dann durch 2 Walzen 
ausgewrungen. (Canadian Journ. Res. 6- 292—305. Marz 1932. Ottawa.) SCHONFELD.
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P ilo t Laboratory, Inc., Arlington, New Jersey, iibert. von: Philłpp E. R ollhaus,
East Orange, und W illiam  B. Stoddard, Stamford, Herstellung und Verwendung von 
Bleichmitleln. Das Verf. ist dad. gek., daB organ. Substanzen, wie M M , Ole, Fette, 
Wachse, mit halogenierten Peroxyden lióherer Fettsduren gebleicht werden. In  einem 
Beispiel wird zur Herst. der Bleichmittel in 715 Teile eines durch Behandeln der aus 
CocosnuBol dureh Verseifung erhiiltlichen Fettsauren mit PC13 erhiiltliehen Pettsaure- 
chloridgemisehes bei 0° Chlor bis zu einer Gewiehtszunahmc von 15% eingeleitet, 
wobei das Halogen hauptsachlich an die a-C-Atome gebunden wird. 309 Teile dieses 
Gemisches halogenierter Fettsaurechloride werden in eine auf 0° gekiihlte Miscliung von
0,7 1 H ,0 , 7,5%ig u. 1 1 l% ig. Seifenlsg. unter Zusatz von 0,245 1 34,26%ig- NaOH 
eingetragen u. bei 0° etwa 7 Min geriihrt. Dann wird angesauert u. das olig ab- 
gesehiedene Gemisch der Peroxyde der halogenierten Pettsauren m it MgSO., u. dgl. 
getrocknet. Diese Gemische oder ihre Lsg. in Losungsmm. fur Mineralole bleichen 
Nahrungsmittel, welche die anfangs genannten Prodd. enthalten, binnen 48—96 Stdn. 
ohne gesundheitssehiidliche Riickstande zu hinterlassen. (A. P . 1 8 5 4  764 vom 12/11.
1928, ausg. 19/4. 1932.) S chm alz .

H anseatische M iihlenwerke A kt.-G es., Hamburg, Bleichen von Lecithin durch 
Behandlung m it Dibenzoylperozyd, wobei man noch andere Perasyde, auch H20 2 zu- 
geben kann. Das Lecithin wird hierbei gleichzeitig etwas ziiher. (E. P . 37 2 2 3 2  vom 
2/11. 1931, Auszug veróff. 26/5. 1932. D. Prior. 11/11. 1930. Zus. zu E. P. 356 384;
C. 1931. II. 4110.) A l t p e t e r .

Mc Cleary Bros. Inc., Tennessee, iibert. von: W illiam  K . Speer, Decatur, 
Georgia, Wasch- und Reinigungsmitlel fu r  Wasche, Stoffe, Seide, Metalle u. a., bestehend 
aus SiOa, N a,0  u. Na2H P 04. Das Prod. wird fiir sich oder zusammen mit Seife benutzt. 
(A. P . 1 8 5 5  776 vom 8/5. 1928, ausg. 26/4. 1932.) M. P. M u l le r .

E lise Sidler-Schori, Ziirich, Verfahren zur Herstellung eines wasserdichtmachenden 
Lederfettes, dad. gek., daB man Pflanzenól, Tierfett, Wachs u. Terpentinol initeinander 
miseht u. das Gemisch durch langsames Erwarmen miteinander bindet. Ais Tierfette 
werden yerwendet: Rinderfett, Schweinefett, aus Fischen gewonnener Tran. Ais 
Pflanzenól yerwendet man Baumol. (Schwz. P. 152 258 Tom 3/3. 1931, ausg. 1/4.

J. Lom ax, Fehler bei mercerisierten Baumwollstriimpfen. Vf. erlautert ausfiilir- 
lich Fehler, die an mercerisierten Strumpfen yorkommen u. meist erst beim Fiirben 
u. Appretieren heryortreten; es handelt sich hierbei zumeist um (Juerstreifen oder 
breite, helle u. dunkle Banden. Vf. bespricht die Ursache dieser Fehler u. Mittel zu 
ihrer Vermeidung. (Journ. Soc. Dyers ColouriSts 48. 185—88. Juli 1932.) F r ie d e .

A. Yogt, Stuck- und Gamimprdgnierung. Vf. erlautert den Unterschied zwisclien 
einer undurchlassigen Vollimpragnierung u. einer wasserfesten, aber luftdurchlassigen 
Impragnierung u. geht dann auf die GamimprSgnierung ein, bei der diese Luftdurch- 
liissigkeit bei gutem WasserabstoBen am besten erreicht wird. Ramasit K  konz. der
I. G. F a r b e n in d u s t r ie  A k t .-G e s . wird fiir diesen Zweck empfohlen. (Ztschr. 
ges. Textilind. 35. 372—73. 3/8. 1932.) F r ie d e m a n n . ^

— , Oeweleimpragnierung. Einbadimpragnierung mit „Imprdgnol“ u. „Ramasit'. 
bzw. „ Minora“ . (Dtsch. Farber-Ztg. 68. 410. 7/8. 1932.) F r ie d e m a n n .

A lexander Robert U rąuhart, "William B ostock und Norman E ckersall, Die 
Feuchtigkeitsverhaltnisse bei Baumwolle. V III. Der Einflufi der Verarbeitung. (VII. vgl. 
C. 1931. I. 3739.) Vff. untersuchen die Feuchtigkeitsaufnahme yon Baumwolle nach 
dem Beuchen, Bleichen, Mcrcerisieren, Farben u. Trocknen, Allgemein nimmt die 
Hygroskopizitat um so mehr ab, je melir die Baumwolle von Nichtcellulosen befreit 
w ird; besonders kraftig wirkt hierbei die Beuche. łlerkwiirdigerweise wird gebeuchte 
Baumwolle iiber 90% relativer Feuchtigkeit wieder stark  hygroskop. Durch Trocknen 
bei hohen Tempp. nimmt die W.-Aufnahme gewohnlicher u. mercerisierter Baumwolle 
stark ab. Unerklart bleibt die geringe W.-Aufnahme von rober Baumwolle. Der EinfluB 
des Farbens ist schwankend u. gering. Besonders gehen dann Vff. auf die Trocknung 
mercerisierter Baumwolle bei Raumtemp. ein. Zum SchluB wird erwahnt, daB chem. 
Angriff durch Sćturen u. Chlor die Hygi'Oikopizitat herabsetzt. (Journ. Textile Inst. 23.

1932.) E n g e r o f f .

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

Transact. 135—49. Juli 1932.) F r ie d e m a n n .
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J . Andrew Clark, Bericht einer Untersuchung iiber eine Chlorbeliandlung vor 
der Beuche. Vf. untersucht die Frage, ob bei rokcn Baumwollstoffen die iiblicke zwei- 
malige Beuche durch eine Yorbleiche in alkal. Hypochloritlauge u. einmalige Beucho 
ersetzt werden konne, u. kommt zu dem Resultat, daB dies mit bestem Erfolg moglich 
ist. (Cotton 96. Nr. 7. 28—29. Juli 1932.) F r ie d e m a n n .

J. B. Speakman und H. Franks, Die Emulsionsblung von Wolle. GleiehmiiBigo 
u. ausgiebige Olung von Wollo ist wegen des MiBverhŚltnisses zwisehen Wolloberfl&che 
u.Ólmenge schwierig; aus diesem Grunde empfiehlt sich der Gebrauch von Emulsionen 
aus W., Ol u. etwas NH3. Vff. haben mit Olein, Oliyenol u. verschiedenen Emulsionen 
aus diesen Olen experimentiert u. gefunden, daB die Emulsionen namentlich im Hin- 
blick auf die Festigkeit des erzielten Garnes den reinen Olen stark iiberlegen sind. 
(Journ. Textile Inst. 23. Transact. 154—62. Juli 1932.) F r ie d e m a n n .

Vernon D. Freedland und Colin Robertson, Fellimitalionen. Fellimitationen 
aus Pliisch: Solche, bei denen der Flor aus dom SchuB u. solche, bei denen er aus der 
K ette gemacht wird; die letzteren sind die weitaus wichtigeren. Weben, Farben oder 
Drucken u. Fertigmachen dieser Gewebe. (Textile Colorist 54. 230—31. 274. 312—14. 
459—60. 490. Juli 1932.) F r ie d e m a n n .

B. Schulze, Biologische Fragen in der Papierfabrikation. Mitteilungen iiber echte 
Holzzcrstórer, die neben Zellinhaltstoffen die eigentliche Holzsubstanz verarbeiten, 
iiber Erreger, die nur den Zellinhalt zerstoren (Blaufaule) u. iiber Organismen, dio 
Papier selbst beschadigen, ferner iiber biolog. Fragen der Abwiisser u. die biolog. Auf- 
sehlieBung der Stengel bei Hanf- u. Flachsgewinnung. (Zellstoff u. Papier 12. 284 
bis 288. Ju li 1932.) HAMBURGER.

— , Haltbarkeit der Trockenfilze. Entgegnung auf die gleichnamige, C. 1932. II. 
1253 ref. Arbeit u. Empfehlung des PalentAYolllrockenfilz.es ,, Poroś" (D. R. P. 465 604) 
der Firma W e c k m u ller  u. B e in h a u e r , Filztuchfabrik, Rolsdorf, Dureń (Rhld.). 
(Wchbl. Papierfabr. 63. 387. 14/5. 1932.) F r ie d e m a n n .

I. H . Andrews, Korrosion in einer Holzstoffabrik. Dic Abwasser am Schleifer 
konnen eine Aeiditat bis ph =  3,9 erreichen. Diesen sauren Wassern widerstehen dio 
friiher iiblichcn Schmiedeeisenrohre viel besser ais solche aus Schmiedestahl. Herab- 
setzung der Aeiditat durch Neutralisierung laBt sieh im Hinblick auf die Farbę des er
zielten IJolzschliffs nur begrenzt durehfiihren, besser ist die Verwendung korrosions- 
fester Metalle. (Paper Trade Journ. 95. Nr. 3. 34—35. 21/7. 1932.) F r ie d e m a n n .

H . H .R ichm ond, Korrosion inSulfitzellstoffabriken. AnHand der einschlagigenLite
ratur wird eine tlbersicht iiber korrosionsfeste Stahle u. ihreVorwendung in derSulfitzell- 
stoffindustric gegeben. (Paper Mili Wood Pulp News 55. Nr. 30. 5—6. 1932.) F r ie d e .

W . N. K elly , Die Einlialtung gleichmdpiger Bedingungen fiir die Kochsdure. Fiir 
die GleichmaBigkeit der Lauge u. der Sulfitkochung ist gute Laugenzirkulation sehr 
forderlich; bei dem korrosiven Charakter der Kochlaugen ist hierfiir aber dio Verwendung 
besonders widerstandsfahiger Spczialstahle notig. Geeignet sind vor allem die austenit. 
Cr-Ni-Slahle von K ru p p : K A 2 hat 18% Cr, 8% Ni u. etwa 0,16% C; K A 2  8, eben- 
falls in Stangen u. Rohren lieferbar, hat dieselben Bestandteile, aber nur 0,07% C. 
A^l 4, m it 3%  Mo, u. Slahl 25—10 m it 25% Cr u. 10% Ni werden nur in GuBstiicken 
geliefert. Diese Spczialstahle gestatten auch dio Konstruktion von Ventilen zur automat. 
Dampfregulierung. Vf. erortert dann noch die Vorteile der Verwendung h. Koehlauge, 
die Laugenzirkulation u. Laugenbereitung u. die Filtration der Laugen. (Paper Trade 
Journ. 95. Nr. 3. 28—29. 21/7. 1932.) F r ie d e m a n n .

K enneth A . K obe, Konzentrierung von Sulfitablauge durch Verbrennung unter der 
Fliissigkeit. Konzentrierung von Sulfitablauge m it Hilfe von Brennern, die ein 51- 
Luftgcmisch unter der Oberfiache der Lauge verbrennon u. eine schr gunstigo Wiirme- 
ausnutzung haben, (Paper Trade Journ. 95. Nr. 3. 33—34. 21/7. 1932.) F r ie d e .

H. de W itt Smith, Einige Betrachiungen uber Struktur und Eigenschaften 
der Kunstseiden. Im Rahmen der Arbeiten der A m e r ic a n  S o c i e t y  FOR T e s t in g  
M a t e r ia l s  gibt Yf. erst einen Oberblick iiber die yersehiedenen Kunstseidenarten 
u. erlautert dann ihren Feinbau gemiiB den letzten Ergebnissen der Róntgenforschung 
u. so fort. (Rayon synthet. Yarn Journ. 13. Nr. 7. 22—23. 32. Nr. 8. 16—18. 31. 
Amer. Silk Rayon Journ. 51. Nr. 8. 29—31. 48—55. 1932.) F r ie d e m a n n .

A. J. H all, Hohle Kunstseiden. Bemerkungen iiber die neuzeitliche Entwicklung. 
Vf. gibt an Hand der einschlagigen Patent- u. Zeitschriftenliteratur eine Ubersicht 
iiber die hohlen Viscose- u. Acetatseiden. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 447—48. 
463. 18/7. 1932.) F r ie d e m a n n .
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W . Kratschm ar, Neue Spezialwaagcn zur Papierfabrikationskontrolle. Spezial- 
waagen fiir die Papierindustrie; Hersteller: M e r s e b u k g e r  W a a g e n f a b r ik
A. D r e s d n e r ,  Merseburg a. d. S. (Wchbl. Papierfabr. 63. 609—10. 6/8. 1932.) F r ie d e .

H . Mifl, Die Priifung gemischter Game und Gewebe. Tier. u. pflanzliche Fasei’n 
konnen dureh ihren Geruch beim Verbrennen erkannt werden, Kunstseide im Gegen- 
satz zu Naturseide dureh ihre geringe Festigkeit im nassen Zustande. Chem. unter- 
scheidet man Baumwolle u. Wolle dureh Koehen mit NaOH-Lauge, die tier. Fasern 
leicht lost u. Ju tę  u. Hanf gelb farbt, wahrend sie Baumwolle u. Kunstseide nicht ver- 
andert, dio sich andererseits in konz. H2S04 leicht losen. Kochendes Bleioxydnatron 
farbt Wolle sehwarz, Seide grau, Pflanzenfasern gar nicht. In  Ni-Oxydammoniak 
ist Baumwolle, nieht Kunstseide losl., Seide wird darin zerstort. Ammoniakal. Fuelisin- 
lsg. farbt Seide, nicht Kunstseide. Kunstwolle kann nur an der Beschaffenheit der 
Faser erkannt werden. Ol- u. Appreturgeh. von Geweben bestimmt man nach besonderen 
Verff. (Ztschr. ges. Textilind. 35. 369. 3/8. 1932.) F r ie d e m a n n .

P. K rais und H . Markert, Quantitative Bestimmung von Baumwolle, Wolle, Seide 
und Kunstseide in Mischgeweben. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 464—65. Journ. Textile 
Inst. 23. P. 213—15. 1932. — C. 1932- II. 1101.) F r ie d e m a n n .

H . E. W ahlberg, Malino, Bleichen von aus dem Pflanzenreich stammenden 
Materialien, wie Papiermasse, Flachs, Baumwolle o. dgl. Wahrend des Bleiehprozesses 
m it Cl oder Hypoehlorit werden die Materialien der Einw. von kunstliehem oder Sonnen- 
licht ausgesetzt. (Schwed. P . 70 074 vom 4/4. 1927, ausg. 26/8. 1930.) D r e w s .

M erkel & K ienlin  G. m . b. H ., EBlingen a. N., Impragnierbad. Das Bad besteht 
aus einer Lsg. eines neutralen, sulfatfreien Al-Salzes yon Fettsauren mit hochstens 2 C- 
Atomen, z. B.: A1(C2H30 2)3 oder A1(HC02)3. (Schw z. P . 152 585 vom 10/3.1931, 
ausg. 2/5. 1932.) " " B e ie r s d o r f .

D istillers Co. Ltd., Edinburgh, John Vargas E yse und H erbert L angw ell, 
Epsom, Kupfersalzhaltiges Impragnierungsmittel zur Behandlung von Holz, Geweben 
u. dgl. Das Mittel besteht aus einer wss. Emulsion einer Lsg. des in W. unl. Cu-Salzes 
einer hoheren Fettsaure, z. B. Kupferoleat, welehes in Butylalkohol oder in Butyl- 
laeta t gel. werden kann. Ais Emulgiermittel kommt Turkisch-Rotól in Frage. (E. P. 
367 913 vom 29/11. 1930, ausg. 24/3. 1932.) G r a g e r .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Verfahren zum Schlichten 
von Teztilfasem. An Stelle des im Stammpatent 121241 vorgesclilagenen Polyvinyl- 
alkohols sollen dessen wasserlosliche D eriw , zum Schlichten verwendet werden. 
Geeignet sind z. B. die nur teilweise veresterten Polyvinylalkohole, ferner die wasser- 
ldslichen Prodd., die dureh vorsichtige Einw. von Aldehyden auf Polyvinylalkohole 
erhalten werden konnen oder die dureh Yerseifung des Halogens in Polyvinylhalogen- 
fettsaureestern erhaltlichen Prodd. (Oe. P . 128 839 vom 16/6. 1931, ausg. 25/6. 1932.
D. Prior. 19/6. 1930. Zus. zu Oe. P. 121 241; C. 1931. I. 2288 [F. P. 687155].) B e ie r s d .

L. L ilien ield , Wien, Veredeln von Faserstoffen dureh Behandlung mit Cellulose 
oder -deriw . enthaltenden Lsgg., aus denen die Cellulose dureh Regenerierung oder 
Fallung abgeschieden werden kann, dad. gek., daB man eine Lsg. yerwendet, welche 
ein Gas gel. enthalt oder aus welcher ein Gas entwickelt werden kann, so daB in der 
abgeschiedenen Cellulose Blasen oder Hohlraume entstehen u. eine innige Verb. zwischen 
dem Faserstoff u. der abgesehiedenen Cellulose erzielt wird. — Ais gasentwiekelnde 
Stoffe verwendet man Carbonate, insbesondere Alkalicarbonate. Eine geeignete Lsg. 
erhalt man aus Viscose oder Cellulose m it Thiocyanat, insbesondere KĆNS, oder 
Kupferoxydammoniak oder Alkalihydrat, dessen Lsg. Harnstoff, Thioharnstoff oder 
Guanidin enthalt. AuBerdem kann die Lsg. Appretur-, Impragnierungs-, Erweichungs- 
oder Fiillmittel, Pigmente, Farbstoffe o. dgl. enthalten. Gegebenenfalls werden die 
Gase aus den Hohlraumen oder Blasen dureh Ldsungsmm. oder verminderten Druck 
entfernt. (Schwed. P . 69 983 vom 8/6.1928, ausg. 12/8.1930. Oe. Prior. 9/6.
1927.) D r e w s .

Arthur M. Hyde, ubert. von: John D . R ue, Madison, Wisc., Sidney D . W ells, 
Quincy, 111., und Francis G. R aw ling, Madison, Wiseonsin, Herstellung ton Papier- 
sloff aus Holz dureh Verkochen mit einer wss. Lsg. von Na2S 03, die Na2C03 oder 
XaHC03 enthalt, yon soleher Konz., daB nach beendeter Kochung nicht mehr ais 20 Pfd. 
Na2S03 u. nicht mehr ais 10 Pfd. Na2C03 oder NaHCO-, auf 100 Pfd, ofentrockenen 
Holzes in der Koclifl. yorhanden sind. (A. P . 1 859 845 vom 8/4. 1926, ausg. 24/5. 
1932.) M. F. M u l le r .
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Arthur M. Hyde, ubert. von: John D . Rue, Madison, Sidney D . W ells, Quincy,
111., und Francis G. R aw ling, Madison, Wisc., Herstellung ton Papierstoff aus Holz, 
insbesondere aus Hartholzabfallen. Die Schnitzel werden mit einer im wesentlichen 
neutralen Lsg. yon Na2S03, der noch andere Salze, insbesondero Na2C03, NaHC03 u. 
Na3B 03 zugesetzt sind, bei einer pn =  5—13 u. bei 125—170° unter Druck weich 
gekocht, worauf die M. mechan. in Faserbrei zerkleinert wird. (A. P . 1 859 846 yom 
4/8. 1926, ausg. 24/5. 1932.) M. F. M u l le r .

Arthur M. Hyde, ubert. yon: John D. R ue, Madison, Wisc., Sidney D. W ells, 
(juincy, 111., und Francis G. R aw ling, Madison, Wisc., Herstellung ton Papierstoff 
aus Holz, das in Form von Schnitzeln in Ggw. einer Kochfl., die 10 Teile Na2S 03 u.
4 Teile NaHC03 auf 100 Teile Trockenmaterial enthalt, mit Dampf unter Druck etwa 
1/2 Stde. lang behandelt wird. Nach dem Ablassen der Fl. wird weiter gekocht bei 
Tempp. obcrhalb 120°, insbesondere bei 160°, bis das Materiał u. das Lignin im Innern 
der Fasern weicli geworden ist. Der Kocherinhalt wird dann entleert u. mechan. zer
kleinert. An Stelle von NaHC03 kann die Kochfl. auch Na2C03 oder 2 Teile NaOH 
bei Verwendung von Fichtenholz enthalten. Bei dem Verf. wird die Ausbeute wesent- 
lich gesteigert. (A. P . 1 8 5 9  847 vom 4/8. 1926, ausg. 24/5. 1932.) M. F. M u l le r .

Arthur M. Hyde, ubert. von: John D. Rue, Madison, Sidney D . W ells, (Juincy, 
HI., und Francis G. R aw ling, Madison, Wisconsin, Herstellung ton Papierstoff aus 
Stroh, Flaehsstroh, Maisstengeln, Bagasse, Seegras u. dgl. durch Verkochen mit 
Na2S03 u. Na2C03, u. zwar in Mengen, daB wenigstens 20% des Sulfits gegeniiber 
Na2C03 vorhanden sind, z. B. werden benutzt 1,5 Teile Na2S03 u. 7,5 Teile Na„C03 
auf 100 Teile Weizenstroh oder 8 Teile Na2S03 u. 12 Teile Na2C03 auf 100 Teile Flachs- 
stroh. Die Menge an Carbonat muB ausreichend sein, um dic durch die hydrolyt. Wrkg. 
der Ńa2S03 gebildeten Sauren zu neutralisieren. Der Papierstoff enthalt 65—80% 
Cellulose, iiber 20% Lignin u. iiber 20% Pentosane. (A. P . 1 859 848 vom 3/9. 1926, 
ausg. 24/5. 1932.) M. F. M u l le r .

Israel B. Brodie, New York, Sidney Musher, Baltimore, B oris M. R ubin, 
Seagate, N. Y., ubert. yon: Gustav Taube, Riga, Lettland, Herstellung ton Papier- 
masse aus Maisstengeln, Zuckerrohr, Bagasse u. ahnlichcm Cellulosematerial. Das in 
einem geschlossencn GefaB befindliche Materiał wird imter Vakuum gesetzt, dann 
mit k. oder w. W. mehrere Stunden ausgelaugt, dann wieder evakuiert u. schlieBlich
2—3 Stdn. bei 2—3 a t mit 2%ig. NaOH gekocht. Nach dem Ablassen der Kochfl. 
wird die Cellulosemasso mit W. gewaschen u. gehollandert. (A. P. 1 857 985 vom 30/8.
1930, ausg. 10/5. 1932.) M. F. Mu l l e r .

FidalgO Pulp Mfg. Co., Anacortes (Erfinder: O. Anderson), Trocknen ton 
Papiermasse, wobei dio M. in Form einer zusammenhangenden Bahn yon einer Feucht- 
presse auf ein durch eine Trockenkammer laufendes Transportband gelangt u. dic 
M.-Bahn bei ihrem A uftritt auf das Band in feuchtem Zustand durch auf einer rotie- 
renden Achse angebrachte Messer o. dgl. zerkleinert wird u. das so erhaltene lose 
Materiał an geeigneten Stellen wahrend des Weges durch die Trockenkammer um- 
geriihrt wird, dad. gek., daB die zusammenhangende M.-Bahn bei ihrem A uftritt auf 
das Transportband durch mit geringer Geschwrindigkeit betriebene Zerkleinerungs- 
organe nur ganz bchutsam in solche Stiicke zerrieben wird, welehe wenigstens 25 mm 
im Durchmesser aufweisen. — Auf diese Weise soli das ZerreiBen der Fasern in der 
feucliten M. yermieden u. eine zufriedenstelłende Trocknung erreicht werden. 
(Schwed. P . 69 809 vom 24/2. 1928, ausg. 15/7. 1930.) D r e w s .

Stebbins E ngineering and Mfg. Co., iibert. yon: Carl F. R ichter, Watcrtown, 
N. Y., Herstellung eines Zellstoffkochers unter Verwendung von Zicgeln aus Kohle ais 
Auskleidungsmaterial, welehe kleinere Poren haben ais keram. Materiał u. welehe die 
Kochfl. nicht durchlassen. (A. P . 1 8 6 0 4 7 7  vom 28/10. 1931, ausg. 31/5.
1932.) M. F. Mu l l e r .

G. Haglund, Grycksbo, ZelUtoffkocher. Der Kocher ist mit einem Behalter ver- 
bunden, welcher dazu bestimmt ist, z. T. mit Kochłauge gefiillt zu werden u. z. T. mit 
einer mit der Lauge nicht reagierenden u. nicht mischbaren Fl., z. B. Ol. Der Teil 
des Behalters, welcher die genannte Fl. enthalt, steht teils mit einer Druckpumpe in 
Verb„ die ihrerseits mit einer Cisterne yerbunden ist, teils mit einer mit Druckventil 
yersehenen Ablaufleitung; auBerdem steht der Teil des zweiten Behalters, welcher 
die Kochłauge enthalt, mit dem Kocher in Verb. (Hierzu vgl. D. R. P. 507969; 
C. 1930. II. 2853.) (Schwed. P . 69 763 yom 30/11. 1927, ausg. 8/7. 1930.) D r e w s .

F. I. F . Gothner, Sandarne, Betrieb ton Zellstoffkochem. Der Inhalt der Kocher
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wird in Diffuseure geblasen. Bevor die aus letzterem entweiehenden Dampfe in den 
Kondensator gelangen, werden sie dureli einen Abscheider geleitet, in welchem mit- 
gerissene feste Teilchen oder Lauge zuriiekgehalten werden, so daB das Kondensat 
rein bleibt u. zum Waschen der M. geeignet ist. Nach dem Blasen wird eine gewisse 
Menge verhaltnismaBig k. Lauge durch den Abscheider hindurch in den Diffuseur 
geleitet; hierdurch werden die in letzterem enthaltenen festen Teilchen sowie dio Lauge 
entfernt; etwaige Dampfe werden kondensiert, so daB der Druck im Kocher schnell 
aufgehoben wird u. es moglich ist, den Kocher unmittelbar nach dem Blasen u. Spiilen 
zu offnen. (Schwed. P . 69 407 vom 6/9. 1928, ausg. 6/5. 1930.) D r e w s .

E. Morterud, Moss, Ausblasen von Zcllstoffkochern. Wahrend eines Teiles oder
der ganzen Entleerungsperiode wird kontinuierlich oder period, in den Kocher eine 
Fl. dcrart eingefuhrt, daB sie sich zwisehen dem Boden des Kochers u. seinem Inhalt 
lagert. Die Temp. der Fl. soli so hoch sein, daB dadureh der Inhalt des Kochers nicht 
abgekiihlt wird. (Schwed. P . 7 0 1 4 5  vom 5/9. 1928, ausg. 2/9. 1930. N. Prior. 2/4.
1928.) D r e w s .

F . I. F . Gothner, Sandarne, Enlleeren von Zellstoffkochem. Der Inhalt des Kochers 
wird zunachst unter eigenem Druck in eino Anlage gebracht, in welcher die Dampfe 
von der Lauge u. M. so weit ais moglich getrennt werden. Von hier gelangen die Dampfe 
in einen geeigneten Kondensator, wahrend das Gemisch von Lauge u. M. unmittelbar 
in den Wasehapp. kommt. (Schwed. P . 69 597 vom 26/2.1926, ausg. 3/6.1930.) D r e w s .

Siem ens-Schuckertwerke G. m . b. H ., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: W . Drei- 
heller), Einengen von Sulfiłabfallauge. Die beim Eindampfen entstehenden Dampfe 
werden in bekannter Weise auf hóheren Druek gebracht u. wiederum zum Anwiirmen 
von Eindampfapp. benutzt. Durch die einzudampfende Fl. wird ein elektr. Strom 
geleitet, wodurch das Absetzen von festen Stoff en auf den Warmeubertragungsrohren 
yerhindert wird. (Hierzu vgl. D. R. P. 440 005; C. 1927. I. 1719.) (Schwed. P . 70 287  
vom 9/1. 1926, ausg. 23/9. 1930. D. Prior. 10/1. 1925.) D r e w s .

Guy ciem ens Howard, Seattle, King County, V. St. A., Verfahren zur Abscheidung 
von anorganischen und organischen Stoffen aus Sulfitablauge durch Fiillung m it Kalk 
in fester Form, dad. gek., daB man das Fallungsmittel in einer solchen Menge zugibt, 
bis ein gelber, flockiger, hauptsachlich aus Ca-Monosulfit u. auBerdem aus Ligninsub- 
stanz bestehender Nd. entsteht, worauf man den Nd. von der Lauge trennt u. dieselbe 
m it neuen Mengen Kalk behandelt, bis eine nahezu yollstandige Fiillung der in der 
Lauge noch vorhandenen Ligninbestandtcile erfolgt ist, die von der Fl. abgetrennt 
werden. Dazu noch mehrere Unteranspruche u. Abb. (Vgl. A. P. 1551882; C. 1926.
I. 274.) (D. R . P . 554 748 KI. 55b vom 9/1. 1929, ausg. 14/7. 1932.) M. F. M u l le r .

John Strindlund, Tofte i. Hurum, Norwegen, Verfahren zum Enlrinden von Holz 
fiir die Cellulose- u. Holzstoffabrikation, dad. gek., daB das Holz zuerst in einer Messer- 
entrindungsmaschine vorbehandelt wird, wobei das Holz nur teilweise entrindet wird, 
u. daB zwecks volliger Entfemung der zuruckgebliebenen Rinde in einer NaBentrindungs- 
maschine nachbehandelt wird. Die Behandlung in der Messerentrindungsmaschine 
wird so ausgefuhrt, daB die zuruckgebliebene Rinde stellenweise durchschnitten wird 
oder daB in ihr Vertiefungen oder Rinnen gebildet werden, hauptsachlich in der Quer- 
richtung des Holzes, zum Zweck, das Eindringen des W. in die Rinde wahrend der 
nachfolgenden Behandlung in der NaBentrindungsmasehine zu erleichtern. 
(D. R . P . 555 257 KI. 38i vom 31/10. 1931, ausg. 20/7. 1932. Schwed. Prior. 1/11.
1930.) M. F. Mu l l e r .

Patentaktiebolaget Gróndal-Ramen, Stockholm (Erfinder: Gustav Haglund, 
Stockholm), Yerfahrtn zur Herslellung von Zellstoff aus zerkleinertem Holz in absatz- 
weisem Arbeitsgang mit Hilfe bekannter AufschluBfll. u. unter Yerwendung eines 
Kochers mit Ruhnverk, durch das die Fascrbiindel wahrend der Kochung zerfasert 
werden, dad. gek., daB das Holz bis zur Lockerung der Faserbiindel vorgekocht u. 
dann erst die Żerfaserung durch das Riihrwerk yorgenommen wird. (D. R. P. 553 966 
KI. 55b vom 11/5. 1930, ausg. 2/7. 1932. Schwed. Prior. 14/5. 1929.) M. F. M u l le r .

P aten taktiebolaget Grondal-Ramen, Stockholm (Erfinder: Gustav Haglund, 
Stockholm), Yerfahren zur Herslellung ton Sulfitzellsloff aus zerkleinertem Holz unter 
Benutzung von Abfallaugen durch Tranken m it einer Lsg. von schwefligsaurem Alkali- 
salz, durch Entfemung der tiberschussigen Lsg. u. Kochen nach dem Sulfitverf. unter 
Verwendung einer Kochfl., die freie S 02 enthalt, dad. gek., daB das Tranken mit einer 
frischen Alkalisulfitlsg., die keine zusatzliehe S 02 enthalt, stattfindet u. anschlieBend 
m it einer Fl. gekocht wird, die aus Abfallaugen oder Waschwasser von einem vorher-
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gehenden Kochvorgang besteht u. die mit der fiir den Kochvorgang erforderlichen 
Menge yon freier S 02 versetzt ist. Die zum Triinken verwendete Bisulfitlsg. wird so 
an Bisulfit konzentriert, daB das vom Holz eingesaugte, nach dem Abziehen der iiber- 
schiissigen Lsg. zuriiekgebliebene Bisulfit zur Durchfiihrung des Kochvorganges ge- 
niigt. (D. R . P. 554 826 KI. 55b yom 16/4. 1930, ausg. 14/7. 1932.) M. F . M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a, M. (Erfinder: E rich O pfennann, 
Berlin, Herm ann K lingler, Dessau, und W alter Fischer), Yerfahren zur Gewinnung 
von Sulfitzellstoff aus Holz oder anderen eelluloselialtigen Stoffen durch zwei aufeinander 
folgende Kochungen nach Patent 527950, dad. gek., daB bei der zweiten, m it hoheren 
Tempp. erfolgenden Kochung dic Bisulfitlauge durch W. oder verd. Lsgg. von dabei 
nicht zum Zerfall neigenden, insbesondere anorgan. Sauren oder ihren Salzen ersetzt 
wird. (D. R . P. 554747  KI. 55b vom 16/8. 1929, ausg. 12/7. 1932. Zus. zu D. R. P. 
527 950; C. 1931. II. 1082.) M. F. M u l le r .

Canadian International Paper Co., Montreal, Quebec, iibert. von: R ene D osne, 
Hawkcsbury, Ontario, Gewinnung von gereinigter Cellulose aus RohceUulose, insbesondere 
fur die Kunstseidefabrikation. Nach der Mercerisation der Cellulose wird diese mit 
einer wss. Lsg. von SO» oder NaHS03 behandelt u. durch darauffolgendes Waschen 
werden die Hemicellulosen u. andere Verunreinigungen entfernt. (A. P . 1 8 5 4  331 
Tom 26/8. 1929, ausg. 19/4. 1932. Can. Prior. 12/4. 1929.) M. F. M u l le r .

Eastern Mfg. Co., iibert. von: Charles A . B lodgett, South Brewer, Maine, 
Verfahren zum Reinigen und Bleichen von Cellulosematerial, das durch Kochen mit 
einer Lsg. eines Alkali- oder Erdalkalibisulfites gewoimen wurde, durch Behandlung 
des alkal. Prod. m it einem sauren Bleichmittel, das S 02 oder ein Bisulfit enthalt, darauf 
mit einem oxydierend wirkenden Bleichmittel, wie Hypochlorit, u. sehlieBlich wieder 
mit einem reduzierend wirkenden Bleichmittel. Nachher wird das Prod. griindlich 
gewaschen. (A. P. 1 855 332 vom 16/2. 1926, ausg. 26/4. 1932.) M. F. M u l le r .

Leon Lilienfeld, Wien, Verfahren zur Herstellung von Cellulosederimten, dad. 
gek., daB man auf Cellulose ein oder mehrere Halogenolejine in Ggw. einer bas, Sub- 
stanz, insbesondere eines Alkalia, einwirken laBt. (D. R . P. 554 698 KI. 12 o vom 
14/3. 1931, ausg. 4/2. 1932. E. Priorr. 14/3. 1930 u. 9/1. 1931. E. P . 356 776 vom 
15/3. 1931, ausg. 11/7. 1932. E. Priorr. 14/3. 1930 u. 9/1. 1931. F- P. 719 338 vom 
14/3. 1930, ausg. 8/10. 1931.) E n g e r o f f .

Courtaulds Ltd., London und Claude Diam ond, Leamington, Herstellung von 
Kunstseide. Man verspinnt die Lsg. eines Celluloseesters, in die Paraffin oder Wal- 
ratwachs cmulgiert bzw. in Lsg. zugegeben worden ist, nach dem Troekenspinnyerf. 
u. behandelt die erhaltenen Faden mit einer kochcnden Seifenlauge. Die Kunstseide 
besitzt ein mattes Aussehen. (E. P . 365178  vom 18/10. 1930, ausg. 11/2. 1932. Zus. 
zu E. P. 338 269; C. 1931. I. 1699.) E n g e r o f f .

Algem eene K unstzijde Unie N. V ., Arnheim, Holland, Herstellung von Viscose- 
seide. Man setzt sulfonierte Fettsauren, Fette oder Ole einer moglichst ungereiften 
Viscose, zweckmaBig von 12° Hottcnroth, zu u. spinnt unter Streckung in die ublichen 
Saurebader. Die Seide ist glanzend u. besitzt gute Festigkeit u. Dehnung. (E. P. 
364995 vom 18/5.1931, ausg. 4/2.1932. Holi. Prior. 23/5.1930. Zus. zu E. P. 363908; 
C. 1932. I. 2115.) E n g e r o f f .

British Bemberg Ltd., London, Herstellung von Kunstseide nach dem Streck- 
spinnverfahre?i. Der Faden wird nach Verlassen des Spinntrichters in noch stark piast. 
Zustand gestreckt, indem er iiber geeignete, verschieden dimensionierte Walzen lauft. 
Nach der Streckung wird der Faden im Saure- oder Salzbad gehartet u. aufgehaspclt. 
Die Seide zeichnet sich bei geringerer Dehnung durch groBere Festigkeit aus. (E. P. 
367223 vom 2/4.1931, ausg. 10/3.1932. A. Prior. 2/4. 1930. Zus. zu E. P. 300953; 
C. 1929. I. 1528.) E n g e r o f f .

Algem eene K unstzijde U nie N. V., Arnheim, Holland, Herstellung ton Kunst
seide. Dic nafi gesponnene Seide lauft m it 60—100 m in die Zentrifuge u. wird in 
Form von Kuchen inner- oder auBerhalb des Spinntopfes der Nachbehandlung unter- 
worfen, gezwirnt u. verkaufsfertig je nach Bedarf auf Flaschen-, Kreuzspulen oder 
Kopsen fertiggestellt. (E. P . 367 628 vom 23/4. 1931, ausg. 17/3. 1932. Holi. Prior. 
23/4. 1930.) E n g e r o f f .

N. V. Hollandsche K unstzijde Industrie, Holland, Behandlung von Kunst- 
seide-Spinnkuchen. Man steckt den Spinnkuchen auf einen Dorn, der mit einem 
schlauchformigen, weichen Trikotstoff iiberzogen ist u. schlagt den iiberstehenden 
Stoff auBen um den Kuchen herum. Der so verpackte Kuchen wird abgehoben u.



1862 H XVIII. F a s e r - u . S p i n n s t o f f e ; P a p ie r  u s w . 1932. II.

der iiblichen Nachbehandlung unterzogen, olme daB Verschmutzung oder Yerletzung 
der Seido erfolgen kann. (F. P . 720 004 vom 15/7. 1931, ausg. 15/2. 1932. Holi. Prior. 
18/7. 1930.) E n g e r o f f .

Benno Borzykowski, Paris, Verfahren zum Auswaschen auf gelochte Hulsen 
gewickelter Kunstseide bei entspreehender Abdichtung der Hulsen unter Durehsaugen 
der Waschfl. durch die Wickel yon auBen nach innen, dad. gek., daB dio Waschfl. 
auBen stets frisch zugefiihrt u. nach dem Durehsaugen durch die Wickel ohne noch- 
malige Verwendung ais Waschfl. abgefiihrt wird, um die Kunstseidefaden der sehiid- 
lichen Einw. der mit Chemikalien angereicherten Waschfl. móglichst rasch zu entziehen. 
(Oe. P . 128 073 vom 18/3. 1925, ausg. 10/5. 1932. D. Prior. 1/9. 1924.) E n g e r o f f .

British Bemberg Ltd., London, Aufarbeiten der Abwasser von der Kupferozyd- 
ammoniakseideherstellung. Die Abwasser werden m it der Lsg. des Salzes eines drei- 
wertigen Metalles behandelt. Der Cu-Hydroxyd enthaltende Schlamm wird alsdann 
auf Cu verarbeitet. Zur Durchfiihrung des Verf. eignen sich besonders die Salze des 
Al u. Fe. (E. P . 374556  vom 31/3. 1931, ausg. 7/7. 1932. D. Prior. 12/4. 1930. Zus. zu 
E. P. 361 240; C. 1932. I. 1027.) D r e w s .

Henry A . Gardner, Washington, V. St. A., Fiiden und Folien aus Cellulose bzw. 
ihren Derimten. Der Spinnlsg. yorzugsweise eines Celluloseesters oder -athers gibt 
man 1—25% eines polymerisierten Aldehyds, z. B. Paraformaldehyd, Trioxymethylen 
oder Metaldehyd, gegebenenfalls mit einem Kunstharz hinzu. Man verarbeitet z. B. 
folgende Mischung: 45 kg Nitrocellulose, 1,35 kg p-Toluolsulfonamid-Formaldehyd - 
harz, 0,45 kg Paraformaldehyd, 0,168 kg T i02, 90 kg A. u. 90 kg A. Die Seide besitzt 
ein auffallcnd mattes Aussehen. (A. P . 1 8 6 4 4 2 8  yom 24/10. 1930, ausg. 21/6. 
1932.) E n g e r o f f .

Henry A . Gardner, Washington, V. St. A., Filme und Folien aus Celluloseliydrat. 
Man yerarbeitet eine Celluloselsg. mit 5—20% des in Alkali 1. Kondensationsprod. 
aus Toluolsulfonamid u. Formaldehyd. Die erhaltenen Filme sind opak u. konnen durch 
kurzes Erhitzen bis zum F. klar u. durchsichtig gemacht werden; sio zeichnen sich 
durch Wasserfestigkeit u. gutes IsoIationsvermogen aus. (A. P . 1 864 427 vom 25/3.
1930, ausg. 21/6. 1932.) E n g e r o f f .

Henry D reyfus, England, Rofihaar, Bander, Kunststroh u. dgl. aus Cellulose- 
derivalen. Ein Bundel Kunstseidefaden wird mit Losungs- oder Weichmachungsmitteln 
(Aceton, Dichlorathylen, A., Triacetin, AthyUactat, Diacetonalkohol, D ibutyltartrat, 
Trikresylphosphat), die auBerdem noch Farbstoffe, Pigmente, Metallpulvcr u. dgl. 
enthalten konnen, angeąuollen oder durch Warmebehandlung in den piast. Zustand 
iibergefuhrt u. gegebenenfalls im AnschluB an den SpinnprozeB durch beliebig geformte 
Matrizen gezogen, dereń Querschnitt es annimmt. (F. P . 727 569 vom 25/11. 1931, 
ausg. 20/6. 1932. E . Prior. 15/1. 1931.) E n g e r o f f .

Vereinigte G lanzstoff-Fabriken A kt.-G es., Wuppertal-Elberfeld, Verfahren und 
Yorrichtung zur Herstellung von rofihaaralinlichen kiinstlichen Gebilden, dio ganz oder 
teilweise aus regenerierter Cellulose oder Celluloseabkommlingcn bestehen, insbesondere 
solchen aus Viscose, dad. gek., daB das durch an sich bekannte Fallbader, wie Schwefel- 
siiure-Salz-Fallbader, geformto kunstliclie Gebilde unter Verwendung von langen 
Fallstrecken um eine ais Liefer- u. Changiervorr. mit Hilfe von mcchan. angetriebenen 
Hubfadenfuhrern ausgebildete Abzugswalze mit wagrecht liegender Achse geleitet 
u. dann auf einen um eine senkrechte Achse langsam umlaufenden Teller oder Topf 
abgelegt u. dort fertig fisiert wird. (D. R . P . 554 812 Kl. 29 a yom 1/4. 1930, ausg. 
14/7. 1932.) E n g e r o f f .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, Verfahren zur Herstellung kunsłlicher Saiten 
ais Ersatz fu r  Darmsaiten durch Impragnierung von kiinstlichen, tier. oder pflanzlichen 
Fiiden mit Cellulose- o. dgl. Lsgg. u. durch nachfolgendos Koagulieren des Uberzuges 
auf den Faden, dad. gek., daB man die Fiiden nach dem Impragnieren sofort durch 
Ziehbiichsen fiihrt, sie yerzwirnt u. sie gegebenenfalls gemeinsam mit einem weiteren 
Celluloseiiberzug yersieht, der durch die erst jetzt folgende Koagulation u. Trocknung 
eine glatte, hornige AuBenhiille bildet. (D. R . P . 554 679 Kl. 77 a vom 21/11. 1926, 
ausg. 11/7. 1932. E^ Prior. 11/12. 1925.) E n g e r o f f .

V isking Corp., ubert. yon: W illiam  F. Henderson, Illinois, Hduie und Schlauche 
aus Cellulose. Tauchformen werden in ein Bad aus einer wss. Lsg. von Viscosc (3,75°/o 
Cellulose), 5,35% NaOH u. 0,25% Glucose getaucht, evtl. das Tauchen wiederholt, 
getrocknet, danach in ein wss. Regenerierbad aus 10% Na„S04 u. 2,25% H2S 04 ge
taucht, gewaschen, yon der Form gestreift u. mit Glycerin behandelt. Der Zusatz
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von NaOH im Tauclibad verleiht dem fertigen Film Opalescenz. (A. P. 1864244  
Yom 3/7. 1929, ausg. 21/6. 1932.) P a n k ó w .

K alle & Co., Wiesbaden-Biebrich (Erfinder: Julius Voss, Wiesbadcn-Biebrich), 
Verfahren zur Herstellung von in łrockenem Zustande rersandfahigen elastischen Schrumpf- 
kapseln aus Cellulose durch Impragnieren in wasserfeuchtem Zustande mit wss. Lsgg. 
organ, hygroskop. Stoffe, dad. gek., daB man eine 20%ig. u. noch hoherprozentige Lsg. 
der organ. Stoffe verwendet. Ais Impragnierungsmittel kommen neben Glycerin auch 
Polyglykol, Butylenglykol, milchsaures K  u. Kohlehydrat u. dereń D eriw . in Frage. 
(D. R.“P. 552 902 KI. 39b vom 10/9. 1926, ausg. 13/6. 1932.) E n g e r o f f .

P lastic  In c., Corp., New Hampshirc, iibert. von: Laurie Lorne Burgess, Cam
bridge, V. St. A., Aufarbeitung von Algen wid Tangen. Laminarientange werden in 
frischem W. gewaschen u. m it einer verd. wss. alkal. Lsg. in Ggw. eines Schutzkolloides 
so lange yerriihrt, bis man eine kolloidale Lsg. crhiilt. — Z. B. verriihrt man 10 Pfd. 
Tang m it einer Lsg. von 2I/2 Unzen Na2C03 in 1 1 W. u. l ł/2 Unzen Tannin in 1/2 1 W., 
laBt stehen, gibt noch 1 Gallone W. zu u. riihrt lebhaft bis zur Lsg. bzw. Emulsion. 
Die Lsg. kann zur Herst. yon Kunstmassen yerwendet werden. Sie ergibt, z. B. auf 
Glasplatten ausgegossen, homogene Filme. Andere Schutzkolloide sind noch Gallus- 
sdure, Polyozybenzoesauren, ihre Homologen u. D eriw . (A. P . 1 820 046 Tom 17/8. 
1927, ausg. 25/8. 1931.) S a r r e .

Frank B . Hopewell, Newton, iibert. von: Jam es C. Peabody, Boston, und 
Alfred Brown, Eyerett, Massachusetts, V. St. A., He,rstdlung von faserhaltigen Cellulose- 
schichten. Man fiihrt Pflanzenfasern, Zellstoff u. dgl. oberflachlich in Viscose iiber, 
wobei die Fasern in eine geąuollene, gelatinose, in W. u. Alkali unl. Form yerwandelt 
werden. Die M. wird mit gewóhnlichem Zellstoff yermischt, geknetet u. nach Art der 
Papierherst. in Bahnen ubergefulirt, die m it 5%ig. Glycerinlsg. erweieht werden. Das 
Prod. kann ais Schuheinlage, Kunstleder u.dgl. Yerwendung findcn. (A. P . 1 7 8 1  668 
yom 23/7. 1929,' ausg. 11/11. 1930.) E n g e r o f f .

Lonza E lektrizitatsw erke und Chemische Fabriken A kt.-G es., Schweiz, 
Herstellung plastiscker Massen aus CeUuloseacetat. Acetylcellulose wird m it fluchtigen 
Losungsmm. u. Weiehmachungsmitteln versetzt, gegebenenfalls filtriert u. danach 
unter Einw. von Warnie geknetet, wobei das Losungsm. abgesaugt wird, bis eine dicke 
M. erhalten wird. (F. P . 722 866 vom 12/9. 1931, ausg. 29/3. 1932. D. Prior. 9/10.
1930.) E n g e r o f f .

Albert Brem ant, Frankreich, Plastische Massen aus tierischen oder pflanzlichen 
Fasern. Man impragniert sie mit Kautschukmilch, Leim, Viscosehg. oder Ca-sein u. 
maeht letztere in bekannter Weise unl. Yerwendung fiir Dichtungen, Schlauche, 
Riemen. (F. P . 40 216 vom 21/11. 1930, ausa. 7/6. 1932. Zus. zu F. P. 712 545; 
C. 1932. I. 1165.) P a n k ó w .

,,K olloidchem ie“ Studiengesellschaft m . b. H ., Hamburg. Johannes Bene- 
dict Carpzow, Robert Lenzm ann und Martin Marels, Hamburg, Kunstmassen aus 
Kautsehuk, kunstlichem Kautschuk, Bilumen, Asphalł, polymerisierten, trocknenden 
Olen, Natur■ und Kunstharzen, Eiweipsubstanzen und Leim  durch Yermischen mit 
See- oder SufSwasserschlick (Sapropel) ais solchem, nach Reinigung durch Waschen, 
Zentrifugieren. Sedimentation oder nach Trocknen bei tiefen Tempp. Hartende, 
Yulkanisierende, erweichende Mittel, fein yerteilte Metalle, Metalloide oder dereń Verbb. 
konnen zugesetzt werden. — Eine Mischung aus 2000 Tin. Schlick u. 1000 Tin. W. 
miseht man mit 900 g verdiekter Kautschukmilch, die m it 5 1 W. verd. ist u. nach
1-std. Stehen m it einer Lsg. yon 25 g Malacliitgriin in 2,5 1 W., wobei Ausflockung 
erfolgt. Siegelmasse. Mit Hartkautschukmehl erhalt man Isoliermaterial u. Apparate- 
teile, mit Anthracenól, Pech u. Bitumen Stampf- oder Fiillasphalt, durch Erhitzen 
mit Ol Linoleumers&tz, Linkrusta oder Kunstleder. 100 Tle. trockner Schlick werden 
auf dem Wasserbad mit 25 Tin. Phenol-HCHO-Harz gemischt, abgekiihlt, gepulyert 
u. yerpreBt. (E. P . 372 917 yom 17/4. 1931, ausg. 9/6. 1932.) P a n k ó w .

Philip Carey Mfg. Co., iibert. von: Edgar S. RoB, Pittsburgh, V. St. A., Bitumi- 
nose Masse, bestehend aus Bitumen mit Zusatz you yulkanisiertem oder unyulkani- 
siertem Kautschuk oder Kautschukabfallen oder yon Gutlapercha, gegebenenfalls mit 
Zusatz von faserigen u. pulverigen Fiillstoffen. — Zur Herst. der M. yermischt man 
z. B. 70 Teile geschmolzenen Asphalt mit 30 Teilen zerkleinertem Kautschuk, u. formt 
das Gemisch durch GieBen, Pressen, Walzen usw. Die M. ist sehr elast. (A. P . 1 817 933  
vom 26/6. 1924, ausg. 11/8. 1931.) S a r r e .
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Fritz P iston , Stuttgart-Degerlooh, Fugenloscr Belag fiir  Boden, Wandę, Decken u. 
dergleichen. Auf dio zu belegende Grundflache wird eine Grundschicht aus einer ziilien, 
gegen W. widerstandsfahigen M. — Bitumen oder Harze — aufgebracht u. auf dieser 
eine Deckschicht aus einem porosen, elast., zerkleinerten Isolierstoff — Korkschrot, 
Korkholzsclirot, Gummischrot, Asbesl oder Holzmehl — angebraeht. Das Materiał fiir 
die Deckschicht wird zweckmaBig dureh Impragnierung gegen W. widerstandsfahig 
gemacht. Die Deckschicht wird dann mit einem Belagstoff (Linoleum, Parkett, Teppich) 
oder Bespannungsstoff verbunden oder sie erhalt einen Farbuberzug o. dgl. (Schwz. P. 
150 547 vom 4/12.1930, ausg. ią/l. 1932. D. Prior. 6/12. 1929.) B e ie r s d o r f .

A lice J. Cade, Luray, Kansas, V. S . A., Verfahren zum Yerzieren von Oberflćichen 
wie Vasen o. dgl. mit Papiermasse. Das Papier, z. B . Packpapier, wird eingeweicht, 
durchgearbeitet, dann getrocknet u. m it einer Versteifungsmasse vermischt. Die M. 
wird dann auf den zu yerzierenden Gegenstand aufgetragen, m it einem Holzstab ge- 
mustert, getrocknet u. lackiert. (A. P . 1 8 2 9  262 vom 28/12. 1929, ausg. 27/10.
1931.) B r a u n s .

Adolphe H erscovitch, Montreal, Canada, Masse zur Herstellung von Formkórpern, 
bestehend aus einem Gemisch von feingepulvertem MgO, zerkleinertem Serpentin, der 
bei Asbestmiihlen abfallt, langen Asbestfasern, Farbstoff u. so viel einer Lsg. von MgCL 
von 28° Be, daB man eine dieke, cremeartige M. erhalt. (Can. P. 2 8 1 8 9 8  vom 22/7. 
1927, Auszug veróff. 24/7. 1928.) S a r r e .

fitienne d ’A lm asy, Frankrcich, Grammophonplatte, bestehend aus Karton ais 
Tragschicht, auf die m it einem piast. Fiillmittel getrankte Schichten aus Faserstoffen 
ais Tonwiedergabescliichten aufgebracht sind. Die einzelnen Scheiben aus Faserstoffen 
werden m it einem Kondensationsprod. aus Phenol u. Aldehyd getrankt u. getrocknet. 
Hierauf wird in der Warnie die Tonaufzeichnung eingepreBt. Nach dem Abkiihlen 
werden die Scheiben auf den Karton aufgebracht. Die Platten brechon u. werfen sich 
nicht. (F. P . 720 622 vom 25/7. 1931, ausg. 22/2. 1932.) G e is z le r .

Eugen Eistenpart, Chomische Technologie der Gespinstfasern. Prakt. Hilfs- u. Lehrb. f. 
Bleieher, Ftirber, Drucker u. Ausriister sowie zum Unterricht an Fach- u. Hochschulen. 
Tl. 5. Berlin: Krayn 1932. 4°.

5. Die Ausriistung <Appretur>. AUg. Ausriistg. Mercerisation, Seidenbeschwerang, 
Wasserdicht- u. Flammensichermachen, Appreturanalyse. Von E. Ristenpart. Zugl.
3. Aufl. von Jakob Herzfeld: „Das Farben u. Bleichen". (VIII, 141 S.) gr. 8°. M. 10.— .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
A . W . Gauger, Bindungsarten der Feuchtigkeit in Kohlen terschiedenen Alters. 

Ausfiihrliche Bespreehung der Arbeiten uber die yerschiedenen Moglichkeiten, wie die 
Kohlenfeuchtigkeit chem. oder physikal. festgehalten wird, u. der damit zusammen- 
hangenden Erscheinungen. (Trans. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1932. 
Preprint. 14 Seiten.) SCHUSTER.

H ans Bode, Die Inkohlung eine Druckverschwelung ? Neue Vcrsuche zur kiinsl- 
lichen Herstellung von Kohlen. Vgl. liierzu G rop p  u. B o d e , C- 1932. I I . 150. (Angew. 
Chem. 45. 388—90. 4/6. 1932. Berlin, PreuB. Geolog. Landesanstalt.) Bf.NTHIN.

Y oshikiyo Oshima und Y oshitam i Fukuda, Die Wirkung von Asche auf die 
Reaktionsfiihigkeit und Verbrennlichkeit von kohlenstoffhaltigem Materiał. (Vgl. hierzu 
C. 1931. I I . 2538. 1932. II. 317.) (Proceed. In t. Conf. bitum. Coal 2. 448—84.
1931.) B e n t h in .

K . Lehm ann, Kohlenaufbereitung nach pelrographischen Gesichtspunkten. (Proceed. 
In t. Conf. bitum. Coal 2. 679—700. 1931. Essen. — C. 1932. I . 1028.) B e n t h in .

W . Petersen  und F. Gregor, Die Kldrung des Schlammwassers aus K o h l e n w d s c h e n .  
Die Klargeschwindigkeit 3 natiirlicher Schlamme wurde nach Ycrss. in gróBerem MaB- 
stab dureh Zusatz von geąuollener Kartoffelstarke in Mengen von 100 g je ebm stark 
beschleimigt, wobei die Starkę von dem Schlamm groBtenteils adsorbiert wird. Ge- 
frorene u. dann in h. Sodalsg. geąuollene Kartoffelstarke nach HENRY gibt weniger 
giinstige Resultate. GroBere Mengen Kartoffelstarke wirken auf die Flotation un- 
gunstig. In  Kleinverss. zeigten die Schlamme erst nach dem Auswaschen der aus dem 
Sehlammwasser stammenden Salze einen deutlichen, im Einzelfall rerschiedenen 
Ladungssinn; fiir das untcrschiedliche Verh. der natiirlichen u. kiinstlichen aus reiner 
Glanzkohle u. Tonschiefer hergestellten Schlamme gegen Elektrolytc u. gegen andere 
Schutzkolloide laBt sich mangels Beriicksichtigung der KomgróBe, der stofflichen
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Zus., des Salz- u. Aschengek. keine einheitliehe Deutung geben. Im allgemeinen diirfte 
Sensibilisierung der Elektrolytflockung durch lyophile Kolloide Yorliegen. (Gliiekauf 
68. 621—30. 9/7. 1932. Freiberg/Sa.)  ̂ Ma n z .

Hans Bode, KohlenMassifiićation. Uberblick. (Proeeed. In t. Conf. bitum. Coal
2 . 878— 96. 1931. PreuB. Geolog. Landesanstalt.) B e n t h i n .

E. S. Grumell, Klassifikation britischer Kohlen. Ausfiihrliche chem. u. mikroskop. 
Unterss. (Proeeed. Int. Conf. bitum. Coal 2. 850—77. 1931. Northwieh, Cheshire, 
England.) B e n t h in .

George L. stadników, Erweichen und Backen bituminoser Kohlen. Naeh einem 
kurzem tjberblick iiber die Einteilung der Kohlen u. ihr Verh. gegen Lósungsmm. 
wird das Schmelzverli. der Grundsubstanzen (Fettsauren, Humine; Bitumen) be- 
sprochen. Konstitutionelle Voraussetzungen fiir die Backfaliigkeit. Einflufl der petro- 
graph. Einheiten auf die Verkokung. Theorie der nicht backenden Kohlen. (Proeeed. 
Int. Conf. bitum. Coal 1. 674—94. 1931. Moskau.) Sc h u st e r .

A. W. Gauger und Irvin Lavine, Die Struktur von Lignit mit besonderer Be- 
rucksiclitigung der Beziehungen zum Problem der Trocknung. Kolloidale N atur des 
Lignits. W.-Abgabc beim Trocknen. Mkr. Priifung der Struktur. Trockenverf. von 
F l e is s n e r ; Anwendung auf Dakota-Lignit. (F u e lll.  232—38. Juni 1932.) Sc h u s t e r .

A. C. Fieldner und J. D. Davis, Die Beziehungen chemischer und physikalischer 
Kenngrópen von Kohle zu den Ver koku ngse ige nschaften und den Ausbeuten an Neben- 
produkten. (Vgl. C. 1931. II- 1518.) Naeh kurzer Beschreibung der Unters.-Methoden 
werden Ergebnisse mit Edenbornkohle mitgeteilt u. Vergleiche mit prakt. Resultaten 
an yersehiedenen Kohlen angestellt. (Proeeed. Int. Conf. bitum. Coal. 1. 540—86.
1931. Washington u. Pittsburgh.) SCHUSTER.

G. Deschalit, Wirkung des Vorpre$sens der Kohlen bei der Koksfabrikation.
(Berg-Journ. [russ. Górny Shurnal] 14- Nr. 10. 48—49. 1931.) Sc h o n f e l d .

J . p . Wibaut, Schwefel- und Stickstoffrerbindungen im Koks und die Reaktionen 
des Scliwefeis und Sticksloffs mit amorphem Kohlenstoff. I. Ubersicht iiber die in der 
Literatur yeroffentlichten Arbeiten betreffend die Bindungsarten der beiden Elemente 
im Koks u. die Herst. sowie die Eigg. von gesehwefeltem u. mit Stickstoff angereiehertem 
Kohlenstoff. (Proeeed. Int. Conf. bitum. Coal 1. 657—73. 1931. Amsterdam.) Sc h u st e r .

M. Dolch, Teerzersetzung und ihre Beziehung zur Vergasung. Beschreibung einer 
eloktr. beheizten Apparatur, die im wesentlichen aus einer Retorte zur Entgasung 
fester Brennstoffe u. einem Uberhitzer zur Teercrackung besteht. Es wurde der EinfluB 
der Uberhitzungstemp. (650, 750, 850°), des Uberhitzungsweges (Crackschichtdieke 1 
u. 10), des Zusatzcs von W.-Dampf untersucht, femer die Menge des Crackkohlenstoffs 
bestimmt u. die Moglichkeit seiner Vergasung durch iiberhitzten W.-Dampf gepriift. 
Mitteilung von Vers.-Ergebnissen mit einer Braun- u. einer bituminósen Steinkohle. 
(Proeeed. Int. Conf. bitum. Coal 1. 756—71. 1931. Halle/Saale.) Sc h u st e r .

G. Hugel und Jean Friess, Beitrag zum Studium der Hydrierung einiger Bcstand- 
teile von Teerólen 1. in Gegenwart von Natriumhydrid ais Katalysator, 2. unter hohem 
Druck und bei hoher Temperatur. II. Hydrierung einiger Derimte von Teerólen, ins- 
besondere Benzol, Naphthalin, Anthracen und Schiffsteer. (I. vgl. C. 1932. II. 476.) In 
Fortsetzung der Verss. wird gezeigt, daB auch Rohnaphthalin u. Rohanthracen sich in 
gleicher Weise mit NaH hydrieren lassen. wie die reinen Verbb.  ̂Die Hydrierung des 
Śehiffsteers — 24% fixcr Kohlenstoff, 57% Festbitumen, 19% Olbitumen — erfolgt 
ohne NaH bei 480° bei 100 a t H2-Anfangsdruck, wobei 60% zwisehen 50 u. 400° sd. An- 
teile erhalten werden. Mit NaH kann die Hydrierung bei 265—300° durchgefiihrt werden, 
wobei 50—60% zwisehen 50 u. 400° sd. Anteile erhalten werden. Die hohen Fraktionen 
weisen hohc Viscositaten auf. Durch die Verunreinigungen wird das NaH teilweise an N,
S oder Phenole gebunden. (Ann. Office Nat. Combustibles liquides 7. 59—96. 1932. 
StraBburg.) . . .  J- S c h m id t .

— , Die Herstellung von Desinfektionmnitteln aus Kohlenteer. Aufzahlung der 
wichtigsten Substanzen, ihrer Eigg. u. Beschreibung der Herst.-Weise. (Manufacturing 
Chemist 3. 165—69. Juli 1932.) Sc h u st e r .

Hans A. Pohle, Praktische Anwendung des Tetralinverfahrens. (Vgl. hierzu 
S c h u st e r , C. 1929. II- 1246.) (Amer. Gas Assoe. Monthly 14. 314—-15. Juli
1932.) S c h u st e r .

R. H. Duxbury, Fabrikation und Verbrauch von 400 B. Th. U. Gas. Erfahrungen
mit Verff. zur vollstandigen Vergasung von Kohle unter Bldg. eines Gases von 
400 B.Th.U =  3568 Cal. (Gas World 96. 507—11. 21/5. 1932.) L o e b .
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Harald Kemmer, Gasveredlung durch Tieftemperalurkiiklung und Kalałyse. 
Inhaltlich ident. mit der C. 1932 .1. 3132 ref. Arbeit. (Proceed. Int. Conf. bitum. Coal 1.
772—87. 1931. Berlin.) ScHTJSTER.

0 . Knublauch, Ober die Einwirkung schadlicher Gasbeslandldlc. auf Ga-smesser. 
Bespreehung der Einw. von KW-stoffen, KH3, H 2S, Fe-Salzen, W.-Dampf u. 0». 
(Gas- u. Wasserfaeh 75. 531—32. 25/6. 1932. Siegburg.) Sc h u st e r .

Scott Ewing, Studien uber Anstriche von RohrleUungen. Einige Eigenschaften 
und Kennzalilen von Anstrichmalerialien und Proben, die im  Jahre 1930 abgenommen 
wurden. t)bersicht iiber die physikal. u. chem. Eigg. verschiedener Schutzanstrieh- 
stoffe u. die Priifungsmethoden yon Proben, die langere Zeit (9 Monate, 6 u. 17 Jahre) 
im prakt, Betrieb benutzt worden waren. (Proceed. Amer. Gas Assoc. 1931. 774—804. 
Washington.) Sc h u s t e r .

G. Ermakoff, Fortschritte der Erddlverarbeitung in Yerfahren und VorrichtU7igen. 
Zusammenfassender Berieht. (Techniąue mod. 24. 481—88. 1/8. 1932.) N a p h t a l i .

K. Kostrin und L. Fiirst, Gemnnung von Bright Stock aus Ssuraćhaner paraffini- 
schem Erdiil. (Petroleum-Ind. Aserbaidshan [russ.: Aserbaidshanskoe Neftjanoe 
Chosjaistwo] 1932. Nr. 3. 49—53.) S c h o n f e l d .

F. T. Gardner, Entschwefelung von Oklahomadestillaten mit Brucit. Die Einw. von 
Brucit (Mg(OH),) auf Mercaptane verlauft nach GARDNER u. HlGGINS im wesentlichen 
wie folgt:

1. Mg(OH)2 +  RSH =  Mg(SR)(OH) +  H„0 .
2. 2 Mg(SR)(OH) +  S =  MgS +  Mg(OH)2 +  R— S— S—R .

Da das auf der Oberflache des Brucits sich absetzende MgS die Wrkg. herabsetzt, muB 
das Minerał durch Kochen m it W., darauf m it verd. NaOH-Lsg., Waschen m it W. 
u. Trocknen reak tm ert werden. Der Brucit wird in naher beschriebener Weise mittels 
liberhitzten Wasserdampfs u. Lufteinblasen prapariert. — Der zur Rk. erforderliche S 
wird yon einem Nebeństrom des Destillates aus einem eingesehalteten Behalter mit 
Stangen-S herausgel. u. seine Menge durch Kontrolle von Doctortest u. Korrosionstest 
reguliert-. — Je gróBer der Mereaptangeh. des Destillates, desto langsamer der Gang 
des kontinuierlichen, an Hand eines Betriebsschemas erlauterten Verf. (Chem, metallurg. 
Engin. 39. 378—79. Juli 1932.) N a p h t a l i .

Louis Hannebi<łue, Gewinnung und Entbenzinierung der Abgase einer Mineralol- 
raffinerie. Das Verfahren Burrell-Mace. Yerluste durch die Abgase der Reservoire 
werden nach verschiedenen bekannten Verff. verringert, von diesen wird der Beco- 
Regulator (B ro o k s  E n g in e e r in g  Co., Los Angeles) eingehend beschrieben. Die 
dam it gewonnenen Gase, ebenso wie die der Rohóldestillate u. der Crackanlage werden 
mit akt. Kohle (URBAIN, ACTICARBON etc.) oder mit Gasól (B r a u n , B u r r e l l -Ma c e ) 
absorbiert. Die beiden letzteren Verff. werden an Hand von Analysen miteinander 
verglichen. Das Verf. B u r r ELL-Ma CE liefert unter mittlerem Druck von 5 a t gute 
Resultate. (Beschreibung; Betriebsplan). Unters. der Prodd. nach P o d b ie l n iAK. 
(Revue Petrolif-ire 1932. 585—87. 620—25. 14/5. 1932.) N a p h t a l i .

P. Wyborow und A. Wyborowa, Iidnigung von Crackbenzin aus Grosnyjer paraf fi-  
nischem Masut. In  einer Crackanlage nach W in k l e r -K och  erlialtenes Destillat ent- 
halt samtliche Formen akt. S. Die gewohnliche Reinigung mit Saure u. Alkali genugt 
nicht zur Herst. von hochwertigem Bzn. Alkal. Behandlung des Destillats vor der 
Saurebehandlung u. des fertigen Bzn. nach der Dest. gibt befriedigende Resultate, 
insbesondere bei Anwendung starker Laugen u. vorsichtiger Dest. Bei der Dest. mit, 
freiem Feuer ist Plumbitreinigung notwendig. Bei Destillaten mit geringem S-Geh. 
kann folgendes Reinigungsschema Anwendung finden: Saure-W.-Alkali-W.-Redest.- 
Plumbit-W. (Petroleum-Ind. Aserbaidshan [russ.: Aserbaidshanskoe Neftjanoe Chos
jaistwo] 1932. Nr. 1. 76—86.) Sc h o n f e l d .

Kenji Fujim ura, Uber die Benzinsynłhcse aus Kóhlenoxyd und Wasserstoff unter 
gewohnlichem Druck. XI. (X. vgl. C. 1932. I. 221.) Durch einen hochporósen Co— 
Cu—Th—U-Kat&lysator (8 :1 :0 ,15 :0 ,15 ), der aus den N itraten unter Zusatz von 
Starkę hergestellt war, gelang es Yf,, bei einmaligem Durehleiten des Gasgemisehes 
CO: H  =  1: 1 an fl. Prodd. 142 ccm/cbm zu erhalten. Bei der Yers.-Temp. von 
rund 210° behalt der Katalysator 10 Tage lang seine Wirksamkeit. — U ais Aktivator 
ubertrifft Th in seiner polymerisierenden Wrkg. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 35. 179 B—82 B. Mai 1932. Inst. of Physical and Chem. Res.) LORENZ.

L. G. Sherdewa, Aufarbeitung der Grosnyjer paraffinischen Masule auf Bright Stock.
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(Petroleum-Ind. Aserbaidshan [russ.: Aserbaidshanskoe Neftjanoe Chosjaistwo] 1932. 
Nr. lJ 65—76.) S c h o n f e l d .

H ubert H. Bace, Anderungen der ‘physikalischen und elektrischen Eigenschaften 
eines isolierenden Mineralols beim Erhitzen in Luft. Die Anderungen der Gleichstrom- 
leitfahigkeit, des dielektr. Verlustcs, der Spreitung iiber W. (Methode yon La n g m u ir ), 
der Zahl der ultramikroakop. Teilchen, der Viscositat, des Brechungsindex u. der Siiure- 
zahl von einem. isolierenden Mineralól nach Erhitzen auf 115—150° werden bestimmt. 
Betrachtlich ist die Zunahme der Spreitungsflaelie, wahrend die Anderungen der Saure- 
zahl gering sind. Dies zeigt, daB der gróBere Teil der bei der Wiirmebehandlung ent- 
stehenden polaren Gruppen nicht durch den Saurezahltest gefaBt wird. Ziemlich stark 
werden auch die dielektr. Verlustfaktoren durch die Oxydation geandert, aber die 
Freąuenz, bei der der Yerlust masimal ist, bleibt die gleiche. Im Sinne der DEBYEschen 
Theorie bedeutet dies, daB die Zahl der polaren Teilchen/Vol.-Einheit durch die Oxy- 
dation yermehrt wird, ihre GroBe aber nicht geandert wird. Die ultramikroskop. 
Ziihlung gibt widersprechende Resultate; moglicherweise ist die Zahl der ultramikroskop. 
Teilchen nicht abhangig von den Faktoren, die die anderen Anderungen bedingen. 
Refraktion u. Viseositat andern sich nur sehr wenig. Sehr groB (etwa 1 Zehnerpotenz) 
sind die Anderungen der Leitfahigkeit. (Journ. physical Chem. 36. 1928—41. Juli 1932. 
Scheneetady, N. Y., General Electric Comp. Res. Lab.) L o r e n z .

Th. Ruem ele, Reinigung gebrauchter Schmieróle. Vf. empfiehlt die Aufarbeitung 
gebrauchter Schmieróle durch einen Zentrifugalreiniger, der bis zu 90% Ersparnis 
bringen kann. Ais besonders wichtig fiir die Regenerierung wird die Entfemung von 
festen Yerunreinigungen u. W. hingestellt, wodurch das Ol sof o rt w'ieder venvendbar 
sein soli. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 29. 399—400. Juli 1932.) Co n r a d .

W awrziniok, Verbrennungsverlauf, Luftuberschupzahl, Verpuffungsgrenzen, Abgas- 
zusammensetzung und Heizwerte von Kraflstoff-Luftgemischen. Die allgemeinen Grund- 
lagen fur Verbrennungsvorgange werden dargelegt u. prakt. durch Verss. in der Bombę 
untersucht. Die genaue Kenntnis des Mischungsyerhaltnisses von Luft-Brennstoff, 
sowie die Benutzung von piezo-elektr. Indicatordiagrammen ermóglicht genauo Kon- 
trolle des Verbremiungsverlaufes. Dabei zeigt sich, daB in ruhenden Gasladungen 
zylindr. Bomben die Entflammung gradlinig in der Richtung des geringsten Wider- 
standes vor sich geht. Vor Ubertragung dieser Ergebnisse auf den Motoryers. wurde 
mit, dem IlABER-LoWEsehen Interferometer das Mischungsverhaltnis der zur Ver- 
brennung yerwendetcn Gasgemisehe festgestellt. Genaue Analysen der reinen KW- 
stoffe u. der yerwendeten Kraftstoffe werden in ausfuhrlicher Tabelle nach Elementar- 
analyse, Luftbedarf, Bildungswarme u. Heizwert zusammengestellt u. die method. 
Fehler bei Heizw'ertbestst. (JUKKERS, B e r t h e l o t -Ma h l e r , Yerbandsformcl) dis
kutiert. In  besonderer Yersuchsanordnung, die eingehend besehrieben ist, wird dio 
LuftuberschuBzahl dor venvendeten Kraftstoff-Luftgemische aus den Abgasen bestimmt. 
Tabellen tiber Abgas-Zus., LuftubersehuBzahlcn, Gemischheizwerte u. Heizwerte der 
Abgase im Original. Es ergibt sich neben der exakten Nachpriifung u. Ermittlung zahl- 
reicher Konstanten, daB mit zunohmender Konz. der Gemische die Verbrennung immer 
unvollkommener wird, bei abnehmender Konz. bereits bei geringem LuftiiberschuB 
Ziindung u. Verpuffung nicht mehr eintritt. Weiterhin, daB die fiir Ziindung u. den 
Verlauf der Yerbrennung maBgebende LuftuberschuBzahl unter Benutzung der neu 
ermittelten Vergleichszahlen aus den Abgasen mit groBerer Genauigkeit ais bisher 
erreehnet werden kann. Vf. kommt zu dem SchluB, daB die Ermittelung der Luft- 
uberschuBzahlen, die fur den gesamten Verbrennungsablauf maBgebend sind, nur nach 
genauesten Elementaranalysen oder durch Best. des Mischungsverhaltnisses mit dcm 
HABER-LowEsehen Interferometer yorgenommen werden soli. Reichhaltiges Zahlcn- 
u. Kurvenmaterial aus der Arbeit des Vfs. ermóglicht eine Korrektur der nach un- 
genaueren Methoden erhaltenen Werte. Yf. findet, daB die Grenzen der Verpuffungs- 
fahigkeit samtlicher Kraftstoff-Luftgemische bei yiel hoher en Konzz. ais bisher an- 
genommen liegen u. daB die Restgase der fetten Gemische neben unyerbrauchtem 0 2 
noch erhebliche Mengen brennbarer Bestandteile (CO u. H 20 )  enthalten. (Automobil- 
techn. Ztschr. 35- 236—40. 263—66. 310—14. 335—40. 358—62. 25/7. 1932.) C onr.

Lechśres, Uber die Beziehungen zwischen physikalisch-chemischen Eigenschaften 
der Brennstoffe und der kcmstrukiiven Anordnung der Ezplosionsmotoren. Die Vorziige 
yon Vergaser- u. Dieselmotor werden gegeniibergestellt u. Anforderungen an Treib- 
stoff u. Motorkonstruktion aufgestellt, die alle Vorzuge yereinen sollen. (Chaleur et 
Ind. 13. 99—100. Febr. 1932.) Co n r a d .
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Brunschwig, Benzol und Motor. (Chaleur et Ind. 13. 81—S6. Febr. 1932. —
C. 1932. I. 2267.) Co n r a d .

O. Thornyeroft und A. Ferguson, Benzin und Benzinmotoren. Die Entw. der 
K raftstoffąualitat fiir Vergasermotoren wahrend der letzten 5 Jahre wird eingehend 
besehrieben. Die steigende Naehfrage nach klopffesten Kraftstoffen u. die hiermit 
zusammenhangende Verwcndung von Bzl., A. u. Bleitetraathyl bedingt besondere 
Anforderungen. Die Octanzahlen der reinen KW-stoffe, sowie der Benzine u. Gemische 
werden angefiihrt. Die Fliichtigkeit, die Neigung zur Riickstandsbldg., der Geh. an 
Gesamt-S u. die Hochstzahl des Anteils an harzbildenden Substanzen werden eingehend 
behandelt. Die Ggw. von 0,15°/o Gesamt-S u. masimal 8 mg Harz auf 100 ccm Bzn. 
wird ais zulassig bezeiclmet. (Journ. Inst. Petroleum Technologists 18. 329—49. Mai
1932.) Co n r a d .

Charles Schweitzer, Der gegenwartige Stand der Frage des Alkohollreibstoffes. Die 
Entw. von Alkohol ais Kraftstoff in den verschiedenen Landem wird besehrieben. 
Alkohol ist ein gutes Antiklopfmittel, so daB 13% Alkohol die gleichc Klopffestigkeit 
bewirken wio 30% Benzol. Die Moglichkeit hoherer Verdiehtung bei Verwendung von 
Alkoholkraftstoffen erhoht die Wirtschaftlichkeit gegeniiber Benzinbetrieb. Die voll- 
standigere Verbrennung, die durch den gebundenen Sauerstoff yerursacht wird, ha.lt 
die Verbrennungsraumc sauber u. verliindert BuB u. Olkohlebldg. Die Entmischungs- 
gefahr durch Wasserzusatz ist durch n. Behandlung v5llig ausgeschlossen, da zur Ent- 
mischung von 100 1 eines Gemisches aus 75% Benzin u. 25% Alkohol 1 1 W. zugesetzt 
werden muB. Ebensowenig weisen Mischungen mit absol. Alkohol hygroskop. Verh. 
auf. Die Korrosionsgefahr besteht bei Verwendung von absol. Alkohol nicht, Yergaser- 
umregulierungen sind erst bei Gemischen von mehr ais 30% Alkohol notwendig. 
Ausfiihrliche Tabellen u. Literaturangaben im Original. (Chim. et Ind. 28. 12—22. 
Juli 1932.) Co n r a d .

Brilliś, Anwendung von Alkohol ais Kraftstoff. Yerwendung von Alkohol in 
Explosionsmotoren (unter besonderer Beriicksichtigung der franzos. Verhaltnissc). 
Allgemeine Angaben iiber motor. u. chem. Eigg. von Alkoholkraftstoffen. (Chaleur et 
Ind. 13. 87—89. Febr. 1932.) Co n r a d .

Franz Spausta, Uber die Slahilitat von Spiritus-, Motorenbenzol- und Benzin- 
mischungen bei Gegenwart von Wasser. Die W.-Aufnahmefahigkeit von Alkoholkraft
stoffen wird fiir die versehiedensten Gemische untersucht. Die Bestst. wurden mit 
einem bestimmten Benzin (D. 0,753) u. jeweils um 5% steigender Alkoholzugabe bei 
20° durchgefiihrt, die dabei gefundenen Wasserwerte in Vol.-% u. Gew.-% angegeben. 
Gleiehzeitig wurde die Siedekurve der einzelnen Benzin-Alkoholgemische ermittelt. 
Durch Standverss. wird nacbgewiesen, daB absol. Alkohol nur sehr geringe hygroskop. 
Eigg. besitzt. Alkohol-Benzolmischungen yermogen weit groBere Wassermengen auf- 
zunehmen. Ausfiihrliche Tabellen u. Kurven im Original. (Erdol u. Teer 8. 282—84. 
301—03. 5/7. 1932.) Co n r a d .

Dumanois, Betraehtungen uber die Yerwendung von Gasol in  Motoren. Die Entw. 
des Dieselmotors u. der in Frage kommenden Treibstoffe. (Chaleur et Ind. 13. 97—98. 
Febr. 1932.) Co n r a d .

Pignot, Leuchtgas — der nationale Treibstoff. Entw'. der Verwendung kompri- 
mierter Gase fiir motor. Zwecke; die neuesten Yerss. werden kurz besehrieben, auf 
die Vorteile der besseren Verbre:mung wird hingewiesen. (Chaleur et Ind. 13. 120—22. 
Febr. 1932.) Co n r a d .

W. H. Thomas, G-umbildung und ihre Verhinderung in Kraftstoffen. Dio Theorien 
der gum-Bldg. u. die Wirkungsweise der entsprechenden Verhutungsmittel werden in 
ihrer letzten Entw. (1928—1932) besprochen. Ausfiihrliches Literatur- u. Patent- 
verzcichnis. (Journ. Inst. Petroleum Technologists 18. 350—56. Mai 1932.) Co n r a d .

O. Enoch, Priifung der Klopffestigkeit. Vf. berichtet iiber die bestehenden 
Methoden zur Best. der Klopffestigkeit von Kraftstoffen. Die in Deutschland durch- 
gefuhrten Gemeinsehaftsverss., die wertvolle Erkenntnisse iiber Priifbedingungen u. 
Einfliisse brachten, werden ausfiihrlich behandelt. (Automobilteehn. Ztschr. 35. 205 
bis 207. 25/4. 1932.) Co n r a d .

Horst Bruckner, Uber die Bestimmung von Naphthalin in Naphlhalin-Tetralin- 
losungen. Die dest. Naphthalin-Tetralinlsg. wird in einen Luftstrom von hoehstens 25 
bis 2S° verdampft u. daa Naphthalin bei gleicher Temp. mittels einer gesatt. wss. 
Pikrinsaurelsg. absorbiert. Mitteilung von Vers.-Ergebnissen an kiinstlich hergestellten
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Misohungen u. mehreren techn. Kondensaten aus Tetralinanlagen. (Gas- u. Wasser- 
faoh 75. 573—74. 9/7. 1932. Karlsruhe.) ScHUSTER.

Hans Proll, uber ErdolasphaUe. Vf. besehreibt eine von ilnn ausgearbeitete 
Methode zur Trennung der in Asphaltcn enthaltenen Gruppen ohne chem. Veriinderung 
der Bestandteile u. kritisiert die bekannten Methoden an Hand der von ihm angestellten 
Unterss. (Erdol u. Tcer 7. 350—52. 366—71. 1931.) HOSCH.

Robert Potonie, Zur Mikroskopie der Bitumina. Vf. gibt Richtlinien fiir die mkr. 
Untcrs. von Kaustobiolithcn im auf- bzw. durchfallcnden Licht, ferner fiir die iiblichen 
chem. Verff. mit kleinsten Substanzmengen, fiir die Unters. im mkr. Ofen (Besclireibung 
des App.). SchlieBlich wird eine colorimetr., nicht mkr. Methode beschrieben, die auf 
der Loslichkeit der Huminsaure in Kalilaugc beruht, u. die cin ungefahres Bild von der 
Menge der am Aufbau des Gesteins beteiligten humolith. Substanz gibt. (Ztschr. Dtsch. 
geol. Ges. 84. 429—37. 15/7. 1932.) N a p h t a l i .

Anna Luft, Zur Kennlnis der Rejiktion von Charitschkoff. An iiber die Methylester 
g e r e i n i g t o n  Naphthensiiuren wurde eine Empfindlichkeit der CHARITSCHKOFF- 
schen Rk. (Cu-Salz in Bzn. 1.) von 0,1% festgestellt. Es geniigen aber bereits geringe 
Mengen von Asphaltprodd., um die Rk. zu yerdecken. (Petroleum 28. Nr. 24. 16—17. 
15/6. 1932.) __________  N a p h t a l i .

Barrett Co., New York, ubert. von: Stuart Parmelee Miller, Gewinnung von 
Teerolen bei der Verkokung ton Kohle. Die Dcst.-Gase werden gesammelt u. froktioniert 
abgckiihlt, so daB sich ein schwereres u. cin leichteres Kondensat bildet. Das leichto 
Teeról wird bis auf Pech abdest. u. letzteres in dem schweren Teeról zu einem Heizól 
gel., das in offenen Feuerungen oder Schmelzofen verwendet werden kann. (E. P. 
369 892 Tom 25/9. 1930, ausg. 28/4. 1932. A. Prior. 25/9. 1929.) D e r s in

Barrett Co., New York, ubert von: Stuart Parmelee Miller, V. St. A., Ge- 
winnung ton Teer bei der Kokerei. Die von der Koksofenbatterie kommenden h. Gase 
werden fraktioniert gekiihlt, so daB sich in einem Hauptsammelrohr cin Dickteer 
abscheidet, der zwischen 90—110° F. selimilzt u. sich ohne weitere Behandlung ais 
StraPenteer eignet. AnschlieBend werden lcichtere Ole in Kondensatoren kondensiert 
u. durch Beriihrung mit h. Koksofengas redest., so daB man Fraktionen erhalt, dic 
Naphthalin, Phenole u. Kreosołe liefern. (E. P. 367842 vom 22/8. 1930, ausg. 24/3.
1932. A. Prior. 30/8. 1929.) D e r s in .

Barrett Co., New York, ubert. yon: Stuart Parmelee Miller, V. St. A., Teer- 
gewinnung. Bei einer Koksofenbatterie mit gemeinsamem Gashauptsammelrohr soli 
dic Pcchansammlung in letztcrem dadurch yermieden werden, daB der Boden des 
Rohres m it Tcer bcspiilt u. gleichzeitig die Wandę mit Teer bespriilit werden, wobei 
dic Spruhdiiscn so angeordnet sind, daB das durch das Rohr streichendc Gas nicht 
bespriilit wird. D as mit Teerdampfen beladene Gas wird von hochst sdd. Anteilen 
zuerst in einem elektr. Abscheider befreit u. dann der Kondensation unterworfen. 
Es kann auch in eine Vorr. geleitet werden, in der Tcer mittcls einer rotierenden Walze 
yerspruht u. dest. wird, ehe es zur Kondensation geht. (E. P. 345 591 vom 18/9.
1930, ausg. 3/9. 1931. A. Prior. 25/9. 1929.) D e r s in .

Barrett Co., New York, iibert. von: Gregory Edward McCloskey, V. St. A., 
Teerdestillation. Der Teer wird in 2 Stufen dest., um ein niedrig- u. ein hoehschmelzendes 
Pech zu erzeugen. Der Teer wird zuerst in direktem Kontakt mit h. Koksofengasen 
dest. u. bis auf Weichpech abgetrieben. Dieses wird z. T. abgezogen, z. T. aber im 
Stroni der h. Gase bis auf Hartpech abdest. Die Dampfe werden in Kuliłem zu Teer
olen kondensiert. (E. P. 370 387 vom 3/12. 1930, ausg. 5/5. 1932. A. Prior. 11/12.
1929.) D e r s in .

Georgij Tesch, Briinn, Tschechosloyakei, Baffination ton P(:troleumasj>haltm 
und Teerdeslillaten. Man behandelt Ausgangsstoffe in Ggw. yon S, Alkalien oder 
Erdalkalien mit 0 2, Luft oder Halogenem, z. B. CaCl2. Dadurch soli der Geh. an 
Paraffinen herabgesetzt u. ein Prod. hoher Duktilitiit erhalten werden. Das in Carbo- 
lineum gel. Prod. eignet sich ais Anstrich- oder Impragnierungsmittel (hierzu vgl. 
auch F. P. 703 076; C. 1931. II. 2252). (E. P. 370 367 vom 1/10. 1930, ausg. 5/5.
1932. Tschechosloyak. Prior. 2/10. 1929.) D e r s in .

Frankfurter Gasges. und Hermann W. Hoelzer, Frankfurt a! M., Herstellung 
plastischer Massen aus Teerprodukten, wie Rohteeren, Cumaronharz o. dgl. unter Yer- 
wendung yon Katalysatoren u. schwefelhaltigen Zuschlagstoffen, dad. gek., daB an 
Stelle der sonst ais Zusehlagstoff yerwendeten Casreinigungsmasse ein Extrakt aus

XIV. 2. 121



1 8 7 0 HXIX. 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 . 1932. II.

dieser benutzt wird. — Zum Extrahieren der Gasreinigungsmas.se dienen z. B. CS2, 
C2HC13 o. dgl. Die Erzeugnisso besitzen hohe Duktilitat bei geringem Aschegeh. (D. R. P. 
552 732 KI. 80 b vom 19/4. 1928, ausg. 16/6. 1932.) K u h l i n g .

Fritz HoŁmann und K arl Lang, Breslau, Verfahren zur Herstellung von reinern 
Phenol sowie von KresoUn und Benzolkohlenwasserstoffm aus Urlccrphenolen dureh Er- 
hitzen mit H2 unter Druck, dad. gek., daB man die H2-Druckbehandlung der Urteer- 
phenole bei Abwesenheit von Katalysatoren durchfuhrt. — Z. B. werden im Vakuum 
dest. Gelsenkirehener Urteerphenole in einer drehbaren Bombę naeh Aufpressen von 
H2 bis 90 a t 5V2 Stdn. auf 485° erhitzt. Man erhalt 51% Phenole, 34% Neutralole 
u. 15% W. Von den Phenolen ist die Halfte Phenol, der Rest besteht aus Kresolen. 
Die Neutralole bestehen zur Halfte aus Bzl. u. zu 45% aus Toluol u. Xylol. — Bei 
Verwendung anderer Urteerphenole andert sich das Yerhaltnis der Phenole zu den 
Neutralolen. (D. R. P. 5 5 3  410 KI. 12 q vom 23/7. 1930, ausg. 29/6. 1932.) N0UVEL.

Dr. C. Otto & Comp. Gr. m. b. H., Bochum, Verfahren zur Ausscheidung der 
Phenole aus Wassern von Gasanstalten und Kokereien, bei dem das auszuwaschende W. 
m it einem Gemisch yon Bzl.-KW-stoffen u. organ. Basen behandelt wird, dad. gek., 
daB dieses Gemisch aus Bzl. u. bei der Bzl.-Dest. anfallendem Blasenriickstand besteht. 
(D. R. P. 555157 KI. S5c vom 21/11. 1928, ausg. 21/7. 1932.) M. F. M u l l e r .

Im perial Chemical Industries Ltd., London, und Thomas Coxon, Norton-on- 
Tees, England, Behandeln von Gaswasser. Dem zu reinigenden, zweckmaBig yorerhitzten 
Gaswasser wird in Rieseltiirmen Dampf oder Dampf u. Luft entgegengefuhrt. Das 
nur noch sehr geringe Mengen yon freiem NH3 u. Phenolen enthaltende, yon H2S freie 
Abwasser kann in FluBlaufe od. dgl. abgofuhrt werden. Dor mit den schiidlichen Be- 
standteilen beladene Dampf wird in Generatoren oder waagerechten Retorten iiber 
gliihenden Koks geleitet. Die bpi der Vcrbrennung des NH3, H2S u. der Phenole ent- 
stehende Hitze verstiirkt die therm. Wrkg. des gliihenden Kokses. Der aus dem NH, 
gebildete H2 dient ais Brennstoff. (E. P. 372801 vom 11/2.1931, ausg. 9/6. 1932.) Kii.

David Werner Berlin, Rasunda, Schweden, Trochien von Torf o. dgl. Man liiBt 
iiberhitzten Dampf, insbesondere W.-Dampf, auf das Materiał zwecks Trocknung ein- 
wirken. Der Dampf wird danach kondensiert, wahrend seine Kondensationswarme 
auf ein Gas, insbesondere Luft, ubertragen wird, welches man alsdann auf dasselbe 
Materiał zur Einw. bringt. (E. P. 373 971 vom 25/11. 1930, ausg. 30/6. 1932. Schwed. 
Prior. 26/11. 1929.) D r e w s .

Wssessojusnoe objedinenie bumashnoi promyschlennosti,U.S. S.R. (Erfinder: 
M. M. Sserebrjani), Verfahren zur Herstellung vonFćiden o. dgl. aus Torf. Torf wird 
mit H N 03 befeuchtet u. 5—6 Stdn. stehen gelassen oder mit Luft durcligeriihrt. Die 
erhaltene M. wird gewaschen, getrocknet u. in iiblichor Weise auf Faden, Pappe, Papier 
oder W atte yerarbeitet. Die Torfwatte kann in Mischung mit gepulverten Lederabfallen 
ais Isoliermittel yerwendet werden. (Russ. P. 23 932 yom 6/10. 1926, ausg. 31/10.
1931.) R ic h t e r .

Wssessojusnoe objedinenie bumashnoi promyschlennosti, U .S .S .R . (Erfinder 
M. M. Sserebrjani), Verfahren zur Herstellung von plastischen Massen aus Torf. Ge- 
mahlener Torf wird unter Zusatz von Petroleum, oder einer Lsg. von Firnis, Kolo- 
phonium, Fetten oder Mineralólen in Petroleum erhitzt u. in ublicher Weise gepreBt 
oder gestampft. Die M. kann zur Herst. von Kerzen yerwendet werden. Gegebenenfalls 
kann ais Ausgangsmaterial der nach dem Verf. des Russ. P. 23932 (ygl. yorst. Ref.) 
aufgeschlossene Torf Vervvendung finden. (Russ. P. 23 933 vom 6/10. 1926, ausg. 
31/10. 1931.) R ic h t e r .

International Hydrogenation Patents Co. Ltd., Liechtenstein, Druckhydrienmg 
von Brennstoffen. Um dio zur Durchfiihrung der Rk. nótige Temp. konstant zu halten, 
mischt man die dem Frischól zuzusetzende Menge Druckhydrierungsruckstandsol in 
einem bestimmten, konstant gehaltenen Verlialtnis zu, da beide Ole sich yerschieden 
leicht hydrieren lasscn. Man fiihrt z. B. das Rohol zwecks Auflieizung in Ggw. von 
/ / 2 dureh eine Rohrschlange u. von dort in die Rk.-Kammer, in der die Katalysatoren 
angeordnet sind. Von dem dureh Dest. des Prod. erhaltenen Ruckstandsol wird dem 
Frisckol vor dem E in tritt in die Rk.-Kammer eine bestimmte Menge, die dureh eino 
Heizschlange besonders aufgeheizt ist, zugesetzt. (F. P. 724402 vom 1/10. 1931, ausg. 
27/4. 1932. A. Prior. 8/10. u. 30/10. 1930.) D e r s in .

International Hydrogenation Patents Co. Ltd., Liechtenstein, Druckhydrierung 
von Brennstoffen. Zur Herst. yon klopffesten Brennstoffen fiir Motoren unterwirft 
man das Ausgangsmaterial, besonders rohe Mineralole. u. Teere von der A rt der Gasole
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der Druckhydrierung bei 100—200 a t Druck u. Tempp. von 510—595°, indem man 
dio erhaltenen Prodd. fraktioniert, die leichten u. schwercn Anteilo gesondert abtrennt 
u. dio Mittelólo orncut entweder in der glcichen oder einer anderen Anlage hydriert. 
(P .P . 725 025 vom 23/10. 1931, ausg. 6/5. 1932. A. Prior. 19/12. 1930.) D e r s in .

International Hydrogenation Patents Co. Ltd., Liechtenstein, iibert. yon 
Edwin John Gohr und Robert Carroll Cline, V. Sfc. A., Druckhydrierung von Schwer- 
olen, Kohlen u. dgl. Bei dem Weehsel des Ausgangsmatcrials in derselben Anlago soil 
der Ersatz des einen Rohstoffs durch den anderen allmahlich erfolgen, so daB nicht 
mehr ais 10% des alten Ausgangsstoffes durch den ncucn wahrend einer Dauor von 
10 Minuten ersetzt werden. Bei besonders groBen Abweichungcn sollen nur 2°L in 
15 Minuten ersetzt werden. Dadurch sollen Betriebsstorungen vermieden werden. 
(E. P. 372 715 vom 22/1. 1932, ausg. 2/6. 1932. A. Prior. 2/2. 1931.) D e r s in .

International Hydrogenation Patents Co. Ltd., Liechtenstein, Druckhydrierung 
und Crackung von Scliwerólen. Das Schwerol wird in iiblicher Weiso der Druckwiirme- 
spaltung unterworfen u. das Spaltprod. in einer Kolonne in Leicht-, Mittel- u. Schwerol 
zerlegt. Das Schwerol wird der Crackanlage erneut zugofiilirt, wahrend das Mittelol 
in Ggw. giftfester Katalysatoren der Druckhydrierung unterworfen wird. Das Druck- 
hydrierungsól wird dann in einer Kolonno ebenfalls in Leicht-, Mittel- u. Schwerol 
zerlegt. Das Mittelol geht in den HydrierprozcB, das Schwerol in den CrackprozeB 
zuriick. (F. P. 725 671 vom 24/10.1931, ausg. 17/5.1932. A. Prior. 11/12.1930.) D e r s .

John C. Black, Los Angeles, und Earle W. Gard, Palos Verdos Estates, Spalten 
ton Kohlenwasserstoffólen. Die Spaltung erfolgt in Rohren, wobei das Ol zunachst 
durch eine Anzahl von wraagerechten Rohren strómt, welche in den heiBesten, unteren 
Toilen von 2 Ófcn in liorizontalen Lagen angeordnet sind, u. dann durch waagerechte, 
zu vertikalen Lagen yerbundcncn Rohren in dem oberen, kiihleren Toil des einen 
Ofcns u. endlich durch ebenso angeordnetc Rohren in dem oberen, kiihleren Tcil des 
zweiten Ofcns. (A. P. 1 845 739 vom 16/11. 1926, ausg. 16/2. 1932.) W a l t h e r .

Gasoline Products Co., Inc., Wilmington, iibert. von: W alter M. Cross, Kansas 
City, Spallen von Kohlenwasserstoffólen. Bei einem Yerf., bei welchcm das Ol in Rohren 
crhitzt wird u. dann langere Zeit in einer Roaktionskammor yerweilt u. dio gesamten 
Spaltprodd. in einen Verdampfer hinein cntspannt werden, wird Wasserdampf in dio 
Mitte der Heizrohro eingeleitet, um die bei der Spaltung entstehenden Polymeren zu 
oxydicrcn. (A. P. 1845 959 vom 22/6. 1928, ausg. 16/2. 1932.) W a l t h e r .

Standard Oil Co. of California, San Francisco, iibert. yon: Archie L. Strout, 
Berkeley, Spalten ton Kohlenwasserstoffólen. Boi einem Verf.-, bei welchem das Ol in 
Rohren crhitzt u. dann in Spaltkammern geleitet wird, aus welchen oben die Spalt- 
dampfo u. unten der Riickstand abgezogen werden u. dieser Riickstand in einen Ver- 
dampfer gelangt, wird das Ausgangsól zuerst unter Druck in direkte Bcriihrung gebracht 
mit den aus dem Verdampfer kommenden Dampfen u. das entstehende Gemisch von 
Ausgangsól u. Kondensat in mittelbaren Wiirmeaustausch gebracht mit den aus dcm 
Verdampfer kommenden Dampfen kurz nachdem dieso den Yerdampfer yerlassen 
haben u. bcvor sie mit dem Ausgangsól in unmittelbare Beriihrung kommen. (A. P. 
1834 228 vom 26/9. 1927, ausg. 1/12. 1931.) W a l t h e r .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. yon: Lyman C. Huff, Chicago, 
Spalten ton Kohlenwasserstoffólen. Dio in Spaltrohren erhitztcn Ole werden in die Mitte 
eines langliehen, senkrecht stehenden Verdampfers eingefiihrt, in welchem dio Dampfe 
ungehindert nach oben steigen konnen u. die Ansammlung von ausgeschiedenem Kohlen- 
stoff an don Wandungen dadurch yermieden wird, daB dio Wandungen durch einen 
iimerhalb der den Verdampfer umgebenden Isolation zirkulierenden, kiihleren Luft
strom gekiihlt werden, so daB an den Wandungen eine tcilweise Kondensation der 
Spaltdiimpfe erfolgt, wahrend der nicht yerdampftc Riiekstand ununterbrochen 
aus dom Yordampfer abgezogen wird, so daB sich in diesem keine wesentliche 
Menge des Riickstandes ansammelt. (A. P. 1843158 yom 17/5. 1922, ausg. 2/2.
1932.) W a l t h e r .

Universal Oil Products Co., Chicago, ubert. yon: Robert T. Pollock, New York, 
Spalten ton Kohlenwasserstoffólen. Bei einem Verf., bei welchem das Ol durch Heiz- 
róhren in eine Verdampferkammer u. aus dieser die Spaltdampfe in einen Dephlegmator 
geleitet werden, wird das Ol oben im Dephlegmator in mittelbaren Warmeaustausch 
m it den Dampfen u. das so yorgewarmte Ol erst unten im Dephlegmator mit dcm sich 
dort ansammelnden Riicklauf in unmittelbare Bcriihrung gebracht. Das entstehende 
Gemisch von hochsd. Olen wird in einem Sammeltank mit weiteren Mengen des
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Ausgangsóles gomischt u. dann den Heizrohren zugclcitct. (A. P. 1844480 vom 
12/5. 1920, ausg. 9/2. 1932.) WALTHEB.

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Jacętue C. Morrell, V. St. A., 
jUaffination von Crackdestillaten. Man behandelt dio KW-stoffe mit einer Lsg. von 
S02 in H2SOt bei einer Temp. <  32° F. Die Saure soli >  95% H2S 04 enthalten. (A. P. 
1854417 vom 6/2. 1931, ausg. 19/4. 1932.) D e r s i n .

Gray Processes Corp., Newark, iibert. yon: Thomas T. Gray, Elizabeth, Raffi- 
nation i•on Spaltprodukten. Die aus den Spaltrohrcn kommenden Spaltprodd. werden 
unmittelbar yon oben naeh unten durch Cu, CuO u. Zn enthaltende Kammern geleitet, 
um in einen Ycrdampfer zu gelangen, aus dem die Dampfe in den Dephlegmator ge
leitet werden, wahrend der Ruckstand aus dem Yerdampfer zusammen mit dcm Ruck- 
lauf aus dem Dephlegmator u. Ausgangsol den Spaltrohren zugefuhrt wird. (A. P. 
1 846 803 vom 3/3. 1926, ausg. 23/2. 1932.) W a l t iie r .

Standard Oil Co., Indiana, Destillieren von Kohlenwasserstoffolen. Das Rohol 
wird in einem Kessel durch mittelbaren Wiirmeaustausch m it dem h. Dest.-Riickstand 
yorgcwarmt u. die entstehenden Dampfe, sowie auch das yorgewiirmte 01 in den Dc- 
phlegmator geleitet, wo sie mit h. Destillatdampfen in Beruhrung kommen. Der Ruck
stand aus dem Dephlegmator wird in Heizrohren unter Druck auf etwa 300° erhitzt 
u. dann in einen Verdampfer eingeleitet, aus dem unten der Ruckstand abgefiihrt wini, 
wahrend oben die Dampfe entnommen u. dem Dephlegmator zugeleitet werden. (Holi. P. 
24101 vom 22/8. 1928, ausg. 15/4. 1931.) W a l t h e r .

M. W. Kellogg Co., New York, iibert. yon: P. C. Keith jr., Bernardsville. 
Destillieren von Kohlenwasserstoffolen. Das bis zur teilweisen Verdampfung in einem 
Róhrenerhitzer erwarmte, von den niedriger sd. Bestandteilen bereits befreite Ol wird 
in einem ZwisehengefaB entspannt. Der gasformige Teil geht unmittelbar durch eine 
Rektifizierkolonne, der fl. Teil wird weiter durch einen zweiten Róhrenerhitzer u. das 
ZwisehengefaB im Kreislauf gepumpt, wobei jedoch durch einen Uberlauf in dem letzteren 
immer eine bestimmte Menge des Riiekstands aus dem ProzeB entfernt wird. (A. P. 
1838 769 vom 10/7. 1928, ausg. 29/12. 1931.) v a n  d e r  W e r t h .

Doherty Research Co., New'York, iibert. von: Henry N. Lyons, V. St. A., 
Destillation von Mineralolen. Man leitet das zu fraktionierende Robol durch eine Rcihe 
von yerschieden hoch erhitzten Dest.-Blasen, wobei jeweils die entwickelten Dampfe 
in yerschiedenen Hohen in eine mit Zwischenboden ausgestattete Kolonne eingeleitet 
werden. Aus der Kolonne W'erden Destillate mit engen Siedegrenzen in yerschiedenen 
Hdhen abgefuhrt. (A. P. 1820 573 vom 17/4. 1923, ausg. 25/8. 1931.) D e r s in .

Ruthś Steam Storage, Inc., New York, iibert. von: Gustav Einar Lofgren, 
Mount Vernon, Destillation von Erdolen. Neben der elektr. betriebenen Fordereinrichtung 
fiir das Ol wird bei einer Erd61dest.-Vorr. eine mit Wasserdampf betriebene Forder
einrichtung yorgesehen, welche in Tatigkeit gesetzt wird, sobald der elektr. Strom 
aussetzt. (A. P. 1835 230 yom 6/5. 1929, ausg. 8/12. 1931.) W a l t h e r .

Henri Carroll, Frankreich, Verfahren zum Reinigen ton mineralischen und anderen 
Olen. Die Ole werden zunachst einer Saureraffination, z. B. m it II2S04, unterworfen, 
die Saureprodd. sofort auf mcchan. Wege, z. B. in Centrifugen, entfernt u. darauf ge- 
gebcnenfalls unter Zusatz von Fettsauren mit bas. Al- oder Si-Salzen behandelt. (F. P. 
727 751 yom 20/2. 1931, ausg. 24/6. 1932.) R i c h t e r .

Brown Instrum ent Co., Philadelphia, iibert. von: Richard P. Brown, Pliila- 
delphia, Erhitzen von Olen. Durch automat, wirkende, elektr. Apparate wird dio Zufuhr 
yon Heizol zu den Brennern u. die yon Ol zu den Heizrohren so geregelt, daB dic Tempp. 
in dem Ofcn u. in dem die Heizrohre yerlassenden Ol konstant gehalten werden. (A. P. 
1833153 yom 17/1. 1928, ausg. 24/11. 1931.) W a l t h e r .

A rtur Lasch, Prag, Umicaiuleln von bituminosen Brennsloffen in fl. KW-stoff- 
gcmisclie. Die Brennstoffe werden im K ontakt mit Wassergas yerkokt, wobei dic fl. 
Yerkokungsprodd. (Dest.-Dampfe), yermiseht mit Wassergas ais Trager dor Dest., 
durch tlberhitzen in permanente Gase umgewandelt werden, worauf das yorwiegend aus 
CO, H» u. CH., bestehende Gasgemisch bei gewohnlichem Druck in Ggw. yon Kataly- 
satoren in fl. KW-stoffe umgewandelt wird. (Tschechosl. P. 32 783 yom 7/2. 1927, 
ausg. 25/6. 1930.) S c h o n f e l d .

Lester Kirschbraun, Leonia, New Jersey, Yerfahrcn und Vorrichtung zur Her- 
stellung ton Bitumenemulsionen. Bitumen wird auf eine Temp., die 100—200° F. iiber 
dem F. liegt, erhitzt, u. mittels einer gekiihlten Drehtrommel auf eine Temp., die 50 
bis 100° F. unter dem F. liegt, abgekuhlt. Mit dieser Temp. flicBt das Bitumen in ein
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GefiiB, in dem cs unter gleichzcitigem ZuflieBen des Dispcrsionsmediums mit Hilfo 
eines Riihrwerkes emulgiert wird. (A. P. 1866 503 vom 24/8. 1929, ausg. 5/7.
1932.) R ic h t e r .

John Alexander Montgomerie, Glasgow-, Impragnieren von festen und pulverigen 
Sloffen mit wdsserigcn Biłumenemulsionen. Zunachst wird eino schnellbreehende 
Bitumen-in-H20-Emulsion dadurch hergestellt, daB man gesehmolzenes Bitumen mit 
einer wss. Alkalilsg. vermiseht u. darauf eino geringe Menge Alkalieaseinat zusetzt. 
Mit der so crhaltenen Emulsion werden feste oder pulverige Stoffe, wie Papier, Pigmente, 
Gips, Zement, Mortel, Sand, Kalk, Holzmehl oder Korkstaub, impragniert. (E. P. 
374111 vom 4/3. 1931, ausg. 30/6. 1932.) " R ic h t e r .

Atlantic Refining Co., Philadelphia, iibert. von: Albert G. Peterkin jr., 
Bryn Mawr, und Lloyd B. Smith, Moorestown, Schwilzen von Paraffin. Das Paraffin 
wird in fl. Zustand in ubereinanderstehende Pfannen gofiillt u. in den die Pfannen 
umgebenden Kasten kalteres W. eingelassen, so daB das Paraffin erstarrt, welches dann 
durch Drahtnetze in den Pfannen festgehalten wird. Das den ganzen Kasten ausfullondo 
W. wird umlaufen gelassen durch den Kasten, ein seitlich angeordnetes GefaB (Separator) 
u. eino Heizeinrichtung. Das ausgeschwitztc Ol u. niedrig schinelzende Paraffin wird 
in dem Separator abgeschieden u. yon dort entnommen. Zum SchluB wird das um- 
laufende W. sowreit erwarmt, daB auch das restliche Paraffin in den Pfannen schmilzt 
u. aus dem Separator entnommen werden kann. (A. P. 1841846 yom 17/4. 1930, 
ausg. 19/1. 1932.) W a l t h e r .

Atlantic Refining Co., Philadelphia, iibert. von: Lloyd B. Smith, Moorestown, 
und Edward H. Ten Broeck, Philadelphia, Filterpresse. Die Filterpresse findet 
besonders Vorwendung nach dcm Auskiihlen des Paraffinw'achses aus Petroleumól. 
Die Presse weist zwei Endglieder auf, von denen eines einen EinlaB besitzt. Zwischen 
den Endgliedcrn sind Filterplattcn angeordnet. Jede Platte hat wenigstens drei in 
Zwischcnraumen angebrachte Offnungen. Die Hóchstentfornung von jedem Punkt 
der wirksamen Filterflaclie der P latte bis zu einer der Offnungen soli im wesentlichen 
geringer sein ais der Radius der wirksamen Filterflaehc der Platte. (A. P. 1 863 071 
vom 15/11. 1929, ausg. 14/6. 1932.) D r e w s .

Alox Chemical Corp., New York, iibert. von: Arthur W. Burwell, Niagara Falls, 
New York, Verfahren zur Verbesserung der schmierenden Eigenschaften ton Mineralolen. 
Dio Mineralolc werden mit oltóslichen Prodd. yermischt, die durch Oxydation von 
hochmolekularen aliphat. gesatt. Mineralkohlenwasserstoffen in der fl. Phase bei etwa 
100—150° in Ggw. von Katalysatoren unter Druck u. nachtragliche Entfemung der 
leicht fliichtigen yerseifbaren Substanzen durch Dest. erhalten werden. (A. P. 1 863 004 
vom 18/12. 1928, ausg. 14/6. 1932.) R ic h t e r .

Comp. Franęaise de Raffinage, Paris, Verfahren zum Schulze von Schmicrolen 
gegen die Einmrkung von Licht. Zu dem Referat nach F. P. 701532; C. 1931. II. 1663 
ist nachzutragen, daB durch den Zusatz yon gelben oder roten Farbstoffen, die in 
Schmicrolen 1. sind, wie Echtgelb N, Cerolrot N  B  oder Ponceau L  B  ein Raster gebildet 
wird, der die Lichtstrahlcn an der Oberflachc des Oles absorbiert. In  der Regel geniigt 
eine Menge von 0,1—0,2% des Farbstoffes. Zwecks Hcrst. konzentrierterer Lsgg. gibt 
man zu dem Schmicrol eine kleine Menge, z. B. l°/0, Ol- oder Stearinsdure, erhitzt dann 
auf 80° u. setzt die freie Farbstoffbase zu, die in dem Ol ais Oleat oder Stearat gel. wird. 
(Schwz. P. 153 208 vom 17/11. 1930, ausg. 16/5.1932. F. Prior. 2/12. 1929.) R ic h t e r .

Florencio Alonso, Spanien, Verfahren zur Uberfuhrung von vegctabilisch.cn Olen 
in Schmieróle. Dio Ole werden unter Zusatz von Harz einer Oxydation unterworfen 
u. mit Alkali- oder Ca-Carbonat neutralisiert. (F. P. 727199 yom 25/11. 1931, ausg. 
14/6. 1932.) R ic h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Hambsch, 
Ludwigshafen a. Rh-), Schmierrnittd, enthaltend prakt. wasserfreie mehrwertige Alkohole, 
dereń Ather oder Atherester oder deren Misehungen u. Verbb. von Alkali- oder. Erd- 
alkalimctallen, die in den genannten Alkoholen usw. 1. sind. (D. R. P. 553313 KI. 23c 
vom 14/2. 1931, ausg. 24/6. 1932.) RICHTER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Hambsch, 
Ludwigshafen a. Rh.), Schmiermittel, bestehend aus Gcmischen von fl., prakt. HaO- 
freien mehrwertigen Alkoholen, deren Athern oder Athercstern oder deren Misehungen
u. in den betreffenden mehrwertigen Alkoholen usw. oder deren Misehungen 1., festen 
oder fl. oberlialb 150° sd. organ. Sauerstoff- oder/u. stickstoffhaltigen Yerbb., mit 
Ausnahme der mehrwertigen aliphat. fl. Alkohole, in Mengen bis zu etwa 15% des
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betreffcnden Alkohols. (D. R. P. 553 314 KI. 23c vora 1/4. 1931, ausg. 25/6.
1932.) R ic h t e r .

Cclerino L. Sanchez Avccilla y Laureano Menendez y Puget, Tratado clemental do aoeitcs
mincrales y g ras as y tocnica do laboratorio para el rcconocimionto do los inismos.
T. I. Madrid: Escuela Especial do Ingeneros dc Minas 1932. (200 S.) 8°. 14.— .

XXIV. Fhotographie.
L. Friedlander, Briisscl, Pholographisches- Rohpapier. Der Papicrbrci wird mit 

feingepulverten Stoffen, wio Baryt, Kreide u. dgl., innig vermischt. (Belg. P. 359 799 
vom 13/4. 1929, Auszug ver6ff. 23/10. 1929.) Gr o t ę .

L. Friedlander, Briissel, Lichlempfindliches Papier. Ein niclit oder nur wenig 
geloimtes Papier wird auf ein stark geleimtes Papier mit einem in W. unl. Klebstoff 
geklcbt, worauf mit einer an Klebstoff armon Emulsion omulsioniert wird. Das Papier 
soli sich fiir Kopien mit dem Aussehen von Kohlezeichnungen eignen. (Belg. P. 
365 378 vom 16/11. 1929, Auszug yeroff. 15/5. 1930.) Gr o t ę .

C. L. Pozzo, Turin, Italien, Lieldempfindliclics Halogensilberpapier. Auf die auf 
einem mattierton Tragor aufgebrachte lichtcmpfindliche Schicht, die ein in h. W. unl. 
Kolloid enthalt, ist eine transparento Schicht gegossen, deren Unloslichkeit in h. W. 
proportional der Intensitat des Kopierlichtes ist. (Belg. P. 362407 vom 18/7. 1929, 
Auszug yeroff. 22/1. 1930. D. Prior. 2/2. 1929.) GROTĘ.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Pholograplmeher Rollfilm. 
Der Klebestreifon zur Befostigung der Enden des Schutzpapierstrcifens ist auf beiden 
Scitcn m it Klebstoff versehen. Beispielsweise befindet sich auf der einen Seitc ein 
wasserloslicher, auf der anderen Seito ein Klebstoff aus einer Lsg. von Kautscliuk in 
Bzn. (F. P. 666 614 Tom 2/1. 1929, ausg. 3/10. 1929. D. Prior. 9/3. 1928. E. P. 
307499 vom 7/3. 1929, ausg. 1/5. 1929. D. Prior. 9/3. 1928. Belg. P. 358 302 vom 
15/2. 1929, Auszug yeroff. 19/8. 1929. D. Prior. 9/3. 1928.) G r o tę .

Kodak Pathe, Frankreich, Seine, Herstcllen von plwtwjraphische.n Bildern durch 
Warnie. Der lichtempfindlichen Schicht werden Vorbb. von Schwermctallsalzen, wie 
Ag-Formiat, Pb-Thioacetat u. a., zugesetzt, worauf unter einer Vorlago belichtet u. 
durch Erwarmung das Bild entwickclt wird. Ais Sehichttragor werden Gelatine, Agar- 
Agar, Casoin, Ccllophan, Colluloseester, Harze oder Emailschicliten yerwendet. (F. P. 
7 2 8  099 vom 1 0 /1 2 . 1931, ausg. 29/6 . 1932. A. Prior. 11/12. 1930.) Gr o t ę .

Gevaert Photo-Producten N. V., Antwerpen, Herstellung von Auf- und Durch- 
sicIUsbildem. Ein opaker Film wird auf beiden Seiten mit einer Emulsion gleichcr 
Lichtcmpfindlichkeit begossen. Nach der Belichtung wird dio eine Seitc bis zur vołlen 
K raft ausentwickelt, wahrend die Entw. der anderen Seito durch Aufbringen einer fur 
die Entwicklerlsg. mehr oder weniger durchdringbaren Schicht yerlangsamt wird. 
(Belg. P. 362652 vom 27/7. 1929, Auszug yeroff. 22/1. 1930.) Gr o t ę .

Rudolf Fischer, Berlin, Herstellung von gleichzeitig ais Aufsichls- und Durch- 
sichlsbild verivendbaren Photographien, 1. dad. gek., daB ein opaker Schiehttragor auf 
beiden Sciton mit yoncinander yerschieden farbencmpfindlichen Emulsionen yerschen u. 
mit Hilfe einer Vorlage unter Venvendung von Farbfiltern, bzw. von geeigneten Strah- 
lenarten belichtet wird. — 2. dad. gek., daB lichtempfindliche Schichten yerschiedencr 
Gradation yerwendet werden. (D. R. P. 548 508 KI. 57b vom 13/11.1929, ausg. 
-i/S. 1932.) Gr o t ę .

William Mate und James Cannell, London, Pholographische Scnsibilisierungs- 
liisung, bestehend aus AgN03, Ferriammoniumeitrat, Citronensauro u. W. (E .P . 
375 849 vom 30/3. 1931, ausg. 28/7. 1932.) Gr o t ę .

I. G. Farbenindustrie A k t.-  Ges., Frankfurt a. M., Orthochromatisierung pho-
lographischer Halogensilberemulsionen. Ais 
Farbstoffsensibilisatoren werden Jsooyaninc 
oder Pseudooyanino mit einem Naphtho- 
thiazol-, Naphthosclenazol -, Naphthotellur- 
azol- oder Naphthooxazolkern yerwendet, 
z. B. nebenstehender Struktur. (F. P. 
729 617 yom 9/1. 1932, ausg. 28/7. 1932.
D. Priorr. 10/1. 19/2. 9/9.1931.) GROTĘ.
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Orthochrcmatisieńmg plioto-
rjraphisclter Halogensilbcremulsionen. Ais Farb- 
stoffsonsibilisatoren werden Alkyllialogenide oder 
Alkylsulfoalkylate der Sc-Pseudocyanine oder 
Se-Isopseudoeyanino yerwendet, z. B. nebenst. 
Struktur, wobei R ein Alkylradikal u. X  ein 
Halogenid oder ein Sulfoalkylat bedeutet. (F. P. 

729 634 vom 11/1. 1932, ausg. 2S/7. 1932. D. Prior. 13/1.1931.) Gr o t ę .
D. Friedlander, Briissel, Fnlwicklen photographischer Papicre. Das belicbtete 

Papier wird auf eine gehiirtete Gelatinepaste, der die Entwicklerstoffe zugesetzt sind, 
gepreBt. (Belg. P . 357195 vom 8/1. 1929, Auszug yeroff. 19/7. 1929.) Gr o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., UmkehrentwiMung photo
graphischer Schichten. Die zweite Entw. naeli der Auflosung des Ag-Bildes wird in 
einem alkal. Entwickler vorgenommen, dem eine kleine Menge einer geruchlosen S-Verb., 
z. B. Thiosinamin, zugesetzt ist. Die zweite Beliehtung fiillt hierbci fort. (F. P. 
729 871 vom 16/1. 1932, ausg. 2/8. 1932. D. Prior. 17/1. 1931.) Gr o t ę .

Siemens & Halske A.-G., Deutsehland, Photographisches UmkeJirvcrfahren. Das 
bei der Aufnahme in dem oberen Sehichtteil entstandene Ncgativ wird nach der Entw. 
diffus von der Sehiehtseite aus beliclitet, wobei es auf den unteren, noch unbelichteten 
Schichttcil kopiert wird. Hierauf wird das Negatiy entfernt u. das Positiy entwiekelt. 
Zur diffusen Beliehtung wird die Lichtąuelle yorzugsweise bewegt. (F. P. 728126 vom 
11/12.1931, ausg. 29/6.1932. D. Prior. 18/12.1930.) Gr o t ę .

Siemens & Halske A.-G., Berlin, Photographisches Materiał fiir  Farbe.nphota- 
graphie. Um eine gleichmaBige Beliehtung der drei Farben zu erzielen, soli dic Expo- 
sitionsbreitc fiir alle drei Teilfarben gleich u. zwar groBer ais 1: 100 sein. Dies gilt 
vor allem fiir panchromat. Schichten auf Linsenrasterfilmen. (F. P. 728469 yom 
19/12. 1931, ausg. 6/7. 1932. D. Priorr. 19/12. 1930, 28/7. 1931.) Gr o tę .

Joseph B. Harris j r . , Los Angeles, Kalifornien, Herstellung von Teilfarbenaus- 
ziigen fiir Farbenphotographie. Zwei Filme, von denen der eine eine rotempfindliche, 
der andere eine fiir R ot unempfindliche Emulsion tragt, werden in Kontakt, Schicht 
gegen Schicht, zunachst ohne Filter u. dann hinter Rotfilter belichtet, wobei der ro t
empfindliche Film dom Objektiy zugekchrt ist. (A. P. 1 865 186 vom 23/1. 1929, 
ausg. 28/6.1932.) Gr o t ę .

Friedrich Lierg, Wien, Herstellung ton Farbsloffbildem. Reliefbilder, die dureh 
Chromathartung photograph. Ag-Bilder hergestellt sind, werden mit bas. Farbstoffen 
eingcfiirbt u. nach dem Absaugeverf. auf Unterlagen abgedruckt, die ein Beizmittel
fiir dio Farbstoffe enthalten. Hierdurch sollen die Farbstoffe sofort in wasserunl.
Form niedergeschlagen werden, (Aust. P. 1331/1931 yom 24/3. 1931, ausg. 10/3.
1932.) Gr o t ę .

John Edward Thomton, London, Herstellung farbiger, positiver, kinemato- 
graphischer Filme mit direkten Bildreliefs. Zu dem Ref. E. P. 285 262; C. 1931. I. 4177 
ist nachzutragen, daB die lichtempfindlichen Bander des Filmbandcs beim Kopieren 
durch Beliehtung gehartet werden. (D. R. P. 466113 KI. 57b yom 24/3. 1927, ausg. 
1/10. 1928.) Gr o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., MeJirpack fiir Farbenphoto- 
grapliie. Don ubcrcinandergelagerten, verschicden farbenempfindlichen u. gefarbtcn 
Emulsionsschichten werden zum Ausgleieh der Gradation solche Hilfsfarbstoffe zu
gesetzt, dio sich in den Entwicklerlsgg. wieder entfarben lassen. (F. P. 727899 yom 
5/12. 1931, ausg. 25/6. 1932. D. Prior. 6/12. 1930.) Gr o t ę .

Martin Zeller, Josef Haring und Franz Piller, Miinchen, Mehrfarbenraster,
1. dad. gek., daB die farbigen Kasterelemente durch die Brillanz erhohendo Folder gc- 
trennt sind, welehe beim Aufnahmefarbraster neutral (weniger lichtdurchlassig ais die 
Farbelemente) u. beim Kopierfarbraster weiB oder hellfarbig sind. — Die Yorr. zur Herst. 
des Rasters besteht aus hintereinander gelagerten, axial yerschicbbaren Druckwalzen. 
(D. R. P. 493 064 KI. 57b vom 14/2. 1928, ausg. 3/3. 1930.) Gr o t ę .

Carl Roehrich, Deutsehland, Herstellen von Linsenrasterfilmen fiir die Farben- 
photographie. Um beim Kopieren yon Linsenrasterfilmen ein genaues Passen von Bild-
u. Rasterelementen zu erzielen, wird der Raster auf den Positiyfilm erst nach Fertig- 
stellen der Kopie mit Stempeln in jedes Bildfeld eingepragt, gegebenenfalls zusammen 
mit dcm Pcrforicrcn. (F. P. 728 083 vom 10/12. 1931, ausg. 29/6. 1932. D. Prior. 22/4.
1931.) Gr o t ę .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Aufmhme mul Wiedergabe 
von Linsenrasterfilmen ohne Farbfilłer. In  dcm Strahlengang wird diclit am Belieli- 
tungsfenster ein geradsichtigcs I risma angcordnet. (F. P. 729 870 vom 16/1.1932, 
ausg. 2/8. 1932. D. Prior. 17/1. 1931.) G ro tę .

Charles Nordmann, Paris, Kopiercn von Linsenrasterfilmen. Um die Moirecbldg. 
zu yermeiden, werden wahrend des Kopierens entweder Positiv- u. Negativfilm in 
oscillierender Bewegung gelialten oder es wird ein dritter Linsenrasterfilm im Kontakt 
mit dem Original mit der Rasterseite zur Lichtąuelle hin angeordnet. (F. P. 706 252 
vom 17/2. 1930, ausg. 20/6. 1931. E. P. 375 301 vom 17/2. 1931, ausg. 21/7. 1932.
F. Prior. 17/2. 1930.) Gr o t ę .

Soc. Franc. de Cinematographie et de Photographie Films en couleurs 
Keller-Dorian, A.Averan, L. Gevy und M. Chapiro, Paris, Kopieren von Linsen
rasterfilmen. Um das Entstchen von Moirec zu yermeiden, wird in den Strahlengang 
zwischen Negatiy u. Positiy ein doppelstrahlenbrcchendcs System aus Kalkspat, Quarz 
o. dgl. geschaltet, wodurch die Offnung der kleinen Zylinderlinscn auf dem Film um dic 
Halfte yerkleinerfc wird. (F. P. 708 695 yom 5/4. 1930, ausg. 27/7. 1931.) Gr o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M-, Kopieren der Teilfarben- 
negatire auf Linsenrasterfilm. Dio drci Teilnegative werden nacheinander im Kontakt 
mit der Riickseite des Linsenrasterfilms auf diesen kopiert, indem bei jedem Teilbild 
das Licht unter einem anderen Einfallswinkel, je nach der Lage der entsprechenden 
Linsenelemcnte, zur Einw. gebracht wird. Es konnen auch zuerst Zwischendiapositivc 
hcrgcstellt werden. (F. P. 728 033 yom 9/12. 1931, ausg. 28/6. 1932. D. Prior. 10/12.
1930.) Gr o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellen von Bildtonfilmen. 
Bild u. Ton werden auf getrennten Negatiyfilmen yerschiedener Gradation auf
genommen, worauf beide Negatiye auf einen Positiyfilm mit gelbgefarbter Emulsion 
kopiert werden. Auch kann beim Kopieren ein Gelbfilter vor der Bildaufzeichnung an
geordnet werden. Sind Bild u. Ton auf einem gemeinsamen Negatiyfilm aufgenommen, 
so wird auf einen gelbgcfiirbten Positiyfilm kopiert, wobei vor die Tonaufzeichnung ein 
Violettfilter geschaltet wird. (F. P. 678 698 vom 18/7. 1929, ausg. 3/4. 1930. D. Priorr. 
19/7. 1928, 3/1. u. 22/2. 1929. Belg. P. 362378 vom 17/7. 1929, Auszug yeroff. 22/1.
1930. D. Priorr. 19/7. 1928, 3/1. u. 22/2. 1929.) Gr o t ę .

Mariano Fortuny, Italien, Plu>lographisches Papier. Die lichtcmpfindliche 
Emulsion ist auf das Papier in Form von Rastern oder Korn mittels irgendeines Druck- 
yerf. aufgedruckt. (F. P. 728 962 yom 3/3. 1931, ausg. 16/7. 1932.) Gr o t ę .

Thomas Ernest Richards, Neusceland, Herstellung photomechanisćher Druck- 
formen. Eine m it lichtempfindlicher Kolloidschicht uberzogene Zn-Platte wird unter 
einer Yorlage belielitet, worauf die unbelichteten Stellen ausgewaschen u. dic go- 
harteten Kolloidteile eingefarbt werden. Das blanko Metali wird mit einer Lsg. von 
H 2SOj, FcCl3 u. Glyccrin geatzt. Die geatzten Stellen werden dann mit einer Lsg. 
von Asphalt in Terpentin uberzogen, wodurch diese Stellen farbannahmefahig gemacht 
werden. Al-Platten werden mit einer Lsg. yon H3PO,, FeCl3 u. Glycerin geatzt. 
(Aust. P. 5323/1931 yom 9/12. 1931, ausg. 31/3. 1932.) ‘ Gr o t ę .

Max Breslauer, Leipzig, PhotomecMnische Herstellung von Mehrfarbendruck- 
formen. Von dem Original werden zuniichst die drei Teilfarbennegatiye auf Filmen 
hcrgcstellt. Dann wird das erste Teilnegatiy, z. B. der Rotauszug, auf eine Glasplatte 
montiert u. auf eine mit Bichromat besehiehtete P latte kopiert, auf welcher dic Zeieh- 
nung mit inaktin. Farbę eingefarbt wird. Von dieser Platte werden auf weiteren 
Bichromatplatten Kontaktkopien hcrgcstellt, die ais Montageplatten fiir dic anderen 
Tcilfarbenausziige dienen. (E. P. 374 878 yom 10/3. 1931, ausg. 14/7. 1932.) Gr o t ę .

Frank Edward Langdon, Verfahrm zur Herstellung fortlaufender Holzmaserungs- 
muster. Von der Holzplatte, die das Originalmuster hat, werden 2 oder mehrere diinne 
Holzscherbcn abgesehnitten u. so aneinandergelegt, daB die Maserungsmustcr ein fort- 
laufendes Ganzes bilden. Dieses Muster wird photographiert u. auf Kupferplatten 
oder -walzen ubertragen, yon denen es nach dem Offsetyerf. auf beliebige Unterlagen 
aufgedruckt wird. (E. P. 342 765 yom 7/11. 1929, Auszug yeroff. 5/3.1931.) B ra u n s .

F. Buyle, Briissel, Aniliniruck. Das Papier wird mit einer Dichromatlsg. sensibili- 
siert, der Ferrisalze, wie Fe(III)-Citrat, u. organ. Sauren, wie Weinsaure, zugcsetzt sind. 
(Belg. P. 357193 vom 8/1. 1929, Auszug yeroff. 19/7. 1929.) Gr o t ę .

Frtnted in  Germany SehluB der lledaktion: den 9. September 1932.


