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A. Allgemeine iind pliysikalischo Cłiemie.
Martin Kilpatrick jr., Der Unterricht in der Theorie der Dissozialion der Elek- 

Irolyte. III. Die colorimetrtiche Mełhode. (II. vgl. C. 1932. II. 817.) (Journ. chem. 
Education 9. 1226—30. Juli 1932. Philadelphia, Univ. of Pennsylvania.) LESZYNSKI.

Harry Clifford Doane, Apparat zur Demonstration des Lichtbogenrerfahrens zur 
Bindung ton Slickstoff und zur Ilerśtellung ton Ozon. VI. beschreibt einen App., welcher 
aus einem Transformator besteht, wie er ftir den Betrieb von Edelgasleuehtrohren 
benutzt ivird. In einer W oU LFEschcn F lasch e  sind 2 an den Enden zugespitzto 
Elektroden angebraeht, zwischen welchen eine Eunkenentladung von etw a 20 mm 
Lange erfolgt. Die Bldg. von N 0 2 u. von 0 3 erfolgt sofort naeh Einsehalten des 
Stromes. (Journ. chem. Education 9. 1113. Juni 1932.) AsCHERMANN.

J. E. Stareck, Ein naturliches periodisches System mit EinschlufS der seltenen 
Erdeni Vf. stellt die Elemente in 7 waagerechten Perioden zusammen, wobei die Ele- 
mente der 8. Gruppe u. die Metallc der seltenen Erden in V-Form zwischen den be- 
naelibarten Elementen eingeschoben werden. Durcli senkreehte u. Querverbb. wird 
der Grad der Verwandtschaft angezeigt. Die Vorziige der Anordnung werden an Hand 
von Beispielen erlautert. (Journ. ehem. Education 9. 1625—35. Sept. 1932. Lawrcnce, 
Univ. of Kansas.) R. K. Mu l l e r .

Arakel Tchakirian, U ber die Analogien zwischen Kohlenstoff und Oermanium. 
(Vgl. C. 1931. I. 2186.) Ge nimmt entspreehend sciner Stellung im period. System 
eine Mittelstellung zwischen C u. Sn ein; es bildet Verbb. 1. Ordnung, dio den ent- 
sprechenden C-Verbb. analog sind, u. Komplexverbb., die sich den anorgan. Komplex- 
salzen anschliefien. Ais Komplexverb. ist auch GeHCl3 aufzufassen, weil es sich mit 
Alkaloiden zu Komplexsalzen Yereinigt; es enthalt zweiwertiges Ge u. ist ais [GenCl3]~H + 
anzusehen. Bci der weitgehenden Analogio zwischen Ge- u. C-Vorbb. muB dann auch 
Chlf. ais [CIIC13]~H+ aufgefaBt werden. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 846— 53. 
Juni 1932.) OSTERTAG.

G. Urbain, Bemerkungen uber die Yalenzen und Koordinationszahlen des Kohlen- 
stoffs. Im AnschluG an die Ausfiihrungen von TCHAKIRIAN (s. yorst. R ef.)-legt Vf. 
dar, daC man die W ERNERseho Theorie der MolekiiIverbb. auch auf dio Chemio der 
C-Verbb. ubertragen kann. Auf diese Weise lafit sich z. B. dio Existenz freier Badikale 
u. die Salzbldg. des Nitroforms erldaren. Man kann 2 Reihen von C-Verbb. unter- 
scheiden, die sich von CO u. von C 02 ableiten; in der ersten Reihe ist C zweiwertig u. 
besitzt die Koordinationszahlen 3 u. 4. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 853— 62. Juni 
1932.) O s t e r t a g .

G. Spacu und V. Armeanu, Dber eine neue Iilasse von Amminen. Doppelseleno- 
cyanammine. VII. (VI. vgl. C. 1 9 3 2 .1. 3044.) Das ło n  SeCN' zeigt grófiere Neigung 
zur Bldg. komplexer Verbb. ais Cl' u. Br' u. verdriingt diese, sowio auch SCN', wenn 
sie nicht in der ersten Koordinationszone gebunden sind, gegenilber CN' ist SeCN' 
elektronegatiyer. Die Einfuhrung von SeCN' in den inneren Komplex scheint auf 
raumliche Scliwierigkeiten zu stoBen. Mit J' zeigt SeCN' Ahnlichkeit in der Komplex- 
bldg., es kann gemeinsam mit J' in die innere Koordinationszone eintreten. Vff. geben 
eine Klassifikation der bisber gefundencn SeCN-Ammine. — Es werden 15 neue Am- 
mine, ihre Darst. u. Analyse beschrieben: 1. [Co(NH3)6Cl][Hg(SeCN)4] aus k. gesatt. 
wss. Lsg. yon [Co(NH3)5Cl]Cl2 u . konz. Lsg. von K[Hg(SeCN)4] krystallin. ziegelrotes 
Pulver, wl. in W., unl. in A., A., Chlf., Bzl., Methylalkohol usw., zers. durcli verd. Sauren 
u. Alkalien. — 2. [Co(NH3)6]2[Hg(SeCN)4]3-4 H 20  aus HgCl2-Lsg. +  KSeCN u. 
[Co(NH3)6]Cl3-Lsg., krystallin. gelbes Pulver, F. 95°, swl. in W., A., A. usw., zers. mit 
Alkalien u. verd. Sauren. —  3. [Co(NH3)0]2[Cd(SeCN)4]3-4 H20 , Darst. analog wie 
bei 2. mit CdS04-8/3 H 20  ais Ausgangssubstanz, seidiges gelbes Pulver aus feinen 
Nadeln, zl. in W., besonders in der Warmo, leicht zers. unter Abscheidung von kollo- 
idalem Se, swl. in 96%ig. A., A., Chlf. u. Bzl., zers. durch sehr verd. Alkalien u. Sauren,
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aber wie die vorigen an der Luft bestandig. —  4. [Ni cn3] [ITgJ2( SeCN)2] aus H gJ2 +  
KScCN (h. gel.) -+• [Ni en3](N 03)2, mikrokrystallin. blaBlila Pulver, fast unl. in W., 
A., A., Bzl., Chlf. usw., von Sauren allrniihlich zers. zu Sc u. H gJ2. —  5. [Ni en3] 
[AgJSeCN],, analog aus A gN 03, K J, KSeCN u. [Ni en3](N 03)2 dargestellt, blafilila 
Pulver, wl. in W. u. a. Losungsmm., zers. wie 4. •— 6. Trans-[Co en2Cl2]2[Pt(SeCN)6], 
aus K 2[Pt(SeCN)6]-Lsg. u. trans-[Co en2Cl2]Cl-Lsg., krystaliin., goldrot scliimmerndes 
Pulver, wl. in W. u. 96%ig. A., unl. in A., Bzl. u. PAe. — 7. Cis-[Co en2(N 0 2)2]2 
[Pt(SeCN)6], analog dargestellt durch Erhitzen der gel. Komponenten zum Kp., mikro
krystallin. ziegelrotes Pulver, wl. in W. u. 96%ig. A., unl. in A., Bzl., PAe., Bzn. usw., 
von Sauren zers. unter Se- u. Pt-Abscheidung. — 8. [Cu en2][Pt(SeCN)6] ausK4[Pt- 
(SeCN)6] u. [Cu en2](N 0 3)2-2 H 20  in sd. Lsg., krystaliin. ockerfarbenes Pulver, wl. 
in W., A., A. u. Bzl. — 9. [Co(Co en2(OH)2)3](SeCN)6-3 H 20  aus k. wss. Lsgg. von 
[Co(Co en2(0H )2)3](N 03)6-3 H 20  u. von KSeCN, krystaliin. kastanienbraune Ńadeln, 
wl. in W., besonders in Ggw. von SeCN', swl. in organ. Lósungsmm., Zers. mit Sauren 
(— y  Se), F. ca. 98°. — 10. [Cr(Cr en2(OH)2)3](SeCN)6-3 H 20  aus Lsg. von [Cr(Cr en,- 
(0H )2)3](S0.,)3 +  N H 4C1 u . festem KSeCN, klcinc rótlickviolette Nadeln, 1. in W., 
besonders in der Warme, zl. in NH4N 0 3- u. NaCl-Lsg., wl. in KSeCN-Lsg.,
unl. in A., A., Chlf. u. Bzl., U. in verd. Alkalien, zers. beim Kp. unter Griinfarbung 
der Lsg., verd. u. organ. Sauren scheiden Se ab. —  11. Cis[Co en2(SCN)2]{SeCN) aus 
w. Lsg. von [Co en2(SCN)2](SCN) u. iiberscliussiger konz. KSeCN-Lsg., krystaliin. roter 
Nd., F. ca. 209— 210°, zl. inW ., wl. in KSeCN-Lsg., swl. in A., A. usw., verd. Sauren 
scheiden Se ab. —  12. Cis[Co en2(N 02)2](SeCN), Darst. analog, krystaliin. orangegelbes 
Pulver, F. ca. 170° (Zers.), etwas 1. in W., wl. in A., A., Bzl., Clilf., CS2 usw., zers. von 
Sauren u. Alkalien. —  13. Trans-[Co cn2(N 0 2)2](SeCN), aus w. Lsg. von trans-[Coen2 
(N 0 2)2]- (N 0 3) u. festem KSeCN, gelb, kiystallin., zl. in W., besonders w. W., weniger 1. 
in KSeCN-Lsg., fast unl. in A., A. usw., Sauren scheiden Se ab. —  14. [Co en2(CN)2]- 
(ScCN) aus trans-[Co en2CI2]X (X  =  N 0 3, Cl, SeCN) oder [Co en2(SCN)2]Y (Y  =  
SCN, SeCN) u. KSeCN, hellgelbe krystaliin. Nadeln, 1. in W., U. in w. W., prakt. unl. 
in A., Chlf., A., Aceton, Bid., Methylalkohol, ĆS2, Amylalkohol u. Pyridin. — 15. [Co en3] • 
(CN)3- 1,5 H 20 , aus k. gesatt. Lsg. von trans-[Co en2Cl2]Cl u. festem KCN unter Warme- 
entw. bis zur Bldg. eines roten Nd., Erhitzen zum Sieden nach Zusatz von w7. W. u. 
KCN bis zur Auflsg. u. Abkiihlung, orangefarbene wurfelfórmige Krystalle. (Bulet. 
Soc. ętiin^e Cluj 6. 529—51. August 1932. Klausenburg, Univ., Lab. f. anorg. u. anal. 
Chemie.) B . K. M u l l e r .

W illiam F. Ehret, Terndre Syslcme. Die Loslichkeitsverhaltnisse in den Systemen: 
CaCl2-Ca(N03)2-H20  bei 25°, CaCl2-Ca(C103)2-H20  bei 25°, SrCl2-Sr(N 03)2-H 20  bei 25° 
u. K N 0 3-Pb(N 03)2-H 20  bei 0° werden bestimmt. Ein stabiles Doppelsalz der empir. 
Formel CaCl2-Ca(N03)2-4 H20  wird gefunden. (Journ. Amer. eliem. Soc. 54 . 3126—34. 
Aug. 1932. New York, N. Y., Columbia Univ., Chem. Lab.) L o r e n z .

Kobert Muller, Die Losungsgleichgewichle Silbem itrat-Pyridin. In Fortsetzung 
einer friihcren Arbeit (C. 1932- I. 3262) miGt Yf. zwischen — 20 u. + 8 5 °  das Potential 
Ag/Ag gesatt. in Pyridinlsg. mit A gN 03 ais Bodenkorper. Die Potential-Temp.-Kurve 
zeigt verschiedene Knicke, die den Solyaten A gN 03, 2 Pyr. zwischen 44 u. 35°, 2 A gN 03, 
5 Pyr. zwischen 35 u. 11° u. A gN 03, 3 Pyr. zwischen 11 u. 0° entsprechen, wie durch 
Analyse der Bodenkorper fcstgestellt u. durch analyt. Loslichkeitsbestst. bestiitigt 
wird. (Ztschr. Elektrocheni. angew. physikal. Chem. 38. 449— 50. Juli 1932. Graz- 
Leoben. Inst. f. angew. Chem. Montanist. Hochsehule Leoben.) JoR N  L a n g e .

M. Dezelic, Die Łdsungsgleichgewichie der drei isomeren Phenylendiamine mit
O-uajacol. Die Zustandsdiagramme der bin. Systeme Guajacol u. o-, m- p-Plienylen- 
diamin werden mittels therm. Analyse untersucht u. graph. wiedergegeben. Guajacol 
bildet mit o- u. p-Phenylendiamin je eine Mol.-Yerb. der Zus. C6H4(NH2)2-2 C6H,,(OH)- 
(OCH3). Die o-Verb. ist unterhalb 31° bestandig, oberlialb zers., die p-Verb. ist unter- 
lialb 70° bestandig, oberhalb zers. Guajacol bildet mit m-Phenylendiamin eine Verb. 
iiąuimolekularer Zus.: m-C0H4(N H ,)2-C0H4(OH)(OCH3). (Ztschr. physikal. Chem. 
Abt. A. 160. 119— 122. Mai 1932.) " “ K r u m m a c h e r .

W illiam  A. Boae, Die Verbrennung der Kohlenwasserstoffe. Diskussion der 
wiclitigsten Verss. iiber die Verbrennung der KW-stoffe u. Gegenubcrstellung der 
„H ydroxyl“- u. der „Peroxyd“-Theorie. Die meisten esperimentellen Ergebnisse 
sprechen flir einen Rk.-Verlauf nach der Hydroxylthcorie (vgl. Philos. Trans. Boy. 
Soc. London 212 [1915]. 275), wahrend Peroxydbldg. nur ais Nebenrk. eintritt. 
(Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 137. 243—74. 2/8. 1932.) L o r e n z .
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Edward T. Lessig, Die Zerselzung von Athylbromid, Alkylhalogeniden und Acetal 
in  der Gasphasc bei 300—400°. D ie Zera. einiger organ. Verbb. wird in halbquantitativer 
Weise untersueht. C2H6Br zers. sieli boi Tempp. zwiseben 300 u. 400° in homogener 
monomolekularer Rk. in C2H 4 u. HBr. Die Zers. von gasformigem n- u. Isopropyl- 
bromid, Athyljodid, Acetal u. Isobutylehlorcarbonat selieint gleielifalls ais Rk. i .  Ord- 
nung abzulaufen. Die Zers. von Atliylenchlorid u. -bromid, von Isopropyleblorid, tert. 
Butyleblorid, Atbyleneblorbydrin u. Methylal erfolgfc angenahert ais Rk. 1. Ordnimg, 
ist aber, wie aueh die Zers. von HCC13, komplizierter. (Journ. physieal Chem. 3 6 . 
2325—37. Aug. 1932. Madison, Wis., Univ., Lab. of Physieal Clicm.) L o r e n z .

E. Buch Andersen, Bildung von Ammoniak bei Eleklronensło/3. (Vgl. C. 1 9 2 3 . 
I. 725.) Vf. untersuelit die Vorgange bei der N H 3-Bldg. unter Zufiihrung der Aktivie- 
rungsenergie durch ElektronenstoC. Eriihere Unterss. haben gezeigt, dafl die N H 3- 
Bldg. beginnt, wenn die stoBenden Elektronen geniigend Energie besifczen, um das 
N 2-H2-Gemisch zu ionisieren. Geladene Rk.-Prodd. lieBen sieli aber massenspektro- 
grapb. nicht naebweisen. Ungekliirt blieb, ob z. B. ein N 2+-Ion sieli beim StoB an der 
gliihenden Kathode entladt u. dissoziiert, worauf die freien N-Atome naeh Adsorption 
am Draht oder Diffusion in den Gasraum mit H 2 reagieren, so dali es sieh nicht eigent- 
lich um eine Rk. durch ElektronenstoC handelte. Vf. nimmt daher die Unters. der 
N H 3-Bldg. auf in einem App., in dera die Elektronen pkotoelektr. aus einer k. Kathode 
erzeugt werden. Ais Katliodenmaterial dient P t, dessen photoelektr. Empfindliclikeit 
bei Bestralilung m it der Quarz-Hg-Lampe durch Adsorption von H 2 sieh allmahlich 
so verstarkt, daB ein Strom von 10”5 Amp. angewandt werden kann. Der Rk.-Raum  
aus Quarz ist mit einem Glasapp., bestehend aus einem mit fl. Luft gekiihlten Rolir, 
einem M ac LEOD-Manometer u. der Verb. zur Pumpe, Yerschmolzen. Es wird Druck- 
verminderung beobaclitet; die Rk. bort aber auf, wenn die Druekverminderung gleieh 
dem Partialdruck des H 2 in dem (liieht-stócbiometr.) Gasgemisch geworden ist; es 
kann nacli den Vers.-Ergebnissen nur Okklusion von H 2, aber (innerhalb der Mefigenauig- 
keit von 0,0005 mm Hg) keine N H 3-Bldg. stattgefunden haben. Eine solche Druek- 
verminderung wird aueh in reinem H 2 beobaehtet, jedoch nieht in reinem N 2, in beiden 
Eiillen unabliiingig von der Kuhlung eines App.-Teiles mit fl. Luft. 1I2 beginnt bei 
etwa 30 V, also bei der Spannung, bei der der aus den positiven Ionen herruhrende 
Strom eine wahrnehmbare GroCe erreieht, zu verschwinden, die Rk.-Gescbwindigkcit 
nimmt dann mit steigender Elektronenenergie zu. Wakrsehcinlich werden die H2+- 
Ionen auf oder an der Kathode adsorbiert (clean up) oder dissoziieren bei Entladung, 
wonacli die freien H-Atome herausdiffundieren u. an den App.-Wiinden adsorbiert 
werden. —  Naeh diesen Verss. ist die Ggw. des gliihenden W-Drahts eine wesentliehe 
Bedingung fur die N H 3-Bldg. bei ElektronenstoC. Dadurch wird die Bedeutung der 
Ionisierungsspannung ais krit. Potential fur diesen Vorgang yerstandlicli. (Kong. Danske 
Yidensk. Selskabs, m at-fysiske Medd. 11 . No. 11. 12 Seiten. 1932.) R .K .Mu l l e r .

A. Keith Brewer und P. D. Kueck, Chemische Wirkung der Glimmentladwig. 
IX . Reaktion im  Crookessclien Dunkelraum und im negatiren Glimmlicht. (VII. vgl.
C. 1 9 3 2 . I. 915.) Vff. untersuehen die einzelnen Gebiete der Glimmentladung, ins- 
besondere den CROOKESsehen Dunkelraum u. das negative Glimmlicht, auf ihre Fahig- 
keit, chem. Rkk. einzulciten, u. bestimmen moglichst genau die Zahl der gebildeten 
positiven Ionen. Die Anodę wird auf die Kathode zu bcwegt, so dafi die einzelnen Ge
biete der Entladung nacheinander ausgeschaltet werden. Untersucht wird die R k .: 
N2 +  2 0 2 =  2 N 0 2. D ie Entfernung von der Kathode, innerhalb dereń keine merkbare 
Rk. erfolgt, ist gleieh der Lange des CROOKESsehen Dunkelraumes. D ie R eaktm tiit 
fur die Yol.-Einheit ist maximal bei Beginn des negativen Glimmliehtes, u. nimmt dann 
exponential im Glimmlicht ab. Die gesamte mittlere Weglange eines Elektrons bei
0,1 mm Druck wird zu 0,36 cm gefunden; auf den letzten 0,25 cm seines Weges kann 
das Elektron die Rk. auslosen. Die Gcsamtzahl der positiven Elektronen, die fur ein 
Elektron gebildet werden, ist 3,3. Ein Teil der positiven Ionen gelangt zur Kathode. 
Wird fur diese korrigiert, so ergibt sieh, daC fur jedes N 2+-Ion 2 Moll. N 0 2 gebildet 
werden. (Journ. physieal Chem . 36 . 2133—40. Aug. 1932. Washington, D. C., Bureau of 
Chemistry and Soils. Fertilizer and Fixed Nitrogen Inyestigations.) L o r e n z .

Josef Fischer, Ober die Lichtabsorption krystallin-fliissiger Substanzen. Dureh 
Messung der Absorption von kurzwelligem monochromat. Licht ( QuarzquecksOber- 
lampe, Doppelmonochromator, Photozelle, LlNDEMANN-Elektrometer) lieBen sieh 
Umwandlungspunkte von krystallin-fl. u. polymorphen Substanzen durch starko 
Spriinge in den Absorptionskonstanten bei den yerschiedenen tlbergangen zwiseben
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krystallin-festen, krystallin-fl. u. amorpli-fl. Phasen gut nacliweisen. Verschiedene 
Lichtarten verhielten sich hierbei verschieden, so daB man im allgemeinen cinc opti- 
male Wellenlange finden kann, bei der die Absorptionsspriinge am deutliehsten auf- 
treten. Bei den opt. inakt. aromat. Verbb. war unterhalb 400 m/r bei einer Sehiclit- 
dioke von 0,01 mm die Absorption so hooh, daB nur oberhalb dieser A gemesson werden 
konnte. Bei den pleozirkularen Cholesterinabkómmlingen waren selbst bei 0,5 mm 
Schichtdicko noch gute Messungen im nltravioletten Gebiet moglich. In ilirer Lieht- 
absorption stelien die krystallin-fl. Schmelzen den amorphen naher ais den festen 
Krystallen der gleichen Substanz. Lsgg. von krystallin-fl. Substanzen in absol. A. 
bzw. Dioxan zeigen, wenn man die Werte auf die gleiolie losungsmittelfreie Scliieht- 
dieke bezielit, Absorptionskonstanten, die denen der amorphen Schmelzen nahe- 
kommen. (Ztsclir. physikal. Chem. Abt. A. 160. 101— 15. Mai 1932.) K r u m m a c h e r .

K. Coper, L. Frommer und H. Zocher, tJber die Struktur der aus dem Molekiil- 
strahl entstandenen Schichten. Zur Deutung der opt. Anisotropie, die K u n d t  (Ann. 
Physik 27 [1885]. 59) bei durch Kathodenzerstiiubung erhaltenen Spiegeln festgestellt 
hatte, nahmen B e r k m a n ,  B o h m  u . Z o c h e r  (C. 1927. I. 1273) einen Aufbau der 
Schichten aus langlichen Metallkolloidteilchen an. Vff. stelien fest, daB die KuN D Tsehc 
Erscheinung auch bei therm. erzeugten Spiegeln zu finden ist, im Gegensatz zur Ansicht 
K u n d t s  also nieht auf einer Wrkg. des elektr. Feldes beruht. D ie untersuchten Spiegel 
werden erhalten durch Auffangen der durch therm. Verdampfung erhaltenen Molekiil- 
strahlen von Ag, Au, Cu, P t, Cd, PbO, B 20 3, NaCl, AgCl, CaF2 u. CrCl^ auf Unterlagen 
von Glas, Glimmer u. Al-Folie. Die Vers.-Anordnung ist derart, daB dio einzelnen 
Punk te der Auffangplatte von den Strahlen unter Terschiedenen Winkeln getroffen 
werden. Eine Abhangigkeit von der Natur der Unterlage konnte nicht festgestellt 
werden. Die Messungen der opt. Anisotropie u. des Glanzes der Schichten werden 
durch rdntgenograph. Unterss. ergiinzt. Die Verss. mit CrCl3 fiihrten zu keinem Resultat, 
da zwar im Yakuum klare, rosafarbene Schichten durch Verdampfen des sublimierten 
Salzes erhalten wurden, diese aber beim Herausbringen an die Luft schnell in Hydrat 
ubergingen. Fur alle iibrigen Stoffe ergab sich ein inhomogener Aufbau der Schichten 
aus nichtkugeligen Teilchen, wobei in erster Linie eine Tendenz zum Wachstum quer 
zur Richtung des Molekiilstrahles besteht. Bzgl. der Diskussion der Ergebnisse vgl. 
das Original. (Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. Chem. 37. 571— 77. Berlin-Dahlem, 
Kaiser Wilhelm:Inst. f. physik. Chemie u. Elektrochemie.) LESZYNSKI.

A. JoJfe, Uber die mechanische Festigkeit diinner Schichten. Die Kuryen der ZerreiB- 
spannung in Abhangigkeit von der Dicke haben eine unverkennbare Analogie mit den 
Kurvcn der elektr. Durehschlagsfeldstarke ais lumktion der Dicke. Der elektr. Durcli- 
sehlag wird erkliirt durch eine mit der Dicke anwachsende Ladungslawine. Es scheint, 
daB eine ahnliche Erkliirung fiir den mechan. Brucli nicht nur allen bekannten Tat- 
sachen gerecht wird, sondern auch einen selir plausiblen physikal. Meelianismus fur 
die mechan. Festigkeit liefert. Dieser Mechanismus wird grob schemat, dargestellt. 
(Physikal. Ztschr. Sowjetunion 1. 137—39. Jan. 1932. Leningrad, Physikal.-Teclin. 
Inst.) Sk a l i k s .

S. Schurkow, Ober den Einflu/3 ton  adsorbierten Oberfldchenscliichten auf die 
Festigkeit feiner Quarzfaden. (Vgl. auch naehfolgendcs Ref.) Es wird die spezif. Zer- 
reiBfestigkcit u. die elast. Durchbiegung dunner Quarzfaden experimentell untersueht.
—  Die spezif. ZcrreiBfestigkeit der Quarzfaden nimmt um das Vielfache zu bei einer 
Abnahme des Durchmessers von 0,01 auf 0,001 mm. Die Festigkeit ist am grofiten 
im Falle einer reinen Oberflache. Die Adsorption von Dampfen (A., W.) erniedrigt 
die Festigkeit um so mehr, je holier die D E. der adsorbierten Scliicht ist. Dasselbe 
Verh. zeigt auch dio elast. Durchbiegung von dtinnen Quarzfaden u. Glimmerschichten. 
(Physikal. Ztschr. Sowjetunion 1. 123—31. Jan. 1932. Leningrad, Physikal.-Techn. 
Inst.) Sk a l ik s .

A. Joife und Anton Walther, Zerreipfestigkeit von diinnen Glasfaden w id  Olimmer- 
blattchen. Ausfiihrliehe Mitt. uber die C. 1932. I. 2541 referierte Unters., die auch 
dio Arbeit von SCHURKOW enthielt (vgl. vorst. Ref.). (Physikal. Ztschr. Sowjetunion
1. 132— 36. Jan. 1932. Leningrad, Physikal.-Techn. Inst.) Sk a l ik s .

John Frederick James Dippy, Die rhythmische Krystallisalion von Schmelzen. 
Teil I. Eine vorlaufige Untersuchung der Faktoren, die die Erscheinung beeinflussen. 
Rhythm. Krystallisation wird aus Schmelzen von Piperonal, Terpinhydrat, Vanillin, 
Phenylbenzoat, Phenantliren, Zimtsiiure, Thymol u. 3,5-Dichlor-4-methyldiphenył 
beobachtet. Die genauere Unters. der Erscheinung an letzterer Yerb. zeigt, daB rhythm.



1932. II. A,. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie. 2285

Krystallisation nur aus unterkiihlter Sclimelze erfolgt, die nicht mit Luft in Beruhrung 
ist, u. nur wenn der Film der Sclimelze diinn ist (je diinner der Film, um so rasoher der 
Illiytlimus). Auf der Grundlage der Theorie von V o r l a n d e r  u . E r n s t  (Ztschr. 
physikal. Cliem. 93 [1919]. 521) lcónrien die Erseheinungen erkliirt werden. (Journ. 
physieal Chem. 36. 2354— 61. Aug. 1932. Cardiff, The Teehnioal Coli. Cliem. Dept.) L o r .

Michael Polanyi, Atomie reactions. London: W illiam s & N . 1932. 8°. swd. 6 s .n e t .

A ,. A tom struktur. R ad ioch em ie . P h otoch em ie .
Jean Boccardi, Die Erne.ue.rung der Physik. Der Vf. wendet sich gegen einige 

tlbertreibungen moderner Physiker u. betont, daC in der Physik keine Revolution  
erfolgt sei, sondern nur oin Fortschritt unserer Kenntnisse von der Materio. (Rev. 
scient. 70. 481— 84. 27/8. 1932.) S k a l ik s .

J. Frenkel, U ber eine allfjemeine Melhode zur Beliandlung von unvollstandigen 
Systemen in der Wellenmechanik. Ausfiihrliche Mitt. iiber die C. 1932. II. 12 referierte 
Arbeit. (Physikal. Ztschr. Sowjetunion 1. 99— 111. Jan. 1932. Leningrad, Physikal.- 
Teehn. Inst.) S k a l ik s .

Al. Proca, Einige Bemerkungen belreffend eine Arbeit: „Ober die Diracsclie 
Oleichung“ . (Vgl. C. 1930. II. 1822.) (Journ. Physicjuc Radium [7] 3. 172—84. April 
1932. Paris, Inst. H e n r i -P o in c a r e .) E is e n s c h it z

E. Rupp, Zur Deutung der halbzahligen Inlerferenzen bei der Elelctronenbeugung. 
Zur Deutung der oft beobachteten halbzahligen Interferenzen bei der Beugung lang- 
samer Elektronen werden die móglichen Fiille der Reflcxion an einem Krystallstufen- 
gitter eingehend diskutiert. Es zeigt sich, daC bei der Kombination von Oberflachen- 
mit Tiefenreflexionen Interferenzen auftreten, die innerlialb der Fehlergrenzen der 
Verss. m it scheinbaren halbzahligen Reflexionen im Krystallinneren zusammenfallen 
konnen. Das gleichzeitige Auftreten von Reflexionen mit Ea 0 u. E 0 — 0 (E0 =  
inneres Potential) wird ebenfalls aus dem Schema des Krystallstufengitters erklart. 
Am Beispiel der (friiheren) Messungen an der Basis von Zn wird nacbgewiesen, daC 
man alle dort beobachteten halbzahligen Interferenzen ais ganzzahlige Interferenzen 
der erwahnten Kombinationen besehreiben kann. (Ann. Physik [5] 13. 101— 10. April 
1932. Berlin, Forsehungsinst. d. AEG.) Sk a l ik s .

W . Boas und E. Rupp, tiber Elektronenbeugung an reinem und an passivem Eisen. 
In Fortsetzung der C. 1930. II. 1495 referierten Arbeit werden an (110) eines Einkry- 
stalls von r e i n e m  Fe unter Variation des Winkels 13 Beugungsmaxima gefunden, 
die sich durch ein spannungsunabhangiges imieres Potential von 14 ±  1 Volt dar- 
stellen lassen. Im ganzen sind bisher 32 Maxima bekannt, die duroli diesen Mittel- 
wert beschrieben werden konnen. Fur die Ordnungszahl n  =  3 scheint um 150 Volt 
herum ein Gebiet anomaler Dispersion im Sinnc von DAVISSON u. G e r m e r  auf- 
zutreten. — An der p a s s i y e n  Schicht des Fe werden 12 Maxima neu gefunden, 
die sieh zusammen mit den bereits bekannten 5 Maxima auf 7 Grappen zurfickfuhren 
lassen, innerhalb dereń V sin2 <p eine winkel- u. spannungsunabhangige GroJJe ist. Die 
eindeutige Best. eines Netzebenenabstandes gelingt nicht, da fur yerschiedene Werte 
des inneren Potentials jeweils yerschiedene Netzebenenabstiinde angegeben werden 
konnen, die fur aufeinander folgende Ordnungszahlen einander gleicli sind. Der Netz- 
ebenenabstand kann nur zwischen zwei Bereiche eingegrenzt werden. (Ann. Physik  
[5] 13. 1— 8. April 1932. Berlin, Forsehungsinst. d. AEG. u. Kaiser Wilhelm-lnst. 
f. Metallforsck.) SKALIKS.

Rutherford, Die Struktur der Atomkerne. (Chem. News 144. 289— 94. 6/5. 1932. —
C. 1932. II. 659.) G. S c h m id t .

G. Gamow, K em -a- und p-Niveaus. (Vgl. C. 1931. I. 1236.) ZertrummerUngs- 
verss. mit a-Teilchen zeigen, daB ein homogenes Biindel von a-Teilchen, das die diinne 
Schicht eines leichten Elementes durchsetzt, nicht immer eine einzige Gruppe von 
Protonen bestimmter Geschwindigkeit herauswirft, woraus heryorgeht, daC der rest- 
liche Kern in mehreren yerschiedenen Quantenzustanden zuriickbleibt. Entweder 
wird das a-Teilchen immer auf einem Grundniveau eingefangen und die herausgeworfenen 
Protonen kommen von yerschiedenen Protonenniveaus des Kem s, oder ein a-Teilchen 
kann auf yerschiedenen Energieniveaus eingefangen werden und Protonen immer 
von demselben Niveau lierauswerfen. GemaB dem PA U LI-Prinzip kann die Existcnz 
yon 2 besetzten Protonenniyeaus nur in dem Kern vom Typ 4 n 3 erwartet werden 
(n =  Anzahl der a-Teilchen) u. zwar befinden sich 2 Protonen im ersten Niyeau u. eins
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auf dem zweiten. Wird andererseits der bcobachtete Effekt dem Einfangen des a- 
Teilehens von mehreren Niveaus zugeschrieben, so ist dio Anzahl der Protonengruppen 
fur alle Kerne, dio frcio Protonen enthalten, unbegrenzt. Dio Experimente zeigen jedoch, 
daB niemals mehr ais 2 Protonengruppen beobachtet worden sind u. dieses nur im 
Palle des Kerns vom 4 n  -f- 3 Typ, so bei Al2, u. noeh nieht sieher bei N a23. B zeigte 
3 Gruppen. Es wird angenommen, daB die langsamere Gruppe dem B10, die beiden 
schnelleren dem Bu  entsprechen. (Physikal. Ztsclir. Sowjetunion 1. 433— 35. Marz 1932. 
Leningrad.) G. Sc h m id t .

D . Iw anenko, U ber die Zusammenselzung der Atomkernc. Im AnschluB an die 
GAMOWsehen Betrachtungen (vorst. Ref.) iiber die Existenz von Protonengruppen 
boi Atomzertriimmerungen wird es von dem Vf. ais wahrscheinlich angenommen, daB 
alle Elemento vom Typ 4 n (n — Anzahl der a-Teilchen) keinen Spin liaben, was aueh 
experimentcll beobachtet worden ist, wahrend die Elemente vom Tyj) 4 n +  1, 4 n  +  2 
(erste Gruppe) und 4 n 4- 3 (zweite Gruppe) entsprechend ident. Spins haben. Diese 
Annahme wird nicht genau bestatigt, obwohl die Elemente vom Typ 4 n  - f  3 die 
hóheren Werte bilden. Ais Ursaclie dieser Abweiehung wird die Wrkg. der Neutronen 
vermerkt. Zur Unters. werden 2 Methoden angewandt; entweder wird die gewohnliche 
Anzahl der a-Teilehen belassen u. nur 3 Elektronen werden neutralisiert, oder es werden 
alle Elektronen neutralisiert. Es laBt sich leieht fiir einen gegebenen Kern die Anzahl 
der Neutronen, Protonen u. a-Teilchen berechnen, wenn angenommen wird, daB
2 Protonen u. 2 Neutronen immer ein a-Teilchen bilden. Pur Cl wird die Zus. nach
3 moglichen Arton durchgefuhrt. Bedeutet a =  a-Teilehen, n =  Proton u. n  =  Neutron,
so ist fiir Cl35 =  8 a  +  3si +  2 Elektronen (I); 8 a  +  lJ t +  2«. (II); 8 a +  1 7t +  2?i(IlI) 
u. fiir Cl37 =  9 a  +  l n  +  2 Elektronen; 9 a +  1 n +  1 Elektron; 8 a +  1 n +  4 n.
Die Isotopen eines Elomentes unterscheiden sioh nur durch dio Anzahl der Neutronen. 
Fiir B i203 gilt: 52 a +  1 tc +  22 Elektronen (I); 52 a 1 n  +  21 Elektronen (II) u. 
41 a +  1 n  +  44 n (III). Die Auflósung von a-Teilchen ist wahrscheinlich unabhangig 
von der Erage des Spins. Das Neutron kann nicht ais die Zus. aus einem Elektron 
u. einem Proton sondern muB ais ein elementarer Bestandteil aufgefafit werden. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 195. 439— 41. 17/8. 1932. Paris.) G. S c h m id t .

Rutherford, Die kunstlićhe Vericandlung der Elemente. tlbersicht. (Chem. News
144. 396—400. 17/6. 1932.) S k a l ik s .

T. R. HogneSS Und R. Ruth Comroe, Einc Ujdersuchung zum Nachweis des 
radioakliven Zerfalls von Barium. Obgleioh Bo das einzige Element ist, das radioakt. 
Eigg. zoigt, dio nicht mit den gewóhnlichen Nachweismetlioden erlialten worden sind, 
kann nicht angenommen werden, daB diese Eigg. auf Be beschrankt bleiben. Elemente, 
die eher Zerfallsprodd. ais Verunreinigungen sind, sind die seltenen Gase (Edelgase), 
u. diese Gase sind wahrscheinlich a-Teilchen-Zcrfallsprodd. der zweiten Hauptgruppe 
des period. Systems. Von diesen Elementen kommt Ba am starksten in Erage, da es 
das schwerste ist u. ahnlich wie X  aus mehreren Isotopen besteht. Das Zerfallsschema 
lautet: B a — y  X  +  He. Es wird auf die Schwicrigkeiton hingewiesen, die sich beim 
X-Nachweis infolgo der kiirzeren Halbwertsperiode des X  im Vergleieh zu der des 
Ba ergeben. Das Experiment bestand aus 2 Teilen. Zuerst wurdo bestimmt, wieyiel 
X  erforderlich ist, um es spektrograph. nachzuweisen. Darauf wurden selir alte Ba- 
Gesteine aufgel., gereinigt u. das eingesehlossene Gas gesammelt u. auf X-Spuren 
gepriift. D ie Gasanalyse wurde im wesentlichen nach der PANETH-M ethode dureh- 
gefiihrt. Die unterc Naehweisgrenze war 10-7 cm3 X e oder etwa 3 -1012 Gasatome. 
Zur Priifung der entwickelten Gase durch Zerfall der Ba-Minerale wurde das Gestein 
in einem Cl-Gemisch aufgel. u. die entwickelten Gase iiber Ca auf etwa 800° erhitzt 
u. das ubrige Gas in eine M c LEO D-Pum pe eingeleitet. Auf diese Art wurden 5 Gesteins- 
proben untersucht. In keinem Ealle wurden Anzeichen von  X  in dem Gas gefunden. 
Eine Probe wurde m assen sp ek tro g rap h . u. massenspektroskop. untersucht. Eine lange 
Exposition ergab Hg-Linien, die etwas starker ais bei der yisuellen Beobachtung her- 
vortraten, dagegen war nicht das geringste Anzeiehen sogar der intensi^sten X-Linien 
yorhanden. Aus diesem Ergebnis werden Schliisse auf die Halbwertszeit des Ba gezogen. 
(Proeced. National Acad. Sciences, U. S. A. 18. 528— 31. Aug. 1932.) G. Sc h m id t .

Stefan Meyer, Protonenzahlen, Kemladungszahhn und Beichweiten von cc-Strahlern. 
Die Unterss. des Vf. iiber die Beziehung zwischen einer genau definierten „Nachfolge- 
schaftsgróBe", die das Atomgewicht u. die Kernladungszahl des bestimmten Elementes 
enthalt, u. der Zerfallswahrscheinlichkeit ). fiihren zu dem Ergebnis, die Elemente 
mit ungerader Kernladungszahl bei dieser Darstellung uberhaupt wegzulassen, da ja
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der Kernaufbau fiir die gcradzahligen prinzipiell anders gcartet ist. Tragt man ais 
Abszissen die Werte fiir die Protonenzahlcn (rundę At.-Geww.), ais Ordinaten die log 1 
ein, so zeigt sieli fiir die gcradzahligen Kernladungen 84, 86, 88, 90 ein systemat. 
Gang, dcm sich wahrschcinlieli auch U  mit der Kemladungszahl 92 anschlieBt. Im  
Gultigkcitsbcreich der GElGER-NuTTALLSohen Bezieliung, die die Reiehwcite der 
a-Strahler mit der Zerfallskonstante verbindet, liiBt sich in Annaherung eine Gleichung 
aufstellen, die dic Reichweite zu der Protoncnzahl n. zu einer Funktion der Kern- 
ladungszahl in Bezieliung bringt. Aus dcm period. Vcrlauf dieser letzten Funktion 
ist erneut eine Kerneigenschaft aufgezeigt worden, die mit dem period. Vcrhalten 
der Hullelcktronen der Atome gckoppclt ist. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien Abt. I la .  
141. 71—78. 1932. Wien, Inst. f. lladiumforsch.) G. S ch m id t.

K . Philipp, U ber die liomogencn Oruppen der weUreichenden ai-Teilchen beim 
Radium C. Vf. weist darauf hin, daB von den 9 homogenen Reichweitegruppen, welche 
RUTHERFORD, W a r d  11. L e w is  (vgl. C. 1931. II . 3187) durch Analysc der experimcn- 
tellen Verteilungskurve (Diffcrcntialmethode) ermittelten, 4 schon von P h i l i p ] ’ u . 
D o n a t  (vgl. C. 1929. I. 1659) naoh einer ganz anderen Methodo (W lLSONsche Nebel- 
methode) gefunden wurden. (Naturwiss. 19. 618— 19. 1931. Berlin-Dahlem, Kaiser 
Willielm-Inst. f. Chemie.) S k a l i k s .

Hermine Folmer, Untersuehungen iiber den Ionisationseffekt der a-Slrahlen in 
festen Dielektricis. Dio Verss. wurden nach 2 wesentlich voneinander verscliicdenen 
Methoden durchgefiihrt. Bei den Messungcn der crsten Art wurde eine feste 2 mm 
starko Paraffinschicht zwischcn metali. Elcktrodcn gebracht. Die obere Elektrodo 
hatte 80 V, wahrend die untere mit einem Elektrometer yerbunden war. Dai'aufhin 
wurde die Paraffinfolie der a-Bestrahlung ausgesetzt, indem Po-a-Strahlen durch 
die obere Elektrode auf das Paraffin trafen. Ein Anwaclisen des Ionisationsstromes 
wurde beobaclitet, der aber nicht nur der Ionisation des Paraffins zugeschrieben 
werden darf, sondern der auch durch die Ionisierung der zwisclicn Paraffin u. 
Elektrode befindliclien Luftblascn hervorgenifen sein kann. Bci der zweiten Untcr- 
suchungsmethode wurde das Paraffin vor Anwendung des elektr. Feldcs bcstralilt, 
u. zwar wurde dadureh dic Schwierigkeit der Luftblasen vermieden. Der Ionisations- 
strom wurde an Tagen gemessen, wo keine vorlierige Bestrahlung des Paraffins yorlag 
u. mit dem Strom verglichen, der mit bestrahltem Paraffin erhalten wurde. Die in 
den Ergebnissen wiedergegebenen Kurven, die den Elektrometerausschlag in Ab- 
hangigkeit von der Zeit nach der Aktivierung des Paraffins darstellen, zcigen eindeutig 
das Vorhandensein eines Po-Effcktes an. Dadureh wird die Annahme, dać a-Strahlen 
in festen Dielektricis eine Ionisation herrorrufen, weiter gestutzt. (Koninkl. Akad. 
Wctensch. Amsterdam, Proceedings 35. 636—42.1932. Groningcn, Univ.) G. S chm idt.

E. G. Steinke und H. Schindler, Uber die Ionisation in  Druckkammem. In 
Druckionisationskammern steigt die Ionisation nicht proportional dcm Druek, 
sondern wesentlich langsamer an. Vff. sehen die Ursache fiir diesen Druckabhangigkeits- 
effekt —  zumindest zu einem sehr groBen Teile — in mangelnder Sattigung. Die Druck- 
abhangigkeit des Eigenganges (a-Teilchen) konnte bei einer ohne N etz arbeitenden 
Apparatur (22,6 1) aus dor beobaehteten Druclckurve fiir Ultrastrahlung plus Eigengang 
unter Annahme eines plausiblcn Wcrtes fiir den Eigengang bei 10 kg/qem u. Umrech- 
niing des Ultrastrahlungsanteils gemaB der Radiumdruckkurve berechnet werden. Es 
gelit daraus hervor, daB der Eigengang mit von Nuli an waehsendem Druek zunaóhst an- 
steigt, bis die a-Teilchen das GefaB gerade noeh voll durehsetzen, dann aber infolge der 
Initialrekombination abnimmt. (Naturwiss. 20. 15— 16. 1/1. 1932. Konigsberg i. Pr., 
I. Physikal. Inst.) DijsiNG.

J. A. ChalmerS, Absorptionsmessungen und das konlinuierliche Spektrum der 
p-Slralilen. Aus den Absorptionsmessungen der lieterogenen /?-Strahlcn einer radio- 
akt. Substanz wurde geschlossen, daB zucrst eine exponentielle u. bei groBeren Dicken 
eine unter dem exponcntiellcn Wert liegende Absorption stattfindet. Zuletzt werden 
gutdefinierte „Knicke“ beobaclitet. Es ist angenommen worden, daB die ,,Knicke“ 
dio extrapolierten Reichweiten der /?-Strahlcn hóchster Geschwindigkeit darstellen. 
Vf. nimmt dagegen an, daB weder Diskontinuitaten nocli wirkliche Endpunkte vor- 
liegen, sondern der experimentelle Befund zeigt die Stelle des schnellsten Wechsel 
des Verlaufs der Ionisationskurve an. Die Experimente kćinnen wahrsclieinlich noeh 
/?-Strahleffekte jenseits der ,,Knicke“ nachweisen. (Proceed. Cambridge philos. Soc. 28. 
319—-27. 30/7. 1932.) G. S c h m i d t .

J. A. Chalmers. Energieprobleme in den konlinuicrlichen Spektren der fi-Strahlen.
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Durch Best. des tlierm. Effektes der |ff-Stralilen von RaE ist gezeigt worden, daB das 
kontinuierlicho Spektrum der /?-Strahlen die tatsiiehlichen Zerfalls-/?-Strahlen darstellt. 
Folgende experimentelle Tatsachen liegen den Betrachtungen des Vf. zugrunde: Wahrend 
die /?-Stralilen von ThB u. ThC mit einer iiber ein groBes Gebiet Yerteilten Energie 
emittiert werden, senden ThA u. ThC' —  Substanzen, dic im Zerfall vor u. nach 
ThB liegen —  a-Strahlen aus, die entweder vollig liomogen sind oder aus einigen homo- 
genen Gruppen bestehen. Entweder stellt die in Form von /S-Strahlen emittierte Energio 
den tatsachlichen Energioverlust des Atomkerns dar, oder die Erhaltuug der Energio 
muB bei einem /3-Strahlzerfall aufgegebcn werden. Vf. untersucht die moglichen 
Lsgg. dieses Problems auf Grund der experimentel]en Daten u. weist auf die Unter- 
schiede zwischen den moglichen Lsgg. hin. (Proceed.. Cambridge philos. Soc. 28. 
328—37. 30/7. 1932. Durham, Queens College.) G. Sc h m id t .

Arthur Bramley, y-Strahlung. Die y-Strahlung wird gemiiB dem Schema der 
a-Energieniveaus in 2 Klassen eingeteilt. 1. Die y-Linien, die durch ein, zwei oder 
mehrero oc-Teilchen emittiert werden, die von dem ersten angeregten Zustand in das 
Grundniyeau fallen u. 2. dio durch 1 a-Teilchen emittierte Strahlung, welchcs von 
einem hbher angeregten Zustand fallt. Im ersten Falle muB die Quantenenergie ein 
ganzes Violfaclies der Energie der weiehsten Strahlung sein. Fiir den zweiten Fali 
kann die Quantentlieorie noch keino genaue Erklarung geben. Es wird angenommen, 
daB dasVerhaltnis der Energie irgendeinor Linie zu der der weiehsten Linie dem Q.uadrat 
der ganzen Zahlen proportional ist. Der sich aus der wellenmeclian. Behandlung er- 
gebende Ausdruck fiir das Energieniveauschema fiihrt zu einer Losungsform, die so 
gedeutet wird, daB die Krafte, die auf ein Elektron wirken, das sich dem Kern nahert, 
erst anziehend u. dann bei wciterer Annaherung abstoBend u. darauf wieder anziehend 
sind. (Proceed. National Acad. Sciences U. S. A. 18. 543— 50. Aug. 1932. Franklin 
Inst.) G. S c h m id t .

F ritz K irchner, t/ber die Zerslreuung ton sc/mełlen Kathodenstrahlen in  E in- 
krystallen. Bei der Messung der Schwachung eines eng ausgeblendeten Katlioden- 
strahls in Glimmerkrystallen wird cin starker Extinktionseffekt gefunden, der durch 
die Interferenzstreuung verursacht wird. Die Interferenzstrcuung ist fiir die Schwachung 
von Kathodenstrahlen in diinnen Einkrystallen von aussehlaggebendcr Bcdeutung. —  
Die Abhangigkeit der Schwachung von der Krystalldicke u. von der Gesehwindigkeit 
der Kathodenstrahlen wird elelctrometr. gemessen. Bei etwa 50 kV betragt die Intensitat 
der starksten Interferenzen naoh dem Durchgang durch den Krystall bei einer Dicke 
von 10-5 cm etwa 1%, diejenige des kontinuierliehen Untergrunds nur etwa 0,01%
der oinfallenden Stralilintensitat. — Die nach der kinemat. Theorie der Raumgitter-
interferenzen bereclmete Breite des nullten Hauptmaximums is t bei einer Krystall
dicke von 2 • 10—7 cm in Einklang m it dem Ergebnis des Experiments (an Kollodium); 
im Glimmerinterferenzbild dagegen ist sie selbst bei den diinnsten Blattchen ( ~  9 ■ 10~6 
cm) betrachtlich groBer ais nach der Theorie. Bei sehr geringen Dicken kann man die 
Krystalldicke aus dem Intcrfercnzbild ormittoln. —  Zur Darst. der Elektroneninter- 
ferenzen mittels reziproken Gitters u. EwALDseher Ausbreitungskugel kaim man im 
reziproken Gitter an die Stello der Gitterpunkte G i t t e r s t a b e h o n  troten lassen, 
dereń Lange umgekehrt proportional der Krystalldicke ist. — Die kinemat. Theorie 
der Interferenzen ist nur bei extrem geringen Krystalldiekcn brauchbar, bei gróBeren 
muB die dynam. Interferenztheorie herangezogen werden. (Ann. Physik [5] 13. 38— 58. 
April 1932. Miinchen, Inst. f. theoret. Physik.) Sk a lik s .

V. Dolejśek und V. Kunzl, lonenrohr ais tibergangsrohr von optisclien zu liónłgen- 
rohren. Die Verss., dic D o l e j Śe k  (C. 1932. I. 3153) mit einem lonenrohr bei Gleich- 
spannungen von 1000 Yolt friiher vorgenommen hat, sind wiederholt worden. Es ist 
versucht worden, das Bohr mit gróBeren Intensitaten zu belasten. Dabei hat sich ge
zeigt, daB sich die Entladungsform bei Steigerung der Intensitat plotzlich in derselben 
Weise andert, wie es bei dem Hohlkathodenrohr von P a s c h e n  geschieht (Leuehten 
in der Hohlkathode). Auf Grund dieser Feststellung sind Bedingungen hcrausgearbeitet 
worden, welcho bei der erwahnten Spannung u. 100 mA die Entladungsform so zu 
regulieren gestatten, daB mit diesem Rohr nicht nur opt., sondem auch Róntgen- 
spektren lichtstark aufgcnommen werden kónnen. — Das Rohr hat die langliche Form 
der Elektronenrohren u. kann auch durch Austausch der Kathode ais Elektronenrohr 
benutzt werden. Ais bestes Materiał fur die Kathode u. auch fiir das ganze Rohr hat 
sich die Legierung Chromeisen erwiesen. Da sich Chromeisen mit Glas verschmelzen 
laflt, fallen die Kittungen fort. Die iibrigen Dichtungen sind konusformig mit F ett
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bzw. sind Pb-Diolituugen nach Ot t . Eullung des Rohres mit He. Regulierung des 
Vakuums mit cinem Glasvcntil mit Hg-VerschluB. (Ztschr. Physik 74. 565— 73. 23/2. 
1932. Prag, Spektroskop. Inst. d. Karls-Univ.) S k a l ik s .

Carl Stórmer, Forlschritte in  der NordliclUphotographie. Die Vcrwendung des 
Astro RK-Objektivs u. besonderer, nach SCHMIESCHEK (vgl. C. 1932. I .  619) sensi- 
bilisierter Emulsionen gestattctc, die Beliclitungszeit von Nordlichtorn auf 10% der 
bisherigen Werte lierabzudrucken; mafiig helle Nordliehtcr konnen in <  1/2 Sek. auf- 
genominen werden. Dadurch wurde eine simultane Kincmatographie von 2 Stand- 
orten im Abstande von 43 km durchfiihrbar; ein Nordlichtbogen in nur 70 km Hóhe 
uber der Erdoberflśiche wurde so aufgenommcn u. vermessen. Die Erhóliung der 
Liehtstarko ergab auf sensibil. A G FA -Platten  810 einen neuen Bereieh der Bpektralen 
Emission zwiselien 7500 u. 8400 A, der N 2-Bandcn bei 7883 u. 8095 A zeigt. (Physikal. 
Ztschr. 33. 543—44. 15/7. 1932. Oslo.) B e u t l e r .

Josepll Kapłan, Der Ursprung der Coronalinien. Zusśitzlich zur Kritik von 
E r e r ic h  u. von D in g l e  (C. 1932. II. 1415. 1416) des Vorschlages von d e  B r u in  
(C. 1932. I I .  975) zur Erklarung der Spektrallinien der Sonnencorona wird be- 
merkt: Ein gemeinsamer oberer Term fiir die griine Corona- u. die griine Nord-
liehtlinie ist deshalb kaum anzunelimen, weil niemals beide Linien in der gleichen
Lichtąuelle gefunden wurden. Nur dio eine oder dio andero wurde beobaehtct. (Naturo 
130. 241. 13/8. 1932. Los Angeles, Univ. of California.) B e u t l e r .

H. Heyne, G. Meyer und A. Otto, Weitere Untersuchungen uber die Strahlungs- 
wirkung einer Queclcsilbcrglimmlampe im  spannungslosen Zustand. (Vgl. C. 1931. II. 
3082.) Die von einer spanmmgslosen Hg-Glimmlampe auf eine Eunkenstrecke aus- 
geliende Strablung besitzt die Wellenliingo ). =  2536 A, entspricht also der Resonanz- 
linio des Hg. Ais Erregerstrahlung wird die Eunkenstrecke an cinem Schalter eines 
Kathodensti'ahloscillographen festgestellt, dereń Strahlungsintcnsitat durch die Ggw. 
von Spuren Ar in der Hg-Glimmlampe verstarkt wird. (Ztschr. techn. Physik 13. 
407— 08. 1932. Dresden, Techn. Hockscli.) R. K. Mu l l e r .

Robert Irving Colmar und Frederick W illiam  Schwartz, Die Absorplions- 
spektren von Chromamminhydralen. Dio Absorption wss. Lsgg. von [Cr(NIl3)6]Cl3, 
[Cr(NH3)6(H20)]Cl3, [Cr(NH3)4(H20 )2]Cl3, [Cr(NH3)3(H20 )3]Cl3, [Cr(NH3)2(H20 )4]CI3, 
[Cr(H20)„]Cl3, [Co(NH3)0]Cl3, [Co(NH3)6(H,0)]C13, LCo(NH3)4(H20 )2]Cl3, [Cr(NH,)5Cl]- 
Cl2 u. [Co(NH3)5C1]C12 im Siehtbarcn wird photometr. bestimmt. Eolgende Gesetz- 
maBigkeiten werden festgestellt: 1. beim Ersatz eines NH3 durch ein H 20  nimmt die 
Wellenzahl des Absorptionsmaximums jedesmal um 610 mm-1 ab; 2. bei Cr bewirkt 
dieser Ersatz eine Abnahme des molekularen Extinktionskoeff. e um je 4,9 Einlieiten;
3. beim Co-Ivomplex nimmt e beim Ersatz des ersten N H 3 ebeiifalls ab, steigt aber 
beim Ersatz des zweiten; 4. die Wellenzahlen der maximalen Absorption sind bei Co- 
Komplexen 510 mm-1 klciner ais boi den entspreclienden Cr-Komplexen; 5. e im Ab- 
sorptionsmaximum hat fiir Co-Verbb. einen hokeren Wert ais fiir Cr-Verbb. — Der 
Ersatz eines N H 3 durch Cl laCt die Wellenzahl des Absorptionsmaximums um 1970 min-1  
kleincr werden. Es ist anzunelimen, daB die Hauptabsorption durch einen Elektronen- 
sprung im Zentralion bedingt ist, dem Schwingungen der Liganden iiberlagert sind. Das 
Absorptionsmaximum von [Cr(KH3)5(H 20)]Cl3 ist gegemiber dcm des Hexammins um 
1830-1010 sec-1 versclioben; da das Zentralion das gleiche ist, u. da die Masscn von 
NH3 u . H20  nicht sehr yersehieden sind, diirfte die Anderung der Sekwingimgsfrequenz 
ihrc Ursache in der Loekerung der Bindung der Liganden an das Zentralion haben. Die 
Hexammine soli ton daher die kompaktesto Struktur aufwcisen, u. der Ersatz von NH3 
durch H.,0 sollte die Struktur auflockern. (Journ. Amor. chem. Soe. 54. 3204— 12. 
Aug. 1932. Troy, N. Y ., Rensselaer Polytechnic Inst. Walker Chem. Lab.) L o r e n z .

Blandine Stansfeld, Das VerhaUen des Wasserspektrums in dem Temperaliir- 
inlervall von 20—2200 und dem Spektralbereich 1—3,2 ft. Mit der im nachfolgenden 
Ref. angegebenen Apparatur wurde die Abhangigkeit der Lage der H 20-Banden bei
1,475; 1,954; 2,950 /< von der Temp. u. vom Aggregatzustand untersucht. Es wird 
in (jbereinstimmung mit friiheren Arbeiten festgestellt, daB die Bandenverschiebung 
nur beim t)bergang vom fl. in den gasformigen Zustand grofi ist, daB dagegen die Temp.- 
Anderung des W. oder des Dampfes nur sehr kleine Versehiebung hervorruft. (Ztschr. 
Physik 74. 460— 65. 23/2. 1932. Bonn, Phys. Inst. d. Univ.) B o r is  R o s e n .

Blandine stansfeld, Ein Vergleich des Rotatiomssclmingungsspektrums des fliissigen  
und dampffortnigen Zuslandes einiger organischer Subslanzen (AthylalkoJwl, Ameisen- 
siiure, Essigsaure, Ailier, Nitrobenzol). Mit einpm Spiegelspektrometer mit EhiBspat-
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prisma wurden die Absorptionsspektra der Fil. (in dunnen Schichten) bei 20° u. der 
Dampfe (in 40 em Schichtdicke) wenig oberhalb der Siedetemp. verglichen. Das unter- 
suclite Gebiet erstreckte sich von 1— 2,7 / 1 (fiir Nitrobenzol bis 3,8 /(). In Diathyl- 
ather ist beim tjbergang in den dampffórmigen Zustand keine Verschiebung beobachtet, 
in Nitrobenzol ist die Bandę bei 2,748 nacli liingeren Wellen hin verschobcn, die Bandę 
bei 3,507 nacli kiirzeren, alle andercn bleiben unverschoben. In allen anderen unter- 
suehten Substanzen sind einige Banden nacli langeren Wellen hin verschoben, andere 
bleiben unyerandert. Im Zusammenhang mit der starken Verschiebung der Wasser- 
banden (vgl. vorst. Ref.) wird gefolgert, daB auch in den liier untersuchten Substanzen 
die verschobenen Banden der O-H-Gruppe entsprechen, wahrend die Banden der 
C-H-Gruppe im allgemeinen beim Ubergang in den dampffórmigen Zustand keine 
Verschiebung aufweisen. So wird in Alkohol die Doppelbande bei 1,576— 1,622 /t u. 
die Bandę bei 2,118, in Essigsaure die Banden bei 1,460 u. 1,940, der O-H-Gruppe 
zugeśprochen. {Ztschr. Physik 74 . 466— 75. 23/2. 1932. Bonn, Univ.) B o r is  R o s e n .

A. S. Ganesan und V. N. Thatte, Dic N 03-Frequcnz in organischcn Nitraten. 
Vff. weisen darauf hin, dal3 die starke N 0 3-Frequenz boi 1050 cm-1 , die in allen an- 
organ. Nitraten Yorkommt, in den organ. Nitraten nicht zu beobachten ist. Sie schieben 
diese Erscheinung auf den EinfluB der CH-Gruppe auf dic Schwingung des N 0 3-Ions. 
In alkoh. Lsgg. dor Nitrate soli die Linie vorkommen, u. zwar in aąuimolaren Ge- 
mischen von CH3-0 N 0 2 u. CH.,OH stark, in solehen von C5Hn 0 N 0 2 u. C5H n -OH 
scliwacli. AuBerdem nimmt die Intensitat dieser Linio mit zunehmender Verdunnung, 
wenigstens bis zu einer bestimmten Grenze, zu. (Naturo 1 2 9 . 905. 18/6. 1932. Nag- 
pur.) D a d i e u .

Taku Uemura, Ullraviohllc. Absorption einger Oxyazoverbindungen in Abluingig- 
lceit vom p jj. Dio Absorption von Azobenzol, p-Oxyazobenzol, Benzolazoresorcin, 
p-Nitrobenzolazoresorcin, m-Nitrobenzolazophenol, o-Nitrobenzolazophenol, m-Toluyl- 
azo-m-kresol u. m-Toluylazo-p-kresol wird nach der Methode von V le s  (C. 1925 .
II. 521) in Abhangigkeit vom ph der Lsg. gemessen (fruhere ąualitat. Verss. des Vf. 
vgl. C. 19 2 8 . II. 40 u. friilier). —  Dic Verschiebung der Banden wird bei einigen D eriw . 
nach einer Formeł von Y le s  (Compt. rend. Acad. Sciences 170  [1920] 1242) bercchnot.
—  Der Vergleicli des Quotienten des Absorptionskoeff. bei zwei verschiedenen Wellen- 
langen zeigt, daB auBer der Dissoziation des H  der OH-Gruppe mit waehsendem ph 
noch andere Anderungen im Mol. eintreten. (Areh. Physiąue biol. Chim.-Physique 
Corps organises 9. 29—72. 1931. Tokyo, Univ. Industrielle.) LORENZ.

Ramart-Lucas und J. Hocll, Absorption im Ultraviolelt und chemische Rcaklioiis- 
fahigkeit einiger Kla-ssen organischcr Verbindungen. (Vgl. C. 1 9 3 2 . II. 502. 1125 u. 
friiher.) Vff. untersuchon dio AbsorptionsTerhaltnisso der Siluren I (n =  1—5), 
der Sauren II (n =  1, 3, 4 u. 11) u. der Ather III (n =  1, 2, 3, 5 u. 10) u. ver- 
gloicht sio m it den Spektren der Verbb. IV u. V. Dic Sauren I kann man vom

I 2>4>6(CH3)3C„H2- [CH2]n-C02H II CBH5-0 - [CH2]n-C02H  
III CGHr,'0 -[C H 2]n-0 -C flH5 IV CcH5-[CH2]„-C 02H V C6H5-(CH2)n-C0H5

1,2,4,6-Tetramethylbenzol durch Austausch des Methyls in 1 gegen [CH2]-C 02H ab- 
leiten. Die Chromophore (CH3)3C6H2 u. C 02H beeinflussen sich viel weniger ais C6H5 
u. COjH in den Sauren IV, in diesen hort die Beeinflussung der Chromophore boi n =  3 
auf, bei den Sauren I sehon bei n =  2; bei n =  5 beobachtet man in beiden Reilien 
eine erhóhte Intensitat des Minimums der Absorption; dio Erhóhung liegt bei den 
Sauren I nicht wesentlich iiber der Grenze der Vers.-Fehlor; die Absorption der holieren 
Homologen fiillt prakt. mit dor der Mcsitylpropionsaure (I; n =  2) zusammen. Man 
kann daraus schlieBen, daB dio o-standigen CH3-Gruppen die gegenseitige Beeinflussung 
der Chromophoren verringern. Dasselbe ergibt sich aus den Absorptionsspektren von 
Mesitylacetonitril (CH3)3C6H2-CH2-CN u. Mesitylbutyronitril (CH3)3C6H 2- [CH2]3-CN. —  
Die Sauren II leiten sich vom Anisol ab; CH3 ist durch [CH2]n-C02H ersetzt. Anisol 
besitzt im Ultraviolett 2 Hauptbanden, A  bei 2730 A, B  im auBersten Ultraviolett; 
ebenso besitzen die Sauren II jeweils zwei Hauptbanden A ' u. B'. Im Gegensatz zu 
den Sauren IV findet sich bei keiner Saure II eine Verschicbung von B' gegen das sicht- 
baro Gebiet; nur bei n =  1 ist B' eine Spur schwacher ais B, u. beide Banden sind nach 
der ultravioletten Seite verschoben. Phenosybuttersaure (II, n =  3) u. alle hoheren 
Homologen haben dasselbe Absorptionsspektrum wie ein aąuimolekulares Gemisch 
von Anisol u. Eg. in A. —  Phenoxyacetylchlorid gibt mit A1C13 in Bzl. nur wenig Cuma- 
ranon (Sto er m er  u . A t h e n s t a d t , Ber. Dtseh. chem. Ges. 35  [1902]. 3560); das
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Hauptprod. der Rk. ist Phenoxyacełophenon (K p.I5 210—215°). —  Aueh bei den Verbb. 
III zeigt sieh nur bei n = 1  eine gegenseitige Beeinflussung der Chromophoren in Form 
einer Verschiebung der Anisolbanden naeh Ultraviolett, alle anderen Verbb. III zeigen 
in A. dasselbe Spektrum wie Anisollsgg. von doppelter Molekularkonz.

V e r s u c h e. Absorptionsspektren der nachstehenden Verbb. s. Original. 2,4,6- 
Trimcthylphenylessigsdure u. f]-2,4,6-Trimethylphenylpropio7isaure vgl. H o ch , C. 1931.
II. 844. 3-Brom-l-[2,4,6-lrimethylplienyl]-propan, C12H „B r, aus /?-2,4,6-TrimethyI- 
phenylpropionamid durch Red. m it Na u. A. u. Behandeln des Alkohols mit PBr3. 
Kp.20 1 63°. Gibt mit KCN y-2,4,6-Trimethylbulyronitril, C13H 17N , Kp.18 177°. Daraus 
m it KOH y-2,4,6-Trimeihylphenylbuttersdure, C13H 180 2 (I, n =  3), Krystalle aus A. +  
PAe., F. 87°. — 2,4,6-Trimethylphenylpropylmalonester, C10H28O,, aus 3-Brom-l-tri- 
methylphenylpropan u. Na-Malonester. K p.lg 222°. Mit alkoh. KOH 2,4,6-Trimelhyl- 
phenylpropylmalonsawre, C15H 20O,„ F . ca. 140°, woraus beim Erhitzen iiber den F .
2,4,6-Trimethylphenylpenknisuure, C14H20O2 (I, n =  4) erhalten wird. Krystalle aus 
PAe., F . 64°, Kp.ls 213°. Amid, CI4H21ON, F. 131° (aus verd. A.). Durch Red. des 
Amids m it absol. A. 2,4,6-Trimelhylphenylpentanol, CltH220  =  (CH3)3C„H2- [CH2]5-OH, 
K p.16 183— 184°, Phenylurethan, C2,H 290 2N, Nadeki aus absol. A., F . 97°. 5-Broni-
1 - [2,4,6-trimeihylphenyl]-pentan, C15H 23Br, aus Trimethylphenylpentanol u. PBr3. 
Kp.ls 185°. Daraus durch Umsetzung mit KCN u. Verseifung 2,4,6-Trimelliylphenyl- 
hezansaure, C15H220 2 (I, n =  5), Krystalle aus A., F. 70°. —  Phmoxyessigsdure, aus 
C6H5ONa u. Bromessigester bei nachfolgender Verseifung, Blattehen aus A. -PAe. 4-Phen- 
ozybtitłersaure (II, n =  3), aus dem Nitril u. alkoh. KOH, F. G4° (aus W.). 5-Phenoxy- 
valariansdure (II, n =  4), aus Phenoxypropylmalonsaure, F. 65° (aus A.-PAe.). 12-Phen- 
oxylaurimdure, C18H28C3 (n , n =  11), aus 10-Brom-l-phenoxydecan durch Malon- 
estersynthese. Bliittchen aus A., F. 81°. 10-Brom-l-pJienoxydecan (Kp.35 230— 245°) 
entsteht neben iiberwiegenden Mengen l,10-Diphenoxydecan, C22H300 2 (III, n =  10) aus 
1,1 Mol. 1,10-Dibromdecan u. 0,8 Mol. NaOC6H5 in h. A. Blattehen aus A., F. 85°. —  
Diphenoxymcthan (IH, n =  1), Kp. 295°. l,2-Diphenoxyathan  (n =  2), F. 98°. 1,3-Di- 
phenoxypropan (n =  3), F. GO—61°. 1,5-Diphenoxypentan (n =  5), F. 48°. (Buli.
Soo. ehim. France [4] 51. 824—38. Juni 1932.) OsTERTAG.

R. Lespieau und Reginald L. Wakeman, U ber einige Oyclopropankohlenwasser- 
stoffe und die allgemeincn Metlioden ihrer Darstellung. Es wird die Frage untersueht, 
wic weit die naeh verschiedencn Methoden dargestellten Cyclopropan-KW-stoffe frei 
sind von Athylen-KW-stoffen. Ais Indicator fiir das Vorhandensein von C—C-Bin- 
dungen dient dereń Ramanfreąuenz, die bis zu 2,4%  Geh. an Athylen-KW -stoff noch 
auftritt. (Die chem. Priifung ist, wenn nicht viel -ungesatt. KW-stoff enthalten ist, 
nicht eindeutig.) 1. Bei der Darst. aus A Idol erhąlt man ein Prod., das etwa l,3°/o 
Athylen-KW-stoff enthalt. (Die C~C-Frequenz im Ramanspektrum ist nur mikro- 
photometr. festzustellen.) 2. Bei der Darst. aus Allylbromid ist das Px'od. fast rein.
3. D ie Einw. von Crotonaldchyd auf Propylmagnesiumbromid fiihrt zu 1-Mcthyl- 
2-propylcyclopropan, das naeh der Ramanunters. nicht mebr ais 1,3% Athylen-KW -stoff 
enthalt. Diese nacb den verschiedenen Methoden hergestellten KW-stoffe sollten in 
Cis- u. Transform  bestehen konnen. D ie beobachteten Kpp. der Stoffe sprechen nicht 
fiir das Vorhandcnsein eines Gemenges, jedoch ist die Moglichkeit nicht sieber aus- 
zuschlieCen. Die Messungcn der Mol.-Refr. liefern merklich hóhere Werte, ais naeh der 
Berechnung mit den E isEN LO H R schen Inlcrementen zu erwarten ware. Diese Exal- 
tation verringert sieh aber, wenn man fiir H  =  2,27 (Wert ElSENLOHRs fiir die gesatt. 
KW-stoffe) annimmt. Zur Reinigung der Trimethylen-KW-stoffe hat sieli die Behand- 
lung m it Brom recht gut bewahrt. Verd. KMnO_,-Lsg. wird nur T o n  einem Teil der 
Stoffe angegriffen, u. es scheint, daB aueh in diesen Fallen ein geringer Geh. an Olefinen 
die Ursache ist. (Buli. Soc. chim. Fi-ance [4] 51. 384—400. Marz 1932.) D a d i e u .

Stanisław Rafalowski, Uber bleibende Verdnderungen bei der Fluorescenz des 
Hdmaioporphrjrins. Yon H a r a SIMIU (C. 1930. I. 1270) is t  beobachtet worden, daB 
die Intensitatsyerteilung im Fluorescenzspektrum der Lsg. von Hamatoporphyrin in 
Glycerin von Temp. u. Konz. abhangig ist. Da die Vcranderung nicht umkehrbar 
ist, wurde Oxydation der Lsg. angenommen. In der Tat werden im Spektrum ahn- 
liche Yeriinderungen durch Sauerstoffdurchstromung erzielt. Die Intensitatsyerschie- 
bung bleibt in 0 2-freier Lsg. aus. Die Rk. geht unter der Einw. yon Liclit u. Warme 
vor sieh. Der Verd.-Effekt wird durch Hinzufiigen steigender Mengen des in Glycerin 
gel. 0 2 erklart. (Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego 5. 299—309.
1931. Warschau, Uniy.) W a j z e r .
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F . Haber und O. H. W ansbrough-Jones, tJber die Einwirkung des Lichtes auf 
sauerstoffreie w id  sauersloffhaltige Sulfitlosung. VI. Mitt. iiber die Autoxydation. (V. vgl. 
A l b u  u . SCHWEINITZ, C. 1932. II. 818.) Nach der Theorie von Fit A NOK u. H a b e r  
(C. 1931. II. 1532) ist das Kontinuum im Absorptionsspektrum von S 0 3" ein Elektronen- 
affinitatsspektrum, dem folgender Vorgang zugeordnet ist: S 0 3, H 20  +  h v — S 0 3' +  
H  +  OH'. Die Umsetzungsprodd., die mit der (Juantenausbeutc 1 gebildet werden, 
werden durch die potentielle Energio, die sie bei ihrer photochem. Bldg. mitbekommen, 
auseinandergetrieben; sio verbreiten sich in der Lsg. u. sind in ihrer Lebensdauer nur 
durch ihrc Folgerkk. bestimmt. Dio Lsg. enthiilt fur jedes absorbierte Lichtąuant 
ein H, ein OH' u. ein S 0 3', bzw. wegen des Dissoziationsgleicligewiclites von S 0 3' mit 
den Ionen des W .: ein H, ein H S 0 3 u. 2 OH'. In s a u e r s t o f f  r c i e r  L s g .  ver- 
schwinden diese Prodd. durch Wcehselwrkg. miteinander. Am wichtigsten ist die Um- 
ladung: H  +  H S 0 3 =  H ' +  H S 0 3'; die beiden OH' verschwinden nach: H' +  H S 0 3' +  
2 OH' =  S 0 3" +  2 H20 . Die Wiederherst. des Ausgangszustandes, die durch reine 
Ladungsyorgange —  also ohne Aktivierungswarmen — vollzogen wird, ist der Haupt- 
vorgang; die boim Riickgang freiwerdcnde Energie wird durch die an das łon  ge- 
koppelten W.-Moll. rasch zerstreut. Die Quantenausbeute, bezogen auf verscliwin- 
dcndcs Ausgangsmaterial, ist boim Elektronenaffinitatsspcktrum gering. Neben der 
Ruckbldg. sind noch die folgenden Disproportionierungen u. Dimerisicrungen wiclitig: 
H  +  HOH +  H S 0 3 =  H 20  +  H 2S 0 3; H +  HOH +  IIS 0 3 =  H 2 +  II2S 0 4 (a);
2 II =  H2 (b); 2 SÓ3H =  H 2S2O0 (c); H +  HOH +  H =  H 2 +  H 20  (von b nicht zu 
untorscheiden); S 0 3H +  HOH +  S 0 3H =  S 0 3H 2 +  S 0 4H 2. Auf Grund dieser Glei- 
cliungen ergibt sich dio Mógliclikeit der indirekten Ermittlung des Sulfitverbrauchs. 
In s a u e r s t o f f  h a l t i g c r  L s g .  kommen noch folgcnde Rkk. liinzu:
1IS03 +  0 2 +  S 0 3" +  II20  =  2 S 0 4" +  OH u. OH +  S 0 3" +  H  =  H S 0 3 +  OH'. 
Diese Gleichungen gelten, gleicliYiel, ob dio Autoxydationskotten pliotocliem. oder 
durch Oxydationsmittel oder durch anod. Polarisation in Gang gesetzt werden.

V e r s s .  i n  s a u e r s t o f f r e i e r  L s g .  Dio Quantcnausbeute, bezogen auf 
photochem. zerstortes S 0 3", ist sehr klein (0,065). Die Folgerkk., die zur Wiederherst. 
des Ausgangszustandes fiihren, uberwiegen sehr stark; Dithionsaure bildet sich nur in 
sehr geringem Umfang. Mit mittlerer Geschwindigkeit erfolgt H  +  HOH +  H S 0 3 =  
H 2 +  H 2S 0 4. E s  bildet sich etwa 40-mal mohr H 2 ais Dithionsaure. Im stark alkal. 
Gebiet geht die Bldg. Y o n  II2 u. H 2S 0 4 stark zuruck. Da in diesem Gebiet auch dio 
durch Licht in Gang gesetzten Ketten beeintrachtigt werden (vgl. unten), ist anzu- 
nelimen, daC dio Ionen der Monothionsaure schwer, die undissoziiertc viel leichter bei 
diesem Oxydationsvorgang angegriffen wird. —  Eino Oberschlagsreehnung zeigt, daC 
die stationare Konz. von H  u. H S 0 3 zwischen 10-8 bis 10-7 Moll./l liegt.

V e r s s. i n  s a u e r s t o f f h a l t i g e r  L s g .  Wenn Na2S ais Inhibitor zu- 
gegeben wird, dann wird dio Geschwindigkeit der Autoxydation dem 0 2-Druck pro- 
portional; der Inliibitor entfernt Cu" u. setzt so dio Zalil der Dunkelketten herab. 
Wenn wenig Na2S zugegen ist, wird es durch die 0 2-Wrkg. auf das gefallte CuS ver- 
braucht; nach Aufbrucli des gel. N a2S stcigt der 0 2-Verbrauch sehr stark. Bei kleinem 
Mannitzusatz besteht noch eino deutliche Abhiingigkoit vom 0 2-Druck, dio bei Ver- 
mclirung des Mannitzusatzes yerschwindet. —  Im stark alkal. Gebiet werden die Licht- 
ketten in der gleiclien Weise geliemmt, wie dio H 2-Entw. bei den Verss. in 0 2-freier Lsg. 
(vgl. oben). —  Die Verss. sprechen dafiir, daB eine Form dor Monothionsaure, dio im 
alkal. Gebiet nur in geringem Umfang Yorlianden ist, wahrend sie in neutraler Lsg. iiber- 
wiegt, Tragerin der Rk.-Kettcn ist. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 18. 103— 23. Juli 
1932. Berlin-Dahlem, Kaiser-Willielm-Inst. f. physikal. u. Elektrochemie.) L o r e n z .

L. Farkas und O. H. Wansbrough-Jones,* t)ber die photochemische Zersełzung 
einiger organischer Anionen und freier Sauren im  ullrariolelten Licht. Die bei S 0 3" 
beobachteton photochem. Anderungen (vgl. vorst. Ref.) werden denen gegeniiber- 
gestellt, die nun an Acetat, Formiat u. Succinat beobachtet werden. Diese Ionen weison 
eino ahnlichc Absorption auf (vgl. L e y  u . A r e n d s ,  C. 1932. II. 835), die ais Elektronen- 
affinitatsspektrum gedeutet wird. Die photochem. Gleichung lautet analog wie boi 
S 0 3": A', H 20  +  h v =  A +  OH' +  H. Infolge der Ruckbldg.: A +  H =  A' +  II" 
erfolgt die Zers. der Ionen nur mit sehr kleiner Ausbeute. B e i  d e r  i n w s s. L s g .  
s t a t t f i n d e n d e n  CH3COO' - Z e r s . ,  die gleiehviel CH4 u. C 02 neben wenig H 2 
liefert, ist dio CJuantenausbeute im giinstigsten Falle (ph ■—1 8) 0,065 (die in der Arbeit 
angegebenen Quantenausbeuten sind nur obere Grenzen; sie durften um einen Faktor 1/2 
zu grofi sein), in alkal. Lsg. bleibt sie liinter diesem W ert noch zuruck. Die einfachste
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Erklarung fiir die Bldg. von OH., u. C 02 diirfte die Annahme sein, daB das sieli zuriick- 
bildende CH3COO' mit W. reagiert. Die bei der Riickbldg. freiwerdende Warme scheint 
in einigen % der Falle auszureiehen, um eine Bk. CH3COO' -— ->- CH;,(H) +  COO'(OH) 
einzuleiten. DaB diese Rk. nur selten eintritt, liegt an der Zerstreuung der Energie 
durch die W.-Moll. Ncbenher entsteht etwas Bernsteinsaure, notwendig in der gleichen 
Menge wie H 2. —  Die wichtigste Nebenrk. bei S 0 3" — die Bldg. von H 2 u. H 2S 0 4 —  
fallt hier aus, weil die Bldg. von Acetopersaurc im Vergleich mit H 2S 0 4 thermoehem. 
zu ungiinstig ist. Im Gegensatz zu den Erfahrungen bei der S 0 3"-Zers. wird bei 
CH3COO' durch Erhóhung des Alkaligeh. die H 2-Entw. gesteigert; ahnlich wirkt 
Neutralsalzzusatz. Anseheinend kann das Acetation in den beiden Formeln I u. II 
yorliegen, von denen sieli mu1 die zweite zu Bernsteinsaure dimerisieren kann; in 
scliwach alkal. Lsg. miifite also die erste Form, in stark alkal. Lsg. die zweite Form 
Yorliegen. -— B e i  d e r  HCOO' - Z e r s .  in ciner Lsg. von pn ~  8 besteht das ent- 
wiekelte Gas aus 6,6% C 02, 19% CO u. 84°/0 H 2. Das Auftreten von CO scheint fiir 
die Mógliclikeit eines Zerfalls nach HCOO', H20  Ą- h v  — H20  +  CO. +  OH' zu
I  0 = C < q _ 3 I I  0 = C < g | f  I I I  0 = = C < q ji9< J  +  h v  =  CH4 +  COa
sprechen. Alkalizusatz begiinstigt die H 2-Entstehung; in einer Lsg. von 1-n. HCOONa 
u. 1-n. KOH wird reiner H2 entwickelt. Docli bleibt auch bei Alkalizusatz die Riick- 
bldg. des Ausgangszustandes der Hauptvorgang, da die Quantenausbeute an H 2 nur 
rund 0,125 betragt. Es wird nicht die dem H 2 aquivalente Menge (COOH)2 gebildet, 
sondern nur etwa 1/3. Die Endzers. kann anseheinend die beiden Wege: HCOO +  H  =  
H2 +  C 02 u. 2 (HCOO +  H) =  H2 +  (COOH)2 nehmen. —  B e i  d e r  Z e r s .  d e s  
B e r n s t e i n  s a u r e i o n s  liegen die Verlialtnisse ahnlich wie beim Acetation. In
1-n. Lsg. von beTnsteinsaurem Na wird wahrend der Belichtung kein Gas entwickelt: 
HOOCCH2CH2COO' — y  CH3CH2COO' +  C 02. Zusatz von Alkali oder NaCl bewirkt 
H 2-Entw. mit einer Quantenausbeute von rund 0,02. —  E s s i g s a u r e  i n e t w a
1 - n .  w s s. L s g .  wird photoeliem. zers., wobei sieli gleiehvicl C 02 u. CH4 bildet. Die 
Aciditatsabnahmc der Lsg. ist aber groCer, ais sieli aus der Gasentw. berechnen laBt. 
Es wird angenommen, da/J neben CH3COOH + / t »  =  CH4 -|- C 02 aucli CH3COOH, 
H20  +  h v =  CH3OH +  HCOOH mit darauffolgender Esterbldg. vor sieh gelit. Die 
Zers. der P r o p i o n s a u r e  i n  w s s .  L s g .  verlauft ahnlich; es bilden sich gleiche 
Mengen C 02 u. C2H„ in groBcrer Ausbeute, ais bei Essigsaure. Die Gasentw. ist auch 
hier wieder geringer ais die Saurczers., wahrscheinlich infolge Bldg. von A. u. Ver- 
esterung. Bei der B e l i c h t u n g  v o n  B u t t e r s i i u r e  ist die Neigung zur Bldg. 
von Kondensationsprodd. groB; das entwickelte Gas besteht aus 37% C 02, 37% C3H 6 
u. 23% C2H4. Die Zers. erfolgt offenbar auf 4 Wegen:

CH3CH2CH2COOH +  b  =  CH3CH2CH3 +  C 02;
CH3CH2CH2COOH +  h v  =  CH2= C H 2 +  CH3COOH;

CH3CH2CH2COOH, H 20  +  h  V =  CH3CH2CH2OH +  HCOOH;
CH3CH2CH2COOH, H?0  +  h v =  CH3CH2OH +  CH3COOH.

Die Quantenausbeuten sind fur die C 02- u. Propanbldg. 0,27; fiir die Athylen- 
bldg. 0,17; fiir die Gesamtzers. 1,2. —  Bei der Belichtung von B e r n s t e i n s a u r e
i n 0,5 - m o 1. w s s. L s g. entwickelt sieh ein Gas, das zu 90— 91% aus C 02 u. zu 9%  
aus C2H6 besteht. D ie Hauptmenge C 02 entsteht nach: HOOCCH2CH2COOH -j- k v — >- 
C 02 +  CH3CH2C 00H . Da die Athanbldg. bereits zu Beginn des Vers. in yollem Umfang 
einsetzt, ist die Annahme einer photochem. Zers. der entstehenden Propionsaure zur 
Erklarung der Athanbldg. nicht angangig. Vielmehr diirfte die entsteliende Propion
saure so viel Schwingungsenergie mitbekommen, daB sie gelegentlich in C2H6 u. COa 
zerfallen kann. Die Aciditatsabnahme ist wieder viel gróBer ais die Gasentw., u. diirfte 
auf ahnlichen Ursaclien wio bei den anderen Sauren beruhen. —  Bei der Z e r s .  v o n  
E s s i g s a u r e  i m  d a m p f f o r m i g e n  Z u s t a n d  unter 10 mm Druck wird 
ein Gas gebildet, das aus 41% C 02, 23% CH4, 17,5% CO, 17,5% C2H S u. 1% H a be
steht. Unter den Vers.-Bedingungen liegen Einfach- u. Doppelmoll. etwa in gleicher 
Menge vor. Ais Primarakt kann nicht die Abspaltung von H  angenommen werden; 
bei der Anregung des Mol. diirfte wahrscheinlich eine Aktivierungswarme, die eine 
spontane Umlagerung yerliindert, liberwunden werden (HI). Bei den Doppelmoll. ist 
der gleiche Vorgang anzunehmen; doch sind die Rk.-Prodd., je nach der Orientierung der 
Moll., yerscliieden. —  In H e x a n l s g .  bildet CH3C 00H  vorwiegend Doppelmoll.
IV  0 = C < q H +  h v =  RH +  CO, Y (CHs)n<QQQg +  h v =  H(CHs)nCOOH +  CO,
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Bei der Beliehtung dieser Lsg. cntste]it sehr viel H 2 (70%), daneben C 02 u. CH,. Die 
Aeiditatsabnahme ist um ein Vielfaches gróBer, ais "der Gasentw. entspricht. Wahrend 
der Beliehtung scheidet sich eine schwach gelbgefarbte FI. ab, hauptsachlich W. +  
CH3COOH; daneben entsteht ein łiochmolekulares Ol (etwa C28). Die Bldg. von H 2 
u. der hoohmolekularen Yerb. zeigt an, daB das Hexan von den Zers.-Prodd. der Essig- 
siiure angegriffen wird. — Die Verss. ergeben die Mógliehkeit, den Zerfallsmeclianismus 
in wss. Lsg. zu diskutieren. Dio allen Sauren gemeinsame Bk. ist IV, bzw. bei den 
zweibas. Sauren Y. Diese Bk. verliiuft in wss. Lsg. nicht notwendig m it der (Juanten- 
ausbeute 1, bezogen auf verbrauchte Saure. Neben der Verwendung der absorbierten 
Lichtenergie zur Lieferung der Aktivierungswarme fur die Umlagerung des Mol. werden 
Bkk. mit den Losungsm.-Moll. ermóglicht. So entsteht bei der Zers. von Essigsaure 
neben C 02 u. CH., unter Mitwrkg: eines Mol. W. CH3OH u. HCOOH. Bei steigender 
C-Anzahl "kann die in den Spaltstucken oder dem umlagernden Mol. vorhandene 
Schwingungsenergie eine ehem. Bindung an einer von der COOH-Gruppe entfernten 
Stelle sprengen. —  Die Quantenausbeute, bezogen auf zers. Saure, liegt in der GroBen- 
ordnung 1; eine Zerstreuung der Energie ohne Rk. erfolgt daher recht selten. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. B. 18. 124—45. Juli 1932. Berlin-Dalilem, Kaiser-Wilhelm-Inst. 
f. physikal. u. Elektrochemie.) L o r e n z .

W m. W est und Beatrice Paul, Die Quantenauśbeule bei der Photozersetzung der 
Alkyllialogenide in nichlpolaren Lomngsmilteln. Ergebnisse der Unters. in Hexanlsg.: 

CH3J C2H 5J CH2: CHJ n-C3H 7J i-C3H 7J  CH2:CH-CH2J  
Quanten- 2610 A 0,052 0,58 0,46 0,68 1,15 0,070
ausbeute bei 3130 A 0,0081 0,30 0,15 0,33 0,65 —
Die Zers. geht in den Anfangsstadien ais Rk. 0. Ordnung vor sich; die (Juanten- 
ausbeute ist unabhangig von der Konz. des Alkylhalogenids u. des entstehenden J 2, 
sowie unabhangig von der Temp. u. wird durch Bzl. ais Lósungsm., das im gleichen 
Spektralgebiet wie die Halogenide absorbiert, nicht merklich beeinfluBt. —  Da die 
Primarrk. R J +  hv =  R  +  J  mit der Quantenausbeute 1 erfolgt, muB die Unter- 
schreitung dieses Wertes durch Folgerkk. bedingt sein, von denen die wielitigste die 
Rekombination zwisclien R u. J  ist. —- Es besteht kein Zusammenliang zwisclien 
Oxydierbarkcit u. Photozers. (Trans Earaday Soc. 28. 688— 97. Sept. 1932. New York, 
Univ. Washington Square Coli. Dept. of Chem.) L o r e n z .

Philip A. Leigllton und Francis E. Blacet, Die Photolyse aliphatisciier Aldehyde. 
I. Propionaldehyd. Vff. bcselireiben zuniichst App. u. Methode, die zur Unters. der 
Photolyse der aliphat. Aldehyde dienen sollen. Daim werden die Ergebnisse der Unters. 
von Propionaldehyd mitgeteilt. Gasfórmiger Propionaldehyd wird monochromat. be- 
strahlt mit 5 Hg-Linien zwisclien 2537 u. 3130 A (Absorptionsgebiet der CO-Gruppe). 
Unabhangig von der Zers., die CO u. C2H6 neben wenig H 2 liefert, lauft eine Potymeri- 
sation. Die Quantenausbeute der Zers. ist dmckunabhangig; sie ist rund 1 bei 2537, u. 
fallt mit zunehmender Wellenlange (rund 0,5 bei 3130). Die Quantenausbeute der 
Polymerisation ist dem Druek direkt proportional; sie variiert stark u. unregelmaBig 
mit der Wellenlange. Bis zu 2654 wird eine Fluorescenz beobaclitet. —  Es wird an- 
genommen, daB bei der Absorption eine C—C-Bindung gel. wird: BHCO +  h v =  
HCO -f- R  (1); es folgt am haufigsten die Rk.: HCO +  R =  CO +  RH (2). Daneben 
kónnen noeh HCO +  HCO =  H2 +  2 CO (3) u. R  +  R  +  X  =  R 2 +  X  (4) ablaufen. 
Die relativen Mengen H 2 u. RH, die bei der Zers. von Propionaldehyd gefunden wurden, 
zeigen an, daB die R. (2) 5— 10-mal haufiger ist ais die Rkk. 3 u. 4. —  Die Polymerisation 
bei jeder Wellenlange u. die Fluorescenz sind schlecht mit einem reinen Dissoziations- 
spektrum zu yereinen, wie es durch die kontinuierliehe Absorption unterhalb 3250 
angezeigt wird. Vff. nehmen an, daB auch hier noeh ein Bandenspektrum mit aktivierten 
Moll. besteht, das aber wegen der Feinheit der Banden u. der Uberdeckung durch das 
Kontinuum nicht beobaclitbar ist. Neben der Zers.-Rk. im Kontinuum kónnen im 
Bandenspektrum die Rkk. erfolgen: RHCO +  h v — RHCO', RHCO' +  BHCO =  
(RHCO)2 usw., RHCO' =  RHCO +  Fluorescenz. Mit dieser Annahme lassen sich alle 
Erscheinungen erklaren — nur nicht die Polymerisation bei 2537 (bei welcher Wellen
lange dic Fluorescenz verschwunden ist). Es ist moglich, daB die freien Radikale, die 
nach 1. entstehen, die Polymerisation anderer Aldeliydmoll. bewirken kónnen, bevor 
sie selbst die Endprodd. der Zers. liefern. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 3165— 78. Aug. 
1932. Stanford Univ., California, Chem. Lab.) L o r e n z .

E . Rupp, Ober eine IViderstandsdnderung durch magnclisclie Felder an lichtelektrischen 
Sperrschicht- und KrystaUzełlen. Die C. 1932. I. 2815 referierten Yerss. mit einer kiiuf-
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liehen Cu20-Vorderwandzelle, die nicht nachwirkungsfrei arbeitete, gestatteten nut 
eine ąualitatiye Sielierstellung der Widerstandsanderung durch magnet. Eelder (WAM.). 
Zur Feststellung der GesetzmaBigkeiten der WAM. hat nun Vf. Verss. mit selbst- 
liergestellten Cu20-Hinterwandzellen u. mit Bleiglanz-Einkrystallzellen durchgefiihrt.
—  Ergebnisse: Die lichtelektr. Strome beider Zellen nehmen in magnet. Eeldern pro
portional dem (Juadrat der Feldstarke ab. Die Abnahme A J /J  ist b e i — 180° 
kleiner ais bei Zimmertemp. Sie ist am gróBten, wenn die Sperrschiehtflache parallel 
den Eeldlinien steht. In Bleiglanz werden die Photoelektronen zu einem Bruchteił 
beyorzugt in der Ebene des elektr. Lichtyektors ausgelost. Die Stromabnahme ist  
unabhiingig von der Wellenlange des auffallenden Lichtes. Bei einem Vergleich der 
Koeff. A  der Widerstandszunahme A W /W  =  A II- der Photoelektronen mit dem 
ontsproehenden Koeff. eines Leitungsstromes (der gleichen Zelle) wird Obereinstimmung 
in den Werten bis auf 10% gefunden. Photoelektronen u. Leitungselektronen folgen 
also dem gleichen Fortbewegungsmechanismus. (Ztschr. Physik 76. 597—G07. 27/6. 
1932. Berlin-Reinickendorf, Forschungsinst. d. AEG.) S k a l ik s .

I. W. Kurtsehatow und C. D. Sinelnikow, Unlersuchung der Sperrschichtpholo- 
zellen. I. Es wird die Natur des Sperrsehiclitphotoeffektes untersucht. Die Spektral- 
yerteilung der Photoempfindlichkeit von Photozellen mit Ionenhalbleitung (z. B. Cu2S) 
fiilirt zum SchluB, daB die bei Boleuchtung dieser Photozellen auftretonde EK. thermo- 
elektr. Ursprungs ist. Bei Cu20  wird die EK. durch Photoelektronen, die durch den 
inneren Photoeffekt losgelóst werden, hervorgerufen. Die Spektralyertoilung der 
Empfindlichkeit wurde bei yorschiedenen Elektroden u. yerschiedenen Tcmpp. unter- 
sucht. Dabei wurde gefunden, daB die Temperaturscnkung zur Verscliiebung des 
Empfindlichkeitsmaximums gegen kurzcie Wellenlangcn fiihrt. Dies entspricht der 
Verscliiebung des Absorptionsbandes bei Senkung der Temp., die GuDDEN u. MONCH 
gefunden haben. (Physikal. Ztschr. Sowjetunion 1. 23— 41. Jan. 1932. Charków, 
Ukrain. Physikal.-Techn. Inst.) S k a l ik s .

I. Kurtsehatow, C. Sinelnikow und M. Borissow, Unlersuchung der SperrachiclU-
photozellen. II. Innerer Photoeffekt und Sperrschichlpholozelle. (I. vgl. vorst. Ref.)
Fur Se-SpeiTschichtphotozellen wurden die friiheren Resultate wiedergefunden. Die 
Grenzwellenlange fur den Sperrsehiehtphotoeffekt wurde bestimnit, woraus man die 
Energie berechnen kann, die fur den Durcligang des Elektrons durch die Sperrschieht 
notig ist. Der Zusammenhang zwischen Photostrom u. Photo-EK. wurde untersucht. 
(Physikal. Ztschr. Sowjetunion 1. 42—59. Jan. 1932.) Sk a l ik s .

F. v. Orban, Schroleffekt w id  Warmegerausch im Photozellenvcrslarkcr. I. Teil: 
Orundsatzliches. Vf. gibt eine Darst. der durch Schroteffekt (vgl. SCHOTTKY, Ann. 
Physik 57 [1918]. 541) u. Warmebewegung der Ladungsteilchen yerursachten Sto- 
rungen. Die an 3 yerschiedenen Photozellen vorgenommenen Messungen zeigen bei 
geringerer Selektiyitat der Verstarkung kleinere Ausschlagsschwankungen des Anzeige- 
instruments; bei yerschiedenen Siebfreąucnzen, aber gleicher Dampfung bleiben sie 
gleichgroB. (Ztschr. techn. Physik 13. 420—24. 1 Tafel, 1932. Dresden, T. H . Inst. 
f. Scliwachstromtechnik.) R. K . Mu l l e r .

37. Hauptversam m lung der Deutschen Bunsen-Gesellschaft fiir angew andte physikalische 
Chemie e. V. vom 16.— 19. M ai 1932 zu M unster in W estf. 48. Y ortrage <mit D is- 
kussionen), da ru n te r 8 zusamm enfassende V ortrage iiber das H auptthenm : R adio- 
ak tiv itiit. B erlin: Verl. Chemie [Kom m . Haessel Comm. Gesch., Leipzig] 1932. (169 S.) 
4°. nn. M. 8.— .

Aj. E lek troch em ie . T herm ochem ie.
Leigll Page, JSleklrmnagnelischc Oleichungen und Syslcme von Einheite.n. Ausfiihr- 

liche Mitt. zu C. 1932 : II. 1753. (Physics 2. 289— 302. April 1932. Yale Uniy.) L o r .
Jan Nikliborc, i i  ber den sletigen Ubergang von der Glimm- zu der Bogenentladung. 

Der n. Kathodenfall in der (Juecksilberglimmentladung nimmt m it steigendem Dampf- 
druek stetig ab, waehst dagegen im Bogen. Es ist daher wahrscheinlich, daB bei genugend 
hohen Drucken nur eine Eorm der Entladung existiert. (Sprawozdania i Prace Pols
kiego Towarzystwa Ficyznego 5. 425— 51. 1931. Lemberg, II. Physik. Inst. d. Techn. 
Hoclisch.) ' D id l a u k is .

W. Krug, Slufenloser und stufenfónniger Durchschlag in Luft nach neuen Oscillo- 
grammen. Aufnalimen von Funkendurclibruchen in Luft von Atmospliarendnick 
fuhren unter Anwendung eines stark induktiyen StoBkreises zu dem Ergebnis, daB
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liinsichtlich eiiies stufenlosen oder stufenfónnigen Durchbruchs die Elektroden- 
anordnung von EinfluB ist. Wahrend bei Kugel-Kugel die stufenlosen Oscillograrame 
von K r u g  bestatigt werden, erscheint bei Kugel-Platte mitunter niclit nur eine Stufe, 
sondom es werden sogar zwei Stufengefunden, die groBe Ahnlichkeit mit den ROGOWSKI- 
Stufen bei verd. Gasen liaben. Damit ist ein Untersehied zwischen den beiden bisher 
ais gleiehwertig angesehenen Anordnungen: Kugel-Kugel u. Platte-Platte entstanden. 
Bei Anordnungen, dio eine Spitze enthalten, treten mehrere ausgepragte Durchbruchs- 
gebieto auf. (Ztschr. techn. Physik 13. 377— 83. 1932. Freiberg i. Sa., Elektrotechn. 
Inst. d. Bergakademio.) Sk a l iic s .

L. Rołlde und K. Schnetzler, Eine neue Methode zur Messung des Nachleuchtens 
von Oasentladungen. Eine Doppelkerrzelle wird angegeben, mit der Vorgange in zwei 
aufeinanderfolgenden Phasen dirckt verglichen werden kórmen. Mit dieser Zelle werden 
Nachleuchtdauern von Entladungen in versehiedenen Gasen (Ne, He, A r, H 2,D uft, Na) 
gemessen. D ie Abklingzeit ist im negativen Glimmlicht von der GroBe 10-7 Sek., in 
der positiven Saule 10~s Sek. Die Abklingzeit nimmt mit steigendem Druck etwas 
zu u. ist zwischen 100 u. 1000 m unabhangig von der Wellenlange. In der geschichteten 
Hochfreąuenz-Wechselstromentladung leuehten die Schichten abweehselnd nur in 
einer Halbperiode. Dies wird auf Pendelung der Elektronen zwischen den Schichten 
zuriickgefuhrt. (Ztschr.. techn. Physik 13. 358— 63. 1932. Jona, Univ.) Sk a l ik s .

A. Joife, Zur Frage uber den Mechanismus des elektrischen Durchschlags. Ausfiihr-
licher Bericht uber die C. 1932. I. 2555 referierten Unterss. (Physikal. Ztschr. Sowjet- 
union 1. 155— 88. Jan. 1932. Leningrad, Physikal.-Techn. Inst.) SKALIKS.

Alexander Nilcuradse, Der Durchschlag der isolierenden Fliissigkeit. Zusammen- 
fassendo Darst. des Einflusscs von Druck, Temp., Reinheit, Frequenz, Elektroden- 
form u. a. auf dio Durchschlagsspannung isolierender Fil. u. Besprecliung der Theorien 
des Durchschlages. (Elektrotechn. Maschinenbau 50. 465— 70. 21/8. 1932. Munchen, 
T. H. Elektrotechn. Inst. Elektropliysikal. Labor.) L o r e n z .

I. Kurtschatow, C. Sinelnikow, O. Trapesnikowa nnd Ant. Walther, Die 
Elektrolyse der Sleinsdhkrystalh und dereń Durchschlag. Vff. untersuchen die Bldg. 
von Dendriten bei der Elektrolyse von Steinsalzkrystallen bei Tempp. zwischen 150 
u. 600°. Mit einer Spitze ais Kathode wird beobaehtet, daB bei tieferer Temp., also 
niedrigerer Leitfahigkeit, die Greschwindigkeit der Dcndritbldg. wesentlich groGer ist 
ais bei lioher Temp. Dies hat eeinen Grund in der bei hoherer Temp. starkeren Diffusion 
des abgeschiedenen Na. Bei hohen Tompp. sind die Dendrito breit u. haben eine un- 
regelmaBige Gestalt; oberhalb 550° gehen die Dendrite in einen Nebol aus koli. Na uber. 
Bei tieferer Temp. werden die Dendrite immer feiner. Wird eine Spitze ais Anodę 
verwcndet, dann werden mit Cu, Graphit oder Fe ais Anodenmaterial keine Dendrite 
beobaehtet; das abgeschiedene N a wird je nach der Temp. gróber oder feiner dispergiert. 
Mit Pb oder Pb-Legierungen ais Elektrodenmaterial wird eine Dendritbldg., anseheinend 
von PbCl2 festgestellt. —  Die optimalo Entwicklungsrichtung der Na-Dendrite ist die 
Kante des elcmentaren Wurfels, die der PbCl2-Dendrite geht senkrecht zur Flachę des 
rhomb. Dodekaeders (1, 1, 0). (Physikal. Ztschr. Sowjetunion 1. 337— 52. Marz 1932. 
Charków, Ukrain. Physikal.-Techn. Inst.) L o r e n z .

I. Kurtschatow, C. Sinelnikow, O. Trapesnikowa und Ant. Walther, Unter- 
suchung der Durchschlagserscheinungen des Steinsalzes. (Vgl. vorst. Ref.) Der Mechanis
mus des Durchschlags von Steinsalz bei Tempp. unter 150° wird untersucht. In  
Krystallen mit einem Teildurchschlag sind Na-Teilchen eingeschlossen, die jedoch 
keine durchgehenden Faden bilden. Es wird angenommen, daB der Durchschlag durch 
die Bldg. von Faden ąuasimetall. Leitfahigkeit bedingt ist. Dio Faden ontstohen durch 
Ausscheidung von Na innerhalb des Krystalls infolge des Ubergangs von Elektronen 
vom Anion (u. von der Anodę) zu den Natriumionen unter dem EinfluB des elektr. 
Feldes. Die Zerstorung des Krystalles erfolgt beim Explodieren eines solchen Fadens 
infolge einer auBerordentlich groBen Erwarmung durch elektr. Strome. (Physikal. 
Ztschr. Sowjetunion 1. 353—70. Marz 1932. Charków, Ukrain. Physikal.-Techn. 
Inst.) L o r e n z .

B. Kurtschatow und M. Eremejew, Uber die elektrischen Eigenschaften der 
SeignMesalz-Mischkrystalle. Es wurden liomogene Mischkrystalle aus 100 Moll. Seig- 
netłesalz u. 140 Moll. Na-NH ^Tartrat hergestellt u. auf ihre dielektr. Eigg. untersucht. 
Zwischen — 107° u. -—190° wurden anomal hohe Wertc der DE. gefunden. Bei tieferen 
Tempp. stellt sieh die dielektr. Polarisation immer langsamer ein, u. es sind immer 
lióherc Felder notig, um starkę Polarisation u. insbesondere Sattigung zu erzeugen.
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Diesor Umstand gibt z\i Hystereseerscheinungen AnlaB. E s wurden Hystereśeśchleifen 
aufgenom m en, dic boi tie fcn  T em pp. immer b re ite r  w erden. Die liohe Koerzitivkraft 
blcibt stundenlang ungeandert bestehen. — Dic Abhśingigkcit der Siittigung von der 
Temp. weicht nicht sehr stark vom universellen W Eiszschcn Gesetz fiir Eerromagnetica 
ab. Oberhalb des C U R IE -Punktes (— 107°) ge lio rch t dio D E. dom C uR IE -G esetz sehr 
genau. Die au s der K o e rz itiv k ra ft u n te rh a lb  des C u R lE -P u n k te s  u. aus der D E. o b erh a lb  
dieserTemp. b e stim m te n C u R iE -P u n k to  fa llen  zusammen. — E s b e s te h t  also wahrschein- 
lich eine tiefgohende Analogie zwischen dem „molekularcn F e ld “  des Seignettesalzes 
u . dem des Fe, wie schon friih c r von KuRTSCIIATOW, K o b e k o  u. a. vermutet wurde. 
(Physikal. Ztschr. Sowjctunion 1. 140— 54. Jan. 1932. Leningrad, Physikal.-Techn. 
Inst.) Sk a l ik s .

W . Espe und I. Kroczek, Uber einige tliermionisćhc Priifungen von Vakuum- 
dichtungsfelten. (Vgl. K r o c z e k  u . L u b  CK E, C. 1930. II. 3515.) Yff. untersuchen den 
EinfluB verschiedener Vakuumfetto auf die Emission von Oxydkathodon durch Best. 
der Elektronenaustrittsarbeit. Wahrend dic Dampfe von Ramsay/M  schon innerhalb
2— 3 Min. den akt. Ba-Film einer Kathode m it 95% BaC03 +  5% SrC03 zerstóren 
u. boi langcrer Einw. die Emissionsfahigkeit vóllig lahmlcgcn, so daB neuo Formicrung 
erfordorlicli ist, bewirkt Apiczonfelt (B u r c h , C. 1929. II. 371) innerhalb 1 Stde. kcino 
Anderung der Austrittsarbeit. (Ztschr. tochn. Physik 13. 443—46. 1932. Berlin-

A .H e tt ic h  und H . Steinm etz, Piezoeleklrische Versuche nach der Mełhode von 
Otebe und Scheibe. An einer groBen Zahl anorgan. u. organ. Verbb., dio im Ref. nicht 
einzeln genannt werden konnen, wurden qualitative Priifungen auf Piezoelektrizitiit 
nach dem Verf. von GlEBE u. S c h e ib e  (C. 1926. I. 317) ausgefiihrt. Apparatur nach 
H e t t ic h  (O. 1930. II. 3709). Am SchluB des Aufsatzos hoben Vff. einige speziello 
Resultato u. ferner RegelmaBigkeiten im Auftreten der Piezoelektrizitat hervor: Das 
reine P2>--dcetai-Trihydr&t gibt k o i n o n Effekt. (Dor friihere positivo Effekt sprach 
gegen dic Zuverlassigkeit der Methode.) —  Der friihere negativo Befund an A gJ  wird 
durch cinen positiven ersetzt zugunsten der Wurtzitsymmetrie. N H t F u. wasserfreies 
RbNOą sind piezoelektr., entsprechend den Strukturen nach Z a c h a r ia se n . Ferner 
sind piezoelektr.: K 2Zn(CN)i  u. K C d(N 02)3. Oedrilltes Steinsalz zeigt keine Spur von 
piezoelektr. Effekt. — Allo bis jetzt untersuchten piezoelektr. Substanzen mit einfachem 
Schworpunktsgitter (Zinkblcnde usw.) gehóren dom homoopolaren Valenztyp an. 
Die Edelgasionenverbb. sind also nicht piezoelektr. Alle echt heteropolarcn Verbb. 
cinerseits u. Molekiilstoffe (mit 2 problemat. Ausnahmen) andererseits, soweit sie piezo
elektr. sind, enthalten polare lonen bzw. Moll. Folgende einfacliere Ionen sind typ. 
Biklner piezoelektr. Salze: C103, B r03, J 0 3. HCOO, H 2PO!, H2A s04; N H 4, N(C2H r)4, 
N(CH3)2(C2H5)2, N H 2(C2Hs)C(CH3)3, cis-Co(NH3)4(N 02)2, ..cis-Co(NlI3)2(N 02).I. Dio bi- 
molekular assoziierten Stoffe (Carbonsauren, Hydroxylyerbb. usw.) sind meist nicht 
piezoelektr. Untcr den Disubstitutionsprodd. des Bzl. sind bevorzugtenveise die 
m -D eriw . piezoelektr. Das Einsetzen eines dritten Substituonten zwischen zwei meta- 
stiindige NOa-Gruppen anderte — in zwei Reihen von D eriw . —  an dem piezoelektr. 
V erh . qualitativ n ich ts . In Parallole zur H uD SON schen Regel wurde seh r starko Piezo
elektrizitat bei einem a-Glucosid beobachtet, dagegen sehr schwachę bzw. gar keine 
bei zwei /?-Glucosiden. (Ztschr. Physik 76. 688—706. 27/6. 1932. Munchen, Mineralog.- 
Geolog. Inst. d. Techn. Hochseh.) S k a lik s .

E. Goens und E. Griineisen, Elekłriżitats- und Warmeleitung in Zink- und Cad- 
miumkrystallen. Krystallstube wurden ausgewahlt, die nahe j| odor X zur hexagonalen 
Achss gewachsen waren. Zuniichst wurde mittels des elektr. Widerstandes gepriift, 
wio rein u. deformationsfrei dio Stabehen waren. Dio geringen Restwiderstande (bei 
Zn wenige Promille, bei Cd noch kleiner) bewiesen die weitgehende Reinheit u. De- 
formationsfreilieit dor Krystallc. Zn u. Cd zeigen in beiden Hauptrichtungcn den 
beschleunigten Anstieg des Wiirmeleitvermogens bei tiefer Temp. Beim Zn ist bei 
lióherer Temp. XL 2; l t, bei tiefer ?.L <  ż.„; beim Cd ist ?.± >  Die WlEDEMANN- 
FRANZ-LoRENZsehe Zahl hat bei Zimmertemp. fiir beide Metalle in beiden Haupt- 
richtungen ungefahr den von der Theoric geforderten Wert. ]\Iit abnehmender 
Temp. sinkt sie um so raseher, je gróBer die Schallgcsehwindigkciten in der betr. 
Krystallrichtung sind. Das Vorliandensoin des EuCKENsclien KorngroBeneffektes 
wird diskutiert. Yff kommen zu dem SchluB, daB bei Zn u. Cd das Yorhandcnsein 
des KorngroBeneffektes bisher nicht mit Sicherhcit iestgestellt ist. (Ann. Physik [5] 
1 4 .164— 80. 12/7.1932. Phys.-Techn. Reichsanst. u. Marburg, Physikal. Inst.) Schnurm .

Siomensstadt.) R . K . Mu l l e r .
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A. Guntherschulze und F. Keller, Supraleitung von A r und Ne. Vorl. Mitt. 
Um zu prufen, welcher Gradient in der positivcn Saulo ubrig bleibt, wenn os keine 
Rekombination an den Wandcn gibt, wuride eino Glimmentladung in einer Glaskugel 
von 40 cm Durchmesser zwischen einer im Mittelpunkt befindlichen Mg-Kathode u. 
der Kugoloberflache ais Anodę erzeugt, u. die Gesamtspannung bei n. Kathodenfall in 
Abhiingigkeit rom Druck gcmessen. Bei Ar u. Ne ergab sich kein Unterschied der 
Gesamtspannung zwischen 46,5 u. wcnigen mm Druck. Der Gradient ist also kleiner ais 
otwa 0,002 V/cm/mm Druck. Die Elektronen scheinen hier ohne irgendwclche Energie- 
vcrluste durch No u. Ar hindurchzustromen. Es wird dio Bezcichnung „Supraleitung 
von Gasen“ vorgeschIagen. (Naturwiss. 20. 592. 5/8. 1932. Dresden.) DlDLAUKIS.

Centnerszwer und J. Szper. Eleklrolyse geschmolzener Alkalicyanide. Die Elektro- 
lyse von geschm. NaCN lilCt sich wirtschaftlich gestalten, wenn NaCN aus don anod. 
ontwickelten Gasen u. NaOH oder Na2C03 oder einer Lsg. beider regenoriert wird 
nach 2NaOH +  (CN)2 =  NaCN -f- NaCNO +  H 20 . Ais Kathodenmaterial kann N i 
verwendet werden, ais Anodo (in einer Pyrexglasglocko) eignet sich Graphit (Al ist 
nach 50 Amp.Stdn. kaum angegriffen; Ni, Cu u. Fe lósen sich im Bad), Anodeneffekt 
tr itt m it Graphit nicht, mit Al kaum auf. Dio Stromausbeute betragt bei 2,5 Amp. 
u. 6 V  (Elektrodonabstand 20 om) 90—95%. Auch bei der Elektrolyso von gesehin. 
KCN wird eine sehr hohe Stromausbeute erreicht, Pyrexglas wird aber von geschm. 
KCN oder NaCN-KCN-Gemisch mit mehr ais 40°/o KCN angegriffen. (Journ. Four 
eleetr. et Ind. eleetrochimiąues 41. 297— 98. Aug. 1932.) R . K. Mu l l e r .

Masuzo Shikata und Isaniu Tachi, Unlersuchungen iiber die elektrolytischen 
Reduktionspotentiale organischer Verbindungen. Teil X III. Tieduktionspotential von 
Azobenzol. Friiliere Arbeiten vgl. C. 1928. II. 2019. Nach der polarograph. Methode 
werden die Reduktionspotentiale von Azobenzol mit der Hg-Tropf-, mit der Hg- u. der 
Pt-Elektrode gemessen. Im Gebiet zwischen pn =  1,2—5 besteht ein reycrsibles 
Azo-Hydrazosystem. Dio Messungen mit der Pt-Elektrode geben ein etwa 200 MV 
niedrigeres Potential ais die mit den Hg-Elektroden. (Buli. agricult. chem. Soc. Japan
8. 75— 76. April/Juni 1932. Kyoto, Imperial Univ. Agrieultural Chemical Inst.) L o r .

Masuzo Shikata und Nobushige Hozaki, Unlersuchungen iiber die elektrolytischen 
Reduktionspotentiale organischer Verbindungen. Teil XIV. Reduktionspotentiale der 
Dinitrophenole. (X III. vgl. vorst. Ref.) Die Red. der drei Dinitroplienole erfolgt in 
zwei Stufcn; die Reduzicrbarkeit der ersten N 0 2-Gruppo nimmt ab in der Reihen- 
folge 2,5- >  2,6- >  2,4-Dinitrophenol, die der zweiten in der Reihenfolge 2,6- >
2,4- >  2,5-Dinitrophenol. Vff. geben an, daC der Vergleich der Red.-Potentiale der 
Dinitrophenole, Dinitrobenzole, Nitroplienole u. von Nitrobenzol die Giiltigkeit der 
Negatiyitatsregel bestiitigt. Die Loslichkeit bei 25° ergibt sich nach der polarograph. 
Methode zu: 2,4-Dinitrophenol 0,0865 g/l, 2,5-Dinitrophenol 0,1123 g/l, 2,6-Dinitro- 
phenol 0,2853 g/l. (Buli. agricult. chem. Soc. Japan 8. 76. April/Juni 1932. Kyoto, 
Imperial Univ. Agrieultural Chem. Inst.) L o r e n z .

Masuzo Shikata Und Eiichi Taguchi, Untersuchungen iiber die elektrolytischen 
Reduktionspotentiale organischer Verbindungen. Teil XV. Reduktionspotentiale von 
Nitranilinen. (XIV. vgl. vorst. Ref.) Die Reduktionspotentiale von o-, m- u. p-Nitr- 
anilin werden nach der polarograph. Methode bestimmt. Da die Nitraniline schwache 
Basen sind, erfolgt die Red. in geeignet saurem Medium in zwei Stufen, Red. der disso- 
ziierten u. der undissoziierten Moll. Dio Reduktionspotentiale der dissoziiprten Moll. 
sind positiver ais die der undissoziierten Moll. m-Nitranilin ist leichter reduzierbar 
ais o- u. p-Nitranilin. D ie dissoziierten Nitraniline sind leichtor reduzierbar ais Nitro
benzol, o- u. p-Nitranilin in der molekularen Form sehwerer. (Buli. agricult. chem. 
Soc. Japan 8. 77. April/Juni 1932. Kyoto, Imperial Univ. Agrieultural Chem. Inst.) L o r .

Kiyoshi Kido, Diamagnctische Suseeptibilitdten von anorganischen Verbindutujen. 
Teil 1. Sauren, Alkali- und Erdalkalisalze. Nach einer kurzeń Darlegung der iiber 
den Diamagnetismus edelgasartigor Ionen bekannten experimentellen u. theoret. Er- 
gebnisse besehreibt Vf. eine der Anordnung von W e is s  u. F o e x  nachgebildeten App. 
fiir Prazisionsbestst. geringor Susceptibilitaten. Gemessen werden Halogenide, Nitraie, 
Hydroxydc, Carbonale, Sulfate u. Acetale von Alkali- u. Erdalkalimetallen u. einige 
Sauren. Die Praparate wurden meist in Lsg., in einigen Fiillen im festen Zustande 
untersueht. Verwendet wurden reinstc Praparate von K a h l b a u M u. M e r c k . Unter 
der Annahme, daB '/k + — 0 ist, wurden folgondo Ionensusceplibilitaten ( - 10—6) ab- 
geleitet: F~ 12,2; Gl~'22,1; Br~  34,7; J~  53,2; Li+  1,6; Na+ 7,6; K +  13,6; £e++ — 0,1; 
Mg++ 4,3; Ca++ 6,5; Sr++ 15,6; Ba++ 23 ,6;N H  + 12,4; N 0 3~ 20,1; OU~ 8,5; S Ó f - 39,0;
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CO£~ 28,1; CHsCO.r 32. D ie Werte fiir die Ionen entsprechen angenahert der Gleicliung 
~ X I o n  =  c-n-10~6, wobei n die Zahl der Elektronen im łon  ist; e betragt bei den 
Halogenionen 0,98, bei den Alkaliionen 0,80 u. bei den Erdalkaliionen 0,45. Am SchluB 
werden diese Werte mit den wellenmechan. berechneten verglichen. (Science Reports 
Tóhoku Imp. Univ. [1] 21. 149— 70. 1932. Yokohama, Techn. College.) K le m m .

Arciero Bem ini, Das Nemstsche P rinzip nach einem Vierteljahrhundert seit seiner 
Enldeckung. Kurzcr tlbcrblick iiber die th eo re t. G ru n d lag en  des NERNSTschen Theo- 
rems, seine Formułierungen u. seine experimentellen Bestatigungen. (N uovo Cimento
9. Nr. 4. LXV—LX X X IV , A prii 1932.) SCHNURMANN.

J. S. Carey und w. K. Lewis, Untersuchungen iiber Destillation. Fliissigkeit- 
Dampfgleichgewicht von Athylulkohol-Wassergcmischen. Vff. nehmen nach der Methode 
von O t h m e r  (C. 1928. II. 1128) das Fl.-Dampfgleichgewicht von A.-W.-Gemisehen 
auf bei 20— 22° u. 1 at. Die erlialtenen Werte stimmen mit den Zahlen von B e r g -  
S t r o m  (vgl. R a y l e i g h ,  Philos. Magazine [6] 4 [1902]. 521) gut iiberein, die Zahlen 
von E v a n s  (Ind. engin. Chem. 13 [1921]. 168) liegen um 10— 15% zu hoch. Zahlen- 
werte (Molenbruch fiir A., x in E l., y  im Dampf): x  =  0,0190, y  =  0,1700; x  =  0,0600, 
y  =  0,3560; x =  0,1000, y  =  0,4238; z  =  0,1800, y  =  0,5175; x  =  0,2600, y  =  0,5570; 
x  =  0,5200, y  =  0,6600; x  =  0,7400, y  =  0,7775. (Ind. engin. Chem. 24. 882— 83. 
Aug. 1932. Cambridge, Mass. Inst. of Technol.) R . K . M u l l e r .

I. Rabcewicz-Zubkowski, Festlegung der gunstigsten Bedingungen fiir  die Tren- 
nung von fliissigen binaren Oemischen durch Destillation. Es wurde beobachtet, daB die 
fraktionierte Dest. von Gemischen von Toluol u. G6H5Cl im Vakuum leichter erfolgt, 
ais bei Normaldruck. Noeh leichter erfolgt die Trennung, wenn das Gemisch der iso- 
therm. Dcst. im Vakuum unterworfen wird. Es wurde das Verhaltnis der Dampf- 
tensionen p j p 2; (pt  >  p2) bei der Dest. von Gemischen yon Toluol -j- C\H.Cl, A . +  
Chlorpikrin, Toluol Ą- Clilorpikrin, Chlf. +  CClA, W. +  Essigsaure, Bzl. +  Toluol,
o-Xylol +  Cymol, Alliylbenzol +  Gymól, Pseudocumol +  Isobutylbenzol, p  +  m -Xylol, 
Bzl. +  m-Xylol, C J I. Br +  Nitrobenzol bei verschicdenen Tempp. bestimmt. Vf. 
gelangt auf Grund der Verss. zu folgenden Regeln fiir die Auffindungen der optimalen 
Bedingungen der Trennung fl. biniirer Gemisclie durch Dest.: Es muB zuniichst die 
Dampftension der beiden Kompónenten bei verschiedenen Tempp. u. das Verh&ltnis 
Vi/P2 (Pi ^  P'i) fi-11' jede Temp. bestimmt werden; dio Dest. ist bei oiner Temp. vor- 
zunehmon, bei der p j p 2 am gróBten ist. Ist Pi/j)2 =  1, so ist eino Trennung unmóglich. 
Ist px/p2 zwar nicht 1, aber bei yerschiedenen Tempp. konstant, so is t es gleichgiiltig, 
wie die Dest. ausgefiihrt wird. Wird p j p 2 gróBer mit abnelimcnder Temp., so ist iso- 
tlierm. Vakuumdest. angezoigt. Nimmt p j p 2 mit sinkender Temp. ab, so empfiehlt 
sich isobar. Dest. bei n. oder orhohtem Druclc. (Roczniki Chemji 12. 161— 66. 1932. 
Warschau, Techn. Hochschule.) ScHONFELD.

Owen Rhys Howell, Eine TJniersuchung des Systems Wasser-Phenol. I . Dichten. 
Die D .D . einer Reilie von W.-Phenollsgg. versehiedener Konzz. des ganzen Mischbar- 
keitsbereiches werden bei 20, 30, 40, 50, 60 u. 70° bestimmt. Die D.-Konz.-Kurve 
fiir jede Temp. ist komplex, es besteht keine einfache Kontinuitat zwisclien dem Teil 
fur W.-reiche Lsgg. u. dem fur plienokeiche Lsgg. Die ICurven ahnehi den Isothermen 
eines Gases unmittelbar oberhalb u. unterhalb der krit. Temp. —  Die D.-Temp.-Kurve 
fur jede Temp. ist einfach u. nur ganz wenig gekriimmt; sie liifit sich durch 

dt = d 20 +  a (t— 20) +  /3 (t— 20)2 
darstellen. Die Kurven der beiden Konstanten ot u. fi gegen die Konz. zeigen einen 
Knickpunkt bei etwa 84% Phenol, entsprechend iiąuimolekularen Verhaltnissen von 
Phenol u. W. Da kein Hydrat dieser Zus. bekannt ist, wird angenommen, daB in den 
Lsgg. die Dissoziation in zwei Arten erfolgt: C0H5OH +  H 20  C0H;;OH2‘ +  OH'
u. C0H5OH +  H 20  ^  CcH50 ' +  O H j\ Die Existenz des bekannten Halbhydrats 
laBt sich in den D.-Bezieliungen nicht naeliweisen. —  Fiir die D. zusammengehóriger 
Lsgg. von Phenol in W. u. von W. in Phenol gilt ahnliclies wie fiir die D. einer F l. u. 
ihres gesatt. Dampfes (Regel von C a i l le t e t -M a t th ia s ) :  die Linie mittlerer D . ist 
parabol. —  Dio aus den D .D. zusammengehóriger Lsgg. berechnete Loslichkeitskurve 
stimmt gut m it den von ROTHMUND (Ztschr. physikal. Chem. 26 [1898]. 433) u. von 
H i l l  u . M a lis o f f  (C. 1926. I. 3585) angegebenen iiberein. D ie Linie mittlerer Konz. 
ist wie die mittlerer D. parabol. —  Die krit. Losungstemp. ist 66,4°, die krit. Lósungs- 
konz. 34,6%. (Procoed. Roy. Soc., London, Serie A. 137. 418—33. 2/8. 1932. Man
chester, Coli. of Technology.) L o r e n z .
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Colin Campbell, W illiam  Brian Littler und Clifford Włiitworth. Die Messung 
der Drucke, die in Explosionswdlen eniwickelt werden. Da die friiheren Yerss. zur 
Messung der Drucke in der Explosionswelle (vgl. etwa B r a d l e y  u . BROWNE, Journ. 
physical Chem. 8 [1904], 37)) keine einwandfreien Ergebnisse lieferten, versuchen 
Vff. die Drucke in folgender Weise zu bestimmen. In die Explosionsrólii'e werden 
diinne Metallfolien gestellt; durch Auswahl zweier Folien, von denen die eine noch ge- 
rade dem Explosionsdi'uck widersteht, wahrend die andere zerrissen wird, scheint es 
moglich, die Drucke bei yerscliiedenen Explosionsgcmischen zu vergleiehen u. naeli 
Eicliung der Folien m it stat. Drucken annahernde Werte fur den absoluten Druck 
zu erhalten. Die Verss. werden angestellt mit Mischungen von 0 2 mit CH4, C2H4, C2H 2, 
H 2 oderCOin verschiedencm Mischungsverhiiltnis. Mit zunebmendom 0 2-Geh. werden 
dieDruekc niedriger. Die gemessenen Drucke werden m it den naeh JOUGUET (Journ. 
Mathemat. Pur. Appl. 2 [1906]. 5) bereelmeten yergliehen. Die Ubereinstimmung 
is t besonders bei den verdunnteren Mischungen ziemlieh gut. —  Photographien der 
Flamme vor u. hinter den Cu-Folien geben angenaherte Werte fiir die Zeit, in der die 
Folie zerbricht (5-10-5 Sok.). Nahe dem ExpIosionspunkt sind die Drucke lióher ais 
in der Tollontwickelten Explosionswelle. (Proceed. Roy. Soo., London. Serie A. 137. 
380—96. 2/8. 1932. Manchester, Univ.) L o r e n z .

Colin Campbell, Alfred King und Clifford Whitworth, Die Fortpflanzung der 
Explosionswcllen durch ein System von Olas- und Cummirohren. Die Explosionswellen 
von Mischungen, die auf den Photogrammen keine Streifungen zeigen, wie 2 H 2 - f  
0 2 +  N 2, CH4 +  2 0 2, 2 CO +  0 2 -f- (7% H«), gehen durch gróBere Langen selbst 
sehr dunner Gummirohren ohne merkliche Anderung der Gesehwindigkeit, wahrend 
die Explosions\vellen der Mischungen, die Streifungen zeigen, wie 2 C 02 +  0 2, 2 H 2 +
0 2 +  C 02, CH4 +  7 0 2, beim Durchgang durch Gummirohren eine merkliche Ver- 
ringerung der Gesehwindigkeit erleiden, die von Durehmesser u. Lange der Gummi
rohren abhangig ist. Die Verringerung der Gesehwindigkeit diirfto durch ein Nach- 
lassen des Druckes hinter der Explosionswelle bedingt sein. (Trans. Faraday Soe. 28. 
681— 88. Sept. 1932. Manchester, Univ. Chem. Dept.) L o r e n z .

S. P . Burkę, C. F. Fryling und T. E. W. Schumann, Explosive Gasreaktionen in  
einem dynamisclien System. I. Die Beakiion zwiselien Sauerstoff und Propan. Be- 
schrcibung einer Apparatur zur Unters. des Einflusses von Lange u. Durehmesser 
des Rk.-Rohres, Druck, Zus. des Gasgemisohes, Stromungsgesehwindigkeit usw. auf 
die Rk.-Temp. Mitteilung von Vers.-Ergebnissen. Mathemat. Priifung der Vorgange. 
(Ind. engin. Chem. 24. 804— 11. Juli 1932. Blorgantown, W.-Va., u. Urbana, 
U l.) _ ____ ________ S c h u s t e r .

Paul Brauer, Ionentheorie. 2. verb. u. erw. Aufl. Leipzig u. Berlin: Tcubner 1932. (53 S.)
kl. 8°.— Mathematisch-physikalische Bibliotliek. 38. M. 1.08.

W. Reinders, Electrochemie. Bcwerkt naar het college door P. Dingemans. Delft: J. Walt- 
man jr. 1932. (163 S.) 8°. fi. 0.C0.

A 3. K o llo id ch em ie . C apillarchem ie.
W. T. Astbury, Kolloidchemie. I. Die Struktur von Fasern. (Vgl. C. 1932. II.

145.) Fortsehrittsbericht uber Faserunterss. seit 1925 ais Teilgebict der Kolloid
chemie. (Annual Reports Progress Chem. 2 8 . 322—35. 1932.) Sk a l ik s .

D. C. Henry, Kolloidchemie. II. Elektrokinetischc Phanomene. (I. vgl. vorst. Ref.) 
Fortschrittsbericht seit 1925. (Annual Reports Progress Chem. 28. 335—51. 1932.) Sk.

R. K. Schofield, Kolloidchemie. III. Kolloidchemie von Tonen. (II. vgl. vorst. 
Ref.) Fortschrittsbericht seit 1925. (Annual Reports Progress Chem. 28. 351— 66. 
1932.) _ Sk a l ik s .

D. L. Talmud und S. D. Ssucho wolska ja, Modelle lyophiler Kolloide. Ausfuhr- 
liehe Darst. der C. 1931. II. 971 referierten Arbeit. (Chem. Journ. Ser. W. Journ. 
physikal. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. W. Shurnal fisitscheskoi Chimii] 2.
1— 30. 1931. Moskau, Koll.-physikal. Labor. d. Inst. f. Nichteisenmetalle.) GURIAN.

H. R. Kruyt und H. G. Bungenberg de Jong, Zur Kenntnis der lyophilen Kolloide. 
X II. Der Charakter der elektrischen Erscheinungen. (X I. vgl. C. 1932. II. 2024.) 
Vff. legen nochmals ihren Standpunkt dar u. setzen sich mit abweichenden Ansiehten 
anderer Autoren auseinander. Vff. nehmen die elektrokinet. Vorgiinge ais Ausgangs- 
punkt u. Yersuehen mittels der lyophoben Kolloide die lyophilen zu untersuchen; 
die Wand eines Kolloidteilchens lafit sich ais eine Yerkleinerung einer Capillarwand
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ansehen, wie sie bei StrOmungspotentialen u. der Elcktroendosmose eine Rolle spielt. 
PAULI u. S a m e c  dagegen betrachten das Kolloidteilohen ais polyvalcnten Elektrolyten. 
Vff. halten aber den Unterschied zwischen den 1-, 2-, 3- u. 4-wcrtigen Ionen einerscits 
u. den mehr ais 100-wertigen Kolloidteilohen fiir zu groB, ais daB eine Extrapolation 
yon Wert sein konnte. (Kolloid-Beih. 35. 203— 10. 1/5. 1932. Utrecht u. Leiden.) L o r .

H. G. Bungenberg de Jong und J. P. Hennemann, Zur Kenntnis der Ujophilen 
Kolloide. X III. Mitt. Eine Methodik zur Messung kleiner elaslischer Deformalionen an 
hydrophilen Gelen. Orienlierende Untersuclmngen am Agargel. (X II. vgl. vorst. Ref.) 
In Eortsetzung der Unterss. iiber den EinfluB der capillarchcm. Variablen auf dio Eigg. 
hydrophiler Gele (vgl. C. 19 3 0 . I. 345) wird nun der EinfluB auf das elast. Verh. unter
sucht. Zu diesem Zweck werden Agarzylinder gleicher GroBe gegossen, dereń elast. 
Deformationen geraessen worden. Die Messung wird in einem App. vorgenommen, 
der sehr kleine Deformationen (hochstens 1% der Zylinderlange) zu messen gestattet; 
durch erschiitterungsfreies Bolasten u. Entlasten ist es moglich, dic Reversibilitat der 
Deformationen zu untersuchen. Wahrend der Messung ist der Probezylinder von seiner 
auf konstanter Temp. gchaltenen Gleichgewichts-El. umgeben. Das yollstandigc 
elast. Gleichgewicht stellt sich erst nach liingerer Zeit ein; die dabei erreichte voll- 
standige Deformation ist umkehrbar. Sio bestcht aus zwei m it verscliiedener Ge- 
schwindigkeit ablaufenden Deformationsyorgangen: eine schnelle partiellc Deformation, 
die nach etwa 1 Min. becndet ist, u. eine langsame partielle Deformation ( l 1/*— 2 Stdn.), 
fiir welchc gilt: log (lt — lea) =  — kx t +  0 \  (lt =  Lange des Probezylinders bei der 
Zeit t, loo nach Einstcllung des Gleichgewichtes). Nach Aufhebung der Belastung 
vcrschwindct zuerst dic schnell zustande gekommene Deformation (wieder sehr schncll),
dann folgt dio langsame partielle Expansion, fiir welche gilt (l OO ---  lt) — —  k2 1 -f- C2.
In den beiden Gleichungen ist kl u. k2 sehr yerschieden, wahrend G, nahezu gleich C2 
ist. Es sind also nicht nur dio yollstandigc, sondern auch die beiden partiellen De
formationen umkehrbar. Wenn man berucksichtigt, daB das Agargel (u. viele andere 
Gele) ein mikroheterogenes Gebildc darstellt, also Miccllen u. mit W. gefiillte inter- 
micellare Riiumo enthiilt, u. daB das in diesen Raumen befindlichc freie W. leicht 
ausgepreBt werden kann, kann man die beiden Deformationen unter einer Annahmo 
iiber die Eigg. der ais Kittstellen zu bezeichnenden Beruhrungsstcllen der Micellen 
erkliiren. Diese Annahmo ist: jede relative Lageiindcrung der Micellen ruft in den 
K ittstellen Delmungs-, Kompressions- oder Schubspannungen elast. Natur hervor, 
die die Micellen in ihre urspriingliche relative Lage zuriickzufuhren bestrebt sind. Dieso 
Annahmo wird durch das deutliche Bcstreben der eingetroekneten Gele, durch W.- 
Aufnalime zuerst ihr ursprungliches GieBvol. zu erreichen, gestiitzt. Wenn man namlich 
cinon Agarzylinder 2— 3 Tago an der Luft trocknen laBt, dann schrumpft er zu einem  
kleinen hornartigen mehr oder weniger zylindr. Stuckchen mit unregelmaBiger Ober- 
flache ein; nach Einlegen in W. tritt Sehwellung ein u. allmahlich wird dic alto Eorm 
wieder ausgebildet. An dem vereinfachten Modeli der Gelstruktur (vgl. C. 1 9 2 8 .1. 1155) 
wird nun dasVorhandensein zweier partieller Kompressionen und zweier partioller Expan- 
sionen dargelegt. Die partielle schnelle Kompression u. die partielle schnelle Expansion 
sind Eolgen von Eormanderungen des Gelnetzes unter konstantem Vol. Wahrend der 
langsamen partiellen Kompression wird W. ausgepreBt, das wahrend der langsamen par
tiellen Expansion wieder aufgenommen wird. Dio vollatandige Deformation ist nur dann 
umkehrbar, wenn der Gelzylinder von seiner Gleichgewichts-Fl. umgeben ist. Bei 
der Messung einer vollstandigen Deformation u. ihrer yollstandigen Aufhebung handelt 
es sich grundsiitzlich um einen Kreisvorgang, bei dem zwar totale Deformation u. 
totalo Expansion gleich sind, die beiden partiellen Kompressionen aber theoret. den 
beiden partiellen Expansionen nicht gleich sind. Bei den kleinen von den Vff. ge- 
messenen Expansionen sind sie aber prakt. gleich. —  Das geometr. Modeli gibt keine 
befriedigende Erklarung fiir den Befund, daB kx u. k2 sehr verschieden sind. Der Zu- 
sammenhang der formellen Elastizitatsmoduln u. der elast. Konstanten des Mioellen- 
netzes wird besproehen; dabei zeigt sich, daB die MeBergebnisso der partiellen De
formationen keine einfachere Erklarung zulassen ais dio der yollstandigen Deformationen.

Da die Messung der yollstandigen Deformationen fur Reihenverss. infolge ihrer 
langen Dauer ungeeignet ist, wird nun eine Metliode ausgearbeitet, bei der prakt. 
nur dio schnelle partielle Deformation gemessen wird. Die Reproduzierbarkeit der 
Messungen u. der Nachweis der Giiltigkeit des H ooK E sehen  Gesotzes zeigen dio 
Brauchbarkeit der Methode. Yollstandigc u. abgckiirzte Methode liefern yergleichbare 
Ergebnisse fiir dio relatiyen Anderungen des elast. Vorh., die nach Einlegen einer Reihe
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von Agarzylindcrn gleicher Anfangsstruktur in verschiederic Lsgg. zustande kommen. 
Der relative Elastizitatsmodul (in W. =  1) betragt naeh boiden Methoden fiir 2-n. K J,
2-n. KSCN u. fiir 5-n. MgCl2-Lsg. rund 0,6; fiir 4-n. K F 1,2; fiir 5-n. M gS04 1,7 u. fiir 
98°/oig. A. 2,6. (Kolloid-Bcih. 35. 441—75. 8/6. 1932. Leidcn, Univ. Biochem. 
Inst.)' L o r e n z .

W illiam C. Reynolds, Geladene Aerosole und Kugelblitze. Die eigenartigen Er- 
sclioinungen, die von Ca w o o d  u . P a t t e r s o n  (C. 1 9 3 2 .1. 2693) an festen u. fl. Stoffen 
Icolloider Verteilung gefunden wurden, kónnen naeh Meinung des Vfs. aueh bei hoch- 
geladenen Gasen auftreten; in dieser Art sind vielleieht die Kugelblitze zu erklaren.

Adolph J. Rabinowitsch und E. B. Fodiman, Zur Melhodik kataphoretischer 
Messungen. In der von MlCHAELIS angegebenen Form des BuRTONschen App. wurde 
an Ferrihydroxydsolen u. Arsensulfidsolen die MeBmethodik der kataphoret. Wande- 
rungsgeschwindigkeit (K.G.) untersueht, wobei die Rolle der Oberschichtungsfl. (0.-F1.) 
eingehend gepriift wurde (Zus., Leitfahigkeit, Beweglichkeit der einzelnen Ionen, p h ). 
Bei Ferrihydroxydsolen bestand die O.-Fl. aus Losungsgemischen von N H 4C1 u. HC1 
(„Modelle11 der intermieellaren Fl.), an denen Leitfahigkeit, pn usw. weitgehend variiert 
werden konnte. —  Die scharfsten Wanderungsgrenzen zeigten sieh bei t).-FL, dereń 
Leitfahigkeit gleieh oder etwas groBer war ais diejenige des Sols. Die Geschwindigkeit 
der Verschiebung der aufsteigenden Grenze wird erhoht durch Erniedrigung der Leit
fahigkeit u. der pH-Werte der O.-Fl. IClcinere Leitfiihigkeit der O.-Fl. hat aueh eine 
Schwfichung der Fiirbung des steigenden Fe-Sols zur Folgę. — Auf Grund einer ein- 
gehenden Kritik der bestehenden kataphoret. MeBmethodik wird geschlossen, daB die 
K. G.-Messungen nur qualitativ sind. Die gewonnencn Werte sind nur ais relativ zu 
bctrachten, u. konnen lediglich zur Verfolgung eines allgcmeinen Ganges einer Er- 
scheinung wie die Koagulation dienen. (Kolloid-Ztschr. 59 . 310— 14. Juni 1932. Moskau, 
Koli.-chem. Lab. d. Karpow-Inst. f. physikal. Chemie.) Gu r ja n .

Aleksander Cukierman, Ober eleklrokinetische Erscheinungen in fliissiger Kohlen- 
sdure. Zur Priifung der PERRINschcn Ansicht, naeh welcher elektroosmot. Erschei
nungen nur in F il. mit elektrolyt. Ionisierungsvermogen auftreten, wurden Verss. mit 
fl. C 02 (DE. 1,5, spezif. Leitfahigkeit 9 X 10-13 Ohm-1 cm-1 ) u. Toluol (DE. 2,31) an- 
gestellt. In fl. C 02 konnten nur bei Drucken, welehe wahrscheinlich eine turbulente 
Fl.-Bewegung hervorbrachten, Stromungspotentiale festgestellt werden. In reinem 
Toluol war kein Effekt bemerkbar. MeBbare Stromungspotentiale traten aber auf bei 
geringem A.-Zusatz. Yf. halt seine Verss. fiir eine neue Stutze der PERRINSchen Theorie. 
(Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Ficyznego 5. 1— 15. 1930. Wilno, 
Physikal. Inst. d. Univ.) GURTAN.

P . P .  Kosakewitsch und J. S. Uschakowa, Ober die Berechnung von Molekular- 
dimensionen mittels einer Zuslandsgleichung fur die Oberflacftenschichten. Inhaltlich 
ident. mit der C. 1932 . I. 924 referierten Arbeit. (Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. 
Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtsclici Chimii] 1 (63). 
1095— 1107. 1931. Charków.) K l e v e r .

Satyendra Ray, Ober Anziehung und Absloflung zwischen den Platten in  Scliullzes 
,,Gorge-Methode“ . (Vgl. C. 19 3 2 . II. 1141.) Es wird eine Formel aufgestellt, die die 
zwischen zwei Platten des SCHULTZEschcn App. (vgl. C. 1 9 3 2 . I. 1997) herrschenden 
Krafte wiedergeben soli. D ie Grofie u. Richtung dieser Krafte hangt von dem Materiał 
(Dichte) u. den Dimensionen der Platten ab. Ist ihr Abstand im Verhaltnis zur Lange 
gering, so auBert sieh die Kraft in einer AbstoBung, die von der D ich te  u. der GróBe 
der Flachen bestimmt wird, mit denen sieh die P la tte n  gegenuberstehen . Wird dagegen 
die Lange der Platten gering gegeniiber ihrem Abstand, so herrscht eine Anziehungskraft 
zwischen ihnen, die wohl von der geometr. Gestalt der P la tte n ,  aber n ic h t von ihrem 
Materiał abhśingt. (Kolloid-Ztsehr. 60. 77. Juli 1932. Lucknow, Univ.) ROGOWSKI.

A. Biihl, WasserjaUefJe.kl und Oberflachenstruklur von Flussigkeiten. Sammel- 
referat. Grundtatsachen u. Vers.-Methodik, Sitz der elektr. Doppelschicht, GroBen- 
bereich der Elcktrizitiitstrager, EinfluB der Elektrolytc, koli. Lsgg., Potential- 
differenz der elektr. Doppelschicht, Gasadsorption, Dipolmoment, Hg u. Amalgame. 
(Kolloid-Ztschr. 59 . 346— 53. Juni 1932. Ziirich.) G u r ia n .

Yusiti Nisizawa, Messung der D  iffus ion skon stanie. Beschreibung einer Diffu- 
sionsmethode, bei der der Fortsehritt der Diffusion durch Best. der D. der Lsg. mittels 
klcincr Araometer verfolgt wird u. Ableitung der zur Auswertung erforderlichen Formeln. 
Messungen an K J , BaCL, CaCU, Glycerin, Naphtholgelb, Eosin, Milchzucker, Trauben-

(Nature 128 . 584. 1931. Hull.) L o r e n z .
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zucker, Mannit, Oxalsdure, Weinsdure, Hamstoff, Pepsin  ergaben mit Ausnahme von 
Mannit mit den Angaben der Literatur annahernd ubereinstimmende Werte. Weitere 
Messungen an A. - f  W., Aceton +  W., K-Propionat, K-Lactat, K-Valcrianat, K -Palm itat, 
K-Stearat, Celluloseacctat u. verschiedenen Nitrocdluloseprapiirutcn. Bei den fettsauren 
K-Salzen konnten nur fiir Valerianat (Diffusionskonstante k =  0,63 em/Tag2) be- 
friedigende Ergebnisse erhalten werden. Bereehnung des Mol.-Gew. einiger Nitro- 
eellulosen nach der Forinel: M J M 2 =  (£,/X',)'- ergibt Abnahme von M  durcli Bestrahlung 
u. durch Erhitzen. (Buli. chem. Soc. Japan 7. 72— 84. Marz 1932.) K r u g e r .

W illiams Rogers jr. und Martin Sclar, Eine Modifikation der Freundlichschen 
Adsorptionsisolherme. Vff. wollen die EREUNDLIClIsche Adsorptionsisothcrme leiclitcr 
u. we i ter anwendbar gestalten. Die FREUNDLICHsche Gleichung fiir Lsgg. lautet: 
x/m — kC2n (x =  adsorbierte Menge, m  — Masse des Adsorbers, C2 ~  Gleichgewichts- 
konz., k u. n empir. Konstanten). Fiir eine infinitesimale Adsorption gilt dx /dm = k-C n. 
Da iix  =  VdC  (F  =  Vol. der Lsg.) ist, so gilt VdC/d7n =  kGn u. VdG/G" — kdm.

C, 0 Wenn die nebenstehende Gleichung integriert wird,
V [C ~ n-d O =  k fd  m  80 wird V!m W  —  0 2') =  k r  (r =  1 —  n). Wenn J  J k-r  =  K  gesetzt wird, wird F/m  (C / —  C2r) — K  (1)

m oder (C\r — K m / V ) V r =  C2 (2). Wird C2 =  0 an-
((/, =  Anfangs-Konz. der Lsg.) genommen, dann ist C / - V / m 0 — K  oder C\r ■ 

V / K  — m0 (3). Gleichung (1) dient zur Bereehnung von r und K,  Gleichung (2) zur 
Bereehnung von Gt , wenn C{, m  u. V bekannt sind, u. Gleichung (3) zur Bereehnung 
der Adsorbermenge, m0, die zur vólligen Adsorption des gel. Stoffes erfordcrlich ist. 
Entsprechend der gegebencn Ableitung werden aus der F r k UNJ)LICHschen Isotherme 
fur Gase x/m  =  k P.,n (P„ =  Gleichgewichtsdruck) folgende Gleiehungen aufgestellt: 

[ Y l m R T y i P S  — P / )  ~  K \  P,  =  (P \ K R T / V ]  m)Ur; m , =  P /  V / K R T  
Die Gleiehungen werden an einer Reihe von Litcraturdaten gepriift u. bestatigt ge
funden. (Journ. physical Chem. 36. 22— 91. Aug. 1932. Philadelphia, Tempie 
Univ. Chem. Dcpt.) L o r e n z .

Takeo Ito, Uber die Oberflachenaktivitat und die Adsorbierbarkeit von Aminosauren.
III. Mitt. (Vgl. C. 1931. II. 3090.) Die fortgesetzten Studien des Vfs. gelten dem 
Zusammenhang zwischen Adsorption u. Wasserstoffionenkonz. Durch Glykokoll, 
Alanin, Asparagin- u. Glutaminsaurc, dereń Oberflacheninaktivitat Vf. friiher gezoigt 
hat, wird dio Oberfliichenspanming des W. bei keinem pH beeinflufit. Tyrosin wird 
nur ais Kation merklich obcrflachenakt. gefunden. Die relative Oberflachenspannung 
von Valin, Leucin u. Norleucin ist im stark sauren Gebiet am kleinsten u. wiichst 
mit steigendem ph an, ohne den Wert 1 zu erreichen. (Buli. agricult. ehem. Soc. Japan 8. 
59—62. April/Juni 1932. Morioka, Landw. Hochschule, Agrikulturchem. Lab.) S c h w e i .

Takeo Ito und Kimio Katsumata, l/ber die OberflaclicnaktivUat und die Adsorbier
barkeit von Aminosauren. IY. Mitt. (III. vgl. vorst. Ref.) In Fortsctzung ihrer Verss. 
untersuehen Vff. dio Beziehungen zwischen der Adsorption der Aminosauren an Kohlo 
u. der H-Ionenaktivitat. Am starksten wurden diese Verbb. ais elektr. neutrale Moll. 
in melir oder weniger grofier Niihe des isoelektr. Punktes aufgenommen; jedocli er- 
weisen sieh die Aminosauren im stark sauren bzw. alkal. Gebiet ais Kationen oder ais 
Anionen auch ais adsorbierbar. (BuU. agricult. chem. Soc. Japan 8. 62— 69. April/Juni 
1932. Morioka, Landw. Hochschule, Agrikulturchem. Lab.) SCHWEITZER.

W. S. Molodenski, Adsorption von aliphatischen Sauregemischen. Infolge analyt. 
Schwierigkeiten wurde die Adsorption aus binaren Systemcn meistens an Stoffen 
untersucht, welche ihrer chem. Natur nach sehr verschieden sind. Vf. untersucht 
dio Adsorption binarer Gcmische aliphat. Fettsauren. Ais Adsorbens wurde Blut- 
kohle benutzt. Durch Aufnahme von Adsorptionsisothermen u. Vornahme von 
Titrationen der Gleichgewichtslsgg. wurde gefunden, daB in Gemischen eine gegen- 
seitige Verdriingung der Sauren stattfindet. Es wurden Gemisehe von 28,5 bzw. 60 
bzw. 71,5% Valeriansaure u. 71,5 bzw. 40 bzw. 28,5% Ameisensaure untersucht. —  
Aus seinen Verss. schlieBt Vf., daB die Verdrangung der Valeriansaure zunimmt mit 
wachsender Gesamtkonz. der Lsg. u. mit abnehmender relativer Valeriansauremenge 
im Gemisch. Dementspreehend nimmt die Verdrangung der Ameisensaure zu mit 
abnehmender relativer Ameisensaurekonz. des Gemisclies sowie mit abnehmender 
Gesamtkonz. der Lsg. Unter gewissen Bedingungen findet uberhaupt keine Ver- 
drangung der starker adsorbierbaren Komponentę statt. —  Ahnlich liegen die Ver- 
haltnisse im System Ameisensaure—Isobuttersaure. (Chem. Journ. Ser. W. Joum .
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physikal. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. W. Shurnal fisitscheskoi Chimii] 2. 
125— 29. 1931. Leningrad.) GURIAN.

S. E. Sheppard und P.T.NewSorne, Die Sorption von Alkoholdampfen durch 
Gellulose und Celluloseaceiale. Die Gesehwindigkeit der Adsorption n. gesatt. Alkohole 
bis Octylalkohol an Cellulose u. eine Reihc von primaren u. sekundaren Cellulose- 
aeetaten wird beim Sattigungsdruck bei 30° bestimmt. Die vollstandige Adsorptions- 
isotherme von A. u. die Geschwindigkeiten der Adsorption u. Desorption de^ n. Alkohole 
bis n-Butylalkohol an einer Celluloseaeetatsehicht werden bei 30° bestimmt. Dio 
Adsorption durch primare Cclluloseacetate nimmt mit stcigendem Acetatgeh. zu; 
n-Propyl- u. n-Butylalkohol geben Maxima bei 32% Acetyl. Die sekundaren Acetato 
zeigen ein grofleres Adsorptionsvermogen ais dio primaren. Die hóheren Alkohole 
werden im allgemeinen langsamer adsorbiert u. desorbiert ais die niederen Alkohole. 
Dio Adsorption der Alkohole, ausgedruekt in Molen pro Gramm Cellulosematerial 
nim m t rasch m it zunehmenderC-Anzahl ab u. wird bei n-Butylalkohol nahezu konstant. 
(Journ. physical Chem. 36. 2306— 18. Aug. 1932. Rochester, N. Y. Kodak Researeh- 
Labor.) L o r e n z .

F. E. Bartell und E. G. Almy, Eine Unlersucliung der Benelzungswarmen ton  
Silicagel in  einigen Flussigkeilen. In dem von Vff. (C. 1 9 3 2 . I. 3396) angegebenen 
Calorimeter wird die Wannę gemessen, die beim Eintragen von Silicagel in versehiedene 
Fil. entsteht. Das Verhaltnis der Werte, die fiir dio einzelnen Fil. bei einem Gol ge- 
funden, bleibt fur Gele verschiedener Herkunft, physikal. Eigg. u. W.-Geh. konstant. 
Wenn der Wert fiir Bzl. =  1 gesetzt wird, orgeben sich folgonde Werte:
A ceton ......................1,64
W ................................ 1,51
Ni trobenzol . . . .  1,21

0,82
C C I . , .............................. 0,69
H e x a n .......................... 0,56

Bzl.............................. 1,00
Chlorbenzol . . . .  0,94 
Athyl benzol . . . .  0,85 

Nach der Adhasionsspannungstheorie von B a r t e l l  u . F u  (Colloid Aiuiual 7 [1920]. 
135) werden relativo u. absolutc Werte fiir dio Benetzungswarmen aus der Oberfliiehen- 
spaimung der F il. u. der Oberflacho des Gels (5-10° qem/g) berechnet, dio gut mit den 
gefundenen ubereinstimmen. (Journ. physical Chem. 36. 985—99. Marz 1932. Ann 
Arbor, Michigan, Univ.) L o r e n z .

D. L. Talmud und S. D. Ssuchowolskaja, Stabilildl des Elemeniarschaumes. 
Deckt sich inhaltlich m it der C. 1931 . II. 26 referierten Arbeit. (Chem. Journ. Ser. 
W. Journ. physikal. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. W. Shurnal fisit
scheskoi Chimii] 2. 31—53. 1931. Moskau, Koli.-physikal. Labor. d. Inst. f. Nicht- 
eisenmetallc.) Gu r ia n .

B. Anorganische Cliemie.
Walter Bernard King und John A. W ilkinson, Rcaktionen in flilssigem Schwefel- 

wasserstoff. IX . Reaktionen zwischen Wasscrsloffpolysulfiden und organisclien Ver- 
bindungen. (VIII. vgl. S a t w a l e k a r ,  B u t l e r  u. W i l k i n s o n ,  C. 1930 . II. 2502). 
FI. H2S wirkt auf Amylen oder Styrol nicht ein. Polysulfide (dargestellt nach WALTON 
u. PARSONS, Journ. Anier. chem. Soc. 4 3  [1921] 2546) bilden mit Styrol in benzol.
Lsg. eine Yerb., dereń S-Geh. etwas unter dem fiir C0H.,CH---- CH, bereclmeten liegt,

^ S -S /
wahrend B l o c h ,  H (5hn  u . BuGGE (Journ. prakt. Chem. 8 2  [1908]. 473) ein Mono- 
sulfid fanden. Letztere reinigten die Verb. mit (jSTH.,)2S, wodurch nach Ansicht der 
Vff. ein gobundener S ontfernt wird. Die Verb. ist gegen Br2, Hj^pochlorit u. Alkalien 
stabil; das Mol.-Gow. wird zu 252 (statt 167) gefunden. —  Mit Amylen bildet H2S3 
nach liingerer Zeit oino Verb., dereń S-Geh. etwas unter dem fiir C5HI0S2 bereclmeten 
liegt. Wahrend in diesen beiden Fiillen die Wirkung, des Polysulfids also der von 
H20 2 analog ist, wird bei der Einw. von Polysulfid auf Azobenzol in benzol. Lsg. nicht 
in Analogie zu der Wrkg. von H20 2 ein Thioazoxybenzol gebildet, sondern Hydrazo- 
benzol. —  Mit Benzoldiazoniumchlorid treten die Polysulfide in sehr heftige R k., die 
durch Zugabe von Losungsm. gemildert werden muC. HC1 entweicht, ein rótlich 
gelber Stoff bildet sich, der nicht rein erhalten werden konnte. (Journ. Amer. chem. 
Śoo. 54. 3070— 73. Aug. 1932. Ames, Iowa. State Coli. Chem. Labor.) L o r e n z .

H. W . Cremer und Donald R. Duncan, Eine Untersuchung der Polyhalogenide. 
Teil III. Verhalten in Losung. (II. ygl. C. 1 9 3 2 . I. 33.) Die Polyhalogenide lassen sich 
nach ihrem Verh. in Lsg. in drei Gruppen einteilen: 1. Polyhalogenide mit mehr ais 
einem J-Atom; sie geben bei Dissoziation freies Jod u. erleiden keine Hydrolyse.
2. Polyhalogenide mit einem J-Atom (RJBr2, RJBrCl, RJC12 u. RJC14); sie geben bei
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Dissoziation J-Halogenide (JBr, JC1, JC13), ahnlich wie diese liydrolysieren die Poly
halogenide unter Bldg. von Jodat. 3. Polyhalogenide ohne J; sie geben bei Disso
ziation Br„, Cl, oder BrCl u. liydrolysieren.

Vff. untersuchen im wesentlichen Lsgg. der 2. Gruppe Vorherrschend stellen sich 
folgende Gleichgewiehte ein: Bei Dibromojodid (u. entsprechend bei Diclilorojodid) 
5 J B r / +  3 H.,0 2 J 2 +  J O / +  10 Br' +  6 H'; fur Chlorobromojodid 5 JBrCl' +
3 H ,O V  2 J2 +  J O / +  5Br' +  5 Cl' - f  6 H ‘; fur Tetrachlorojodid 5 JC14' +  9 H20  
J 2 +  3 J O / +  20 Cl' +  6 H \  —  Der Mechanisrmis ist wahrscheinlieh folgender: 
KJBr„ ionisiert primar in K ‘ u. JBr2'; das Anion dissoziiert in glcicher Weiso wio im 
trockencn Zustand: J B r / ^  Br' +  JBr; JBr hydrolysicrt dann: JBr +  HOH ^  
JOH +  H' +  Br'; schlieBlich zers. sieli JOH in iiblicher Wcise: 5 JOH =?*= 2 J 2 +  H ' +  
J 0 3' +  2 H 20 . Neben diesen Prodd. der Hauptrk. entstehen durch Ncbenrkk. wahr- 
schcinlich noch Spuren anderer Stoffe, wic etwa H JBr2, B r J / u. a.; in Lsgg. von  
RJBrCl existiert neben dem łon  JBrCl' auch J B r / wie JC1/. -— Beim Vorsetzen von  
JBr in A. mit A gN 03 in Alkohol bildet sich.wahrscheinlieh J (N 0 3) u. J (N 0 3)3 (bzgl. 
weiterer Einzelergebnisse iiber Einw. von Rcduktions- u. Oxydationsmitteln, Halogenen, 
Stabilisatoren muB auf das Original verwieseri werden). — Die Absorptionsspektra 
von K JBr2 in gesatt. wss. KBr-Lsg., W. u. wss. StiirkelSg., von CcH5N JBr in A., von 
JBr in A. u. CCI.] werden untersueht. Die Ergcbnisse sind ident. m it dencn von 
G il b e r t , G o ld s te in  u . L o w r y  (C. 1931. II. 1252) u. von G il l a m  u. M o rto n  
(C. 1932. I. 1629). Zur Erkliirung der Spektren werden folgende Gleichgewiehte 
angenommen: 1. K JBr2 in KBr-Lsg.: Hydrolyse u. Dissoziation werden durch das 
Br'-Ion unterdriickt; die Absorption ruhrt von J B r / her. —  2 a. Dibromojodide inW . 
vgl. oben. 2 b. Dibromojodide in A.: J B r / Br' +  JBr (u. 4.). 3. C6H5N JBr in A.: 
dissoziiert in C6H5N  n. JBr (daneben vielleicht auch Ionisation der Dissoziationsprodd. 
vgl. C. 1932. I. 33). Wird die Lsg. mit einer aąuimolekularen Menge A gN 03 in A. 
versctzt, dann fallt quantitativ AgBr; dies ist auch nach der ersten Formulierung 
moglich. 4. JBr in A.: JBr ^  J ' +  Br'; Br' +  JBr 5*  J B r /;  u. in klcinem AusmaB
2 JBr J 2 +  Br2. 5. K JBr2 u. Starkę: Die intensivc Farbę ist wahrscheinlieh der 
blauen Farbę von Trijodid u. Starkę analog. 6. JBr in CC14 2 JBr ^  J 2 +  Br2. Dio 
freien Sauren H JBr2, HJC12 u. HJC14 absorbieren ahnlich wie die Salzo. Durch Aus- 
schiitteln der wss. Lsgg. der Polyhalogenide mit CC14 wird der Hydrolysengrad bestimmt 
infolge der sekundaren Gleichgowdchto sind dio Worto nur annahernd ein MaB der 
Hydrolyse.

IIJClj . .
KJC14 . .
JC1, . . .
KJBr., . .
HJBr.j . .
(Journ. chem. Soc., London 1932. 2031—42. Juli. London, Kings Coli.) L o r e n z .

R. Wiebe, V. L. Gaddy und Conrad Heins jr., Die Lóslichkeit von Stickstoff in 
Wasser bei 250 von 25—1000 Atmospliaren. (Vgl. Lóslichkeit von I L : C. 1932. II. 1412.) 
Es wird teils mit Durchperlen, teils mit Schiitteln gearbeitot, die Ubercinstimmung 
ist 0,1%. 1 ccm W. lost bei 25 at 0,348, bei 100 at 1,265, bei 500 at 4,436, bei 1000 at
7,14 ccm N 2. (Ind. engin. Chem. 24. 927. Aug. 1932. Washington, Bureau of Chem.
Soils, Fertii. and fixed Nitrogen Invest.) W. A. R o t h .

Radu Cernatescu und Adrian Mayer, Beilrdgc zur Kenntnis der Alkałiarseniie. I. 
Leitfahigkeit u. Gcfrierpunktserniedigung werden an wss. Lsgg. von K 3AsOz, K iA s20,l, 
N aA s02, sowie an Mischungen aus arseniger Saure mit KOII bzw. NaOH  gemessen. 
Dor Vergleich der MeBreihen zeigt, daB bei der Neutralisation von arseniger Saure 
mit Alkali die Metaarsenite entstehen, dereń Grenzleitfahigkeiten extrapoliert werden. 
Die Hydrolysenkonstante des A sO / ergibt sich aus vergleichenden Leitfiihigkeits- 
messungen an reinon, hydrolysierten Salzlsgg. u. an solclien, in denen die Hydrolyse 
durch uberschiissige, arsenigo Saure zuriickgedrangt ist, zu 1,28-10-5 beim Na- u. 
0,98-10-5 beim K-Salz. Aus dem Mittelwort folgt fur die Dissoziationskonstante der 
arsenigen Saure: 8 ,9 -10~10. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 160. 305— 26. Juli 1932. 
Jassy, Physik.-chem. u. analyt. Lab. d. Univ.) JORN L a n g e .

W. A. Plotnikow und S. S. Baljassny, Thermische Analyse des Systems A lB r3- 
C5H3N . Das mittels der therm. Analyse aufgenommene Diagramm des Systems 
AlBr3—C5H5N  zeigt die Existenz, auBer der schon bekannten Verb. AI2Br6-4 P y , der

°/0 Hydrolyse °/0 Hydrolyse % Hydrolyse
• . 13 N H 4JBr, . . 33 IIJClj . . . 70
. . 14 H JBrCl . . 47 KJClj . . . 83
, . 24 KJBrCl . . 59 NaJCl, . . . 86
. . 29 NaJBrCl . . 61 NH.JCl, . . 87

, 30 JBr . . . . 65 JC1 100
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Verbb. AI2B iy P y  (F. 83°) u. Al2Br6-2 P y  (F. 98°) an. Auflęrdem Iafit dic F.-Kurve 
im Gebiet zwischen 14,7 u. 18,6% i y  auf die Existenz einer weiteren Yerb. der Zus.
2 Al2Br6-3 Py. schliefien. Im allgemcincn zeigt das Diagramm des Systems eine groBe 
Ahnlichkeit mit dem System AlBr3—Anilin bzw. dessen D eriw . —  Bei der Elektro- 
lyse der unter 45° schmelzenden AlBr3—Pyridin-gemische scheidet sich das Al auf der 
Kathode in dtinnen Sehichten unter gleichzeitiger Bldg. von Al-Dendriten an der 
Kathode ab. (Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 1 (63). 823— 25. 1931.) KLEVER.

Gustav F. Hiittig, Hans Radler und Herbert K ittel, Aktive Oxyde. L. D ie  
Veranderungen der katalytischen, magnetischen und rontgenspeklroskopischen Eigen- 
scliaftcn wahrend des Uberganges eines Oemisches von Z inkozyd und Ghromoxyd in den 
Spineli. (X LIX. vgl. C. 1932. II. 691.) Es werden die Veranderungen der katalyt., 
magnet, u. rontgenspektroskop. Eigg. von verschieden bchandelten Praparaten von 
reinem ZnO, Cr2()., u. von Praparaten des Systems ZnO—Cr20 3 im stochiometr. Ver- 
hjiltnis 1 ZnO: lCr20 3, insbesondere beim Obergang des Oxydgemisches in don Spineli 
untersucht. Ais MaBstab fiir dic katalyt. Eigg. wurde die Fahigkeit dor Praparate, 
den Methanolzerfall bei 300° zu katalysieren, verwendet (vgl. C. 1931. II. 965). Wahrend 
eine Mischung von niedrig gegliihtem ZnO u. Cr20 3 selbst bei kraftigem Verreiben 
u. langem Schiitteln bei Zimmertemp. keinerlei Abweichungen von dem additiven 
Verh. beider Komponenten zeigt, andern sich die Eigg., wonn man das gleiche Gemisch 
wahrend 6 Stunden zwischen 300 u. 400° halt. Eino Spinellbldg. tritt nocli nicht ein, 
dio Interferenzlinien beginnen sich jedoch langsam zu verandern. Die katalyt. Aktivi- 
tat steigt stark an, ebenso zeigt die magnet. Susceptibilitat nach voriibergehendem Ab- 
fall einen sohr starken Anstieg. Das Schiittvol. wachst zu maximalen Werten an. Bei 
Bohandlung des Gemischcs zwischen 400 u. 500° zeigt sich wieder ein deutliches Ab- 
klingen diesor Erscheinungcn. Der tlbergang der Farbo des Cr20 3 in diejenige des 
Spinelis erfolgt bei 500° unter gleichzeitigem Auftreten der Spinellinterferenzen vóllig  
iibergangslos. Die bei den Tempp. 500— 1100° vorbchandelten Praparate bestehen 
aus krystallisiertem Spineli. Der Vorgang der Spinellbldg. pragt sich dabei nur dadurch 
aus, daB die aus dem Spineli bestehenden Praparate sich untereinander nur wenig 
u . in kontinuierlich abgestufter Weise unterscheiden. Wahrend ein Erhitzen an der 
Luft oder im Vakuum zu Praparaten mit gleichen katalyt. Eigg. fiihrt, zeigen die Prapa
rate, die im Methanolstrom erhitzt wurden, eine erheblich niedrigere katalyt. Aktivitat. 
B ei Venvendung von hochgegliihtem ZnO zeigen die Mischungen keine naehweisbaren 
katalyt. Fahigkeiten, unabhangig von der Yorbehandlung. Zum SchluB werden die 
theoret. Voraussetzungen der Rkk. diskutiert. (Ztschr. Elcktrochem. angew. physikal. 
Chem. 38. 442— 49. Juli 1932. Prag, Deutsche Techn. Hoclischule. Inst. f. anorgan. 
u. analyt. Chem.) K le v e r .

W. Geilmann, W. Klemm und K. Meisel, Das Auftrelen hochmagnełischer Zwi- 
schenstufen bei der thermischen Zersełzung des Nonlronits. Zur Aufklarung der Zers.- 
Vorgange des Nontronits, (Fe20 3-3 S i0 2-H 20 )-4  H 20  beim Erhitzen wurden die magnet. 
Susceptibilitaten verschieden hoch vorerhitzter Praparate gemessen. Zwischen 300 u. 
400° tritt, im Zusammenhang mit der Abgabc des Konstitutionswassers, ein geringer 
Abfall des Magnetismus ein. Zwischen 800 u. 1000° wurde dagegen nicht der zu er- 
wartende kontinuierliche Abfall auf den Wert des a-Fe20 3, sondern sehr hohe feldstarke- 
abhangige Werte gefunden. Es mussen daher bei der Zers. intermediar instabile Zwi- 
schenstufen von ferromagnet. Charakter gebildet werden. Auf Grund der róntgeno- 
graph. Unters. ist anzunehmen, daB eine der Zwischenphasen das ferromagnet. y-Fe20 3 
ist. AuCerdem scheinen noch weitere instabile Phasen aufzutreten, die im Róntgen- 
diagramm durch zahlreiche weitere Linien zu erkennen sind. Erst oberhalb 1000° 
zeigt sich das Diagramm des a-Fe20 3. (Naturwiss. 20. 639— 40. 19/8. 1932. Hannover, 
Techn. Hoclischule, Inst. f. anorgan. Chem.) K le v e r .

G. F. Hiittig, H. Kittel und H. Radler, Das Auftreten hochniagnetischer und 
katalytisch sehr aktiver Zwischenstufen bei der thermischen Bildung des Zink-Chrom- 
spiiutlls. (Vgl. vorst. Ref.) Es wird dar auf hingewiesen, daB aueh bei der Bldg. von 
Zink-Chromspinoll intermediar instabile Zwischenstufen von ferromagnet. Charakter, 
hoher katalyt. Wirksamkeit u. indmdueller Rontgencharakteristik auftreten. (Vgl. 
liierzu vorvorst. Ref.) (Naturwiss. 20. 640. 19/8. 1932. Prag.) K le v e r .

Arthur Rosenheim, Edgar Roehrich und Lutz Trewendt, Zur Kenntnis der 
Rhodanide des zwei- und dreiwertigen Eisens. Aus alkoh. Lsgg. von Alkalirhodaniden 
u. FeClj -mirden kompleze Fe(II)-Rhodanide der Zus. R4[Fe(SCN)6]-a; H 20  dargestellt.
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I  C ,

Auf diesem Wege wurden das K - u. N H ^Salz erhalten. Aus letzterem kann durch 
doppelte Umsetzung das Chinoliniumsnlz gewonnen werden. Dic Fe(III)-lłhodanide, 
R 3[Fe(SCN)8], sind nur aus wss. Lsgg. darstellbar, da alle organ. Losungsmm. das 
dreiwertige Fe reduzieren. —  Durch Einw. von Pyridin auf wss. Lsgg. der Rhodanide 
R 3[Fe(SCN)„] erhalt man das Pyridiniumsalz I. Die Verbb. der Dipyridintetrarhodanato- 
eisen{III)-saure werden durch W. sofort hydi'olyt. gespalten, sind aber in anderen 
Losungsmm., speziell in A., bestandig. Durch doppelte Umsetzung aus solchen Lsgg. 
m it den entsprechenden Acetaten lassen sieli die gut cliarakterisierten Salze des T l 
(schwarzviolette Krystallnadeln), des Cd (dunkelbraune, lange Nadeln) u. des Zn (dunkle 
Krystalle) erhalten. Wendet man fiir die Darst. dieser Verbb. statt Pyridin Chinolin 
an, so werden die entsprechenden Chiiiolinium.verbb. erhalten. —  Bei Einw. von 
Pyridin auf Fe(SCN)3 wurde nicht die zu erwartende liomoopolare Trirhodanatotri- 
pyridineiscnverb., sondern W.-haltige Verbb. der annahernden Zus. II erhalten. Diese

11 [r' ° | | | j ,*l'S0N 111 [ F o -
Verbb. sind moglicherweise komplizierter zusammengesetzt u. auch ais Eisen(III)- 
amminsalze der Dipyridintetrarhodanatoeisen(III)-saure anzusehen. —  Durch sd. 
Pyridin wird in den beschriebenen Fe(III)-Rhodanvcrbb. das dreiwertige Fe zu zwei- 
wertigem reduziert. Auf diesem Wege wurde das Dirhodanatotetrapyridineisen{II), 
[Fe(C6H 5N)4(SCN)2], erhalten. Diese Verb. gibt im sd. Chlf. einen Teil ilircs Pyridins 
ab u. geht dabei in das Dirhodanatodipyridineisen(II), [Fe(C5H 5N )2(SCN)2] iiber. D ie  
Clilf.-Lsg. der ersten Verb. unterliegt leicht dem oxydierenden EinfluB der Luft u. es 
wird bei dieser Rk. ein Gleichgewichtszustand erreicht, bei dem sich eine Verb. der 
Zus. [Fe3(CsHiN )i0(SCN )ei] bildet. Diese Verb., dio hóchstwahrschcinlicli mit einer 
von Sl>ACU (Ann. Scient. Univ. de Jassy 8 [1914]. 175) durch Einw. von Pyridin auf 
Fe(SCN)3 bei gcwohnliclier Temp. erhaltenen Verb. ident. ist, wird ais III aufgefaBt. 
Dam it entfallt die Annahme von SpACU, der die Yerb. ais ein sogenanntes /Wsomeres 
der Verb. [Fe(C6H5N).,(SCN)2], welche ausschlieBlich zweiwertiges Fe enthalt, auf- 
faCt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 207. 97— 110. Juli 1932. Berlin, Wissenschaftl.- 
Cliem. Labor.) K l e v e r .

Joseph T. Anderson, Die Loslichkeit von Gold in Quecksilber. V. (III. SUNIER u. 
W e i n e r , vgl. C. 1931. II. 1118.) Ausdchnung der Vcrss. auf hohere Tempp. (280 
bis 400°). Die Unters. geschieht in einem Rohr mit Capillarfilter oder Zentrifugalfilter 
aus porosem Glas. Die Ergebnisse sehlieBen sich gut aii die friiheren an u. stimmen 
m it denen von P a r r a v a n o  (Gazz. chim. Ital. 48 [1918]. 123), nicht aber mit denen 
von B r it t o n  u . Mc B a in  (C. 1 9 2 6 .1. 2897) u. von P l a k s in  (C. 1929. II. 1638) iiberein. 
Die Loslichkeit von Au steigt von 10 At.-%  bei 280° auf 40 At.-°/0 bei 400°; die Loslich- 
keits-Temp.-Kurve zeigt einen Knickpunkt bei 310°. Dio Au-reiche Verb. der festen 
Phasc ist wahrscheinlich Au3Hg (nicht Au„Hg, wie von P l a k s in  gefunden). Es wird 
ein Phasendiagramm fiir das System Hg-Au angegeben, das m it den Ergebnissen von 
P a r r a v a k o  (1. c.) u. von B il t z  (C. 1929. I. 341) iibereinzustimmen seheint. (Journ. 
physical Chem. 36. 2145—65. Aug. 1932. Rochester, N. Y. Univ. Chem. Labor.) L o r .

G. Spacu und J. G. Murgulescu, U ber die S  iiber Ihiosulfate des Ammoniums, 
Kalium s und Nalriums. II. Mitt. Die Kaliumsilberthiosulfate. (I. vgl. C. 1931. II. 
2588.) Vff. bestimmen durch potentiometr. Titration die Additionsverbb., die bei 
der Rk. zwisehon Ag2S20 3 bzw. Ag’N 0 3 u. K 2S20 3 entstehen. Bei Titration yon 0,01- 
molarer K2S.,03-Lsg. mit 0,01-molarer AgNÓ3-Lsg. bei 0° liegt eiń Potentialsprung 
bei iL2[j4sr.,’(<S20 3)3] vor, aus 0,1-molaren Lsgg. bildet sich K [̂ 4<7(iS20 3)], beido Ndd. 
werden allmahlich braun durch Bldg. von Ag2S. In Ggw. von A. u. N H 3 treten in 0,1- 
bis 1-molaren Lsgg. Potentialspriinge bei beiden Verbb. auf. Bei Titration von festem  
K4[Ag2(S20 3)3] mit konz. (4,5-molarer) K 2S20 3-Lsg. wird ein der Verb. A"3[y4ff(<S'„03);] 
entsprcchender Potentialsprung beobachtct; diese Verb. laCt sich aus festem  
K.,[Ag„(S20 3)2] u. konz. K 2S20 3-Lsg. darstellen bei der Zus. 3 Mol K 2S20 3: lM o l  
Ag-Salz durch Verdunsten des Gemisches ,sie enthalt 1 Mol Krystallwasser. Die Nicht- 
ubereinstimmung der letzten Verb. m it dcm Befund bei der Rk. zwischen Ag2S20 3 
u. (>,:H,1)2S20 3 entspricht den bei Cu2S20 3 (C. 1930. II. 535) gefundenen Verhaltnissen. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 207. 15Ó—56. 9/8. 1932. Klausenburg, Univ., Anorg. u. 
anal.-chem. Lab.) R. K. MULLER.

L. C. Pan, Die komplexen Cyanide in  Messingbadern. Vf. bestimmt nach ver- 
schiedenen, zumTeil neuen Methoden (Titration mit CuS04 entsprechend der Gleichung:
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2CuSO,, +  6NaCN +  H 20  =  NaCu(CN), +  Na2Cu(CN)3 +  2NaHSO;1 +  NaCNO) den 
freien Cyanidgeh. der Messingbader u. woist durch Vergleicli der fiir die yerschiedenen 
moglichen Verbindungspaare berechneten niit den beobacliteten Werten nach, daB 
dic Verbb. Na2Cu(CN)3 u. NaZn(CN)3 vorliegen. (Bisher war das Vorhandensein von 
N a2Zn(CN)4 angenommen worden.) (Trans, electrochem. Soo. 62. 7 Seitcn. 1932. 
New York, College of the City of N. Y. Sep.) KuTZELNIGG.

Leopold Gmelin-Karl K rauts H andbuch der anorganischen Chemie. 7., um gearb. Aufl. U nter
M itw . heryorrag. Fachgenossen brsg. von Carl Friedheim u. Franz Peters. Bd. 6, A bt. 2.
Heidelberg: Carl W inter 1932. gr. 8°.

0, 2. Seltcne E rdelem ente im einzclncn. (L11, 761 S.) M. 52.— ; H ldr. M. 61.—

C. Mineralogische und geologische Chemie.
O. Miigge, Zwillingsbau und Flachenzcichnung von bergkryslallarligen Qnarzen mit 

Rucksicht auf ihre Entslehungstemperalur. Zur Fcststellung der Umwandlung u. der 
Zwillingsbldg. nach dem „Schweizer Gesetz“ wurden eine Reilie yon Quarzen yerschie- 
dener Abstammung mittels des Atzyerf. vor u. nach Erhitzung auf 600° untersucht. 
Nach diesen Verss. kann angenommen werden, daB man auf eine Entstehungstemp. 
unter 573° sehlieBon darf, wenn man unter den Krystallen eines Vork. einen merk- 
liohen Prozentsatz von nicht nach (1010) yerzwillingten antrifft, daB ferner der Satz 
gilt, daB, wenn die „Schweizer Grenze" [die Grenzen der Zwillinge nach (1010)] dio 
gewóhnlichen, den Drehungssinn yerratenden Trapez- u. Parallelogrammflachen nicht 
uberąuert, der Quarz ais trigonaler Quarz gewachsen ist. — Bei den weiter unter- 
suchten bergkrystallartigen Quarzen mit Trapez- u. Parallelogrammflachen ergab sieh, 
daB bei denselben ein strenger Zusammenhang zwischen dem Auftreten solcher Elachen 
u. dem Verlauf der Schweizer Grenze yorhanden ist, woraus auf eine Entstehung ais 
trigonaler Quarz geschlossen werden kann. —  Bei den untersuehten Quarzen aus den 
Drusenraumen effusiver Gesteine ist nur fiir die in  den Hohlraumen der Comendite 
vom Naiwasehasee aufgewachsenen eine Entstehung ais hesagonaler Quarz wahrschein
lich, ebenso fiir dio aus dem Sanidinit von S. Miguel; ein strenger Beweis dafur ist 
aber einstweilen nicht zu fiihren. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, 
Kristallchem. 82. 451— 67. Juni 1932. Gottingen.) K l e v e r .

JiH Novak, Cristobalit aus den westmahrischen Serpentinen. Auf Grund der 
rontgenometr. Unterss. ergibt sich, daB inahr. Lussatit eine fascrige Modifikation 
von Cristobalit u. franzos. Lutecit u. Luteein mit Tiefąuarz ident. ist. In Chalcedon- 
stabchen lassen Drehaufnahmen mit der Easerrichtung ais Drehaehse keine bevorzugten 
Bichtungen fiir die Orientierung der Quarzkrystallite erkennen, es handelt sich bei 
der Doppelbrechung, die die Faserstruktur vortauscht, ubenviegend um Lamellen- 
doppelbrecliung. (Publ. Eac. Sciences Univ. Masaryk 19 3 2 . Nr. 155. 8 Sciten. Gottingen,
Univ., Minerał.-petrogr. Inst.) R. K. Mu l l e r .

Park Lovejoy Turrłll, ZJntersuchungen iiber die Vorkommen von Mineralien und 
chemischen Iłohstoffen in der Mojavewiisle. I. II. In der siidcalifom. Mojavcwusto 
finden sich Vorkk. von Kernit, Nitraten, Sr-, K- u. Mg-Salzen, Carnotit, Pb-, Zn-, 
Cd-, Ee-, Au-, Ag- u. W-Erzen, Edelsteinen, CaCU u. Pyrolusit. Die Vorkk. u. ihro 
Ausbeutungsmoglichkeit werden eingeliend besprochen. (Journ. ehem. Edueation 9. 
1319—39. 1530—52. Sept. 1932. Glendale, Calif.) R. K. Mu l l e r .

M. S. Du Tóit und J. Reyneke, Profilunłersuchungen in  der westłichen Provinz
mil einem Bericht iiber die Hardpan Formation. Besprechung einiger Profile der west- 
lichen Proyinz. Dic Hardpan Formation schwankt zwischen den beiden extremen 
Verwitterungsarten. Unter arid-alkal. Bedingungen treten Anhaufungen yon S i0 2 
auf, weleho in Anwesenheit hoher Salzkonzz. entwassert werden u. zur Bldg. komplexer 
Silieate fuhren konnen. Unter humidsauren Bedingungen findet eine Anhaufung von  
Se8quioxyden oder manchmal von Humus, haufig auch beiden zusammen statt. Spater 
kann dann eine Entwasserung zur Bldg. yon Eisenkonkretionen oder zur Bldg. von 
Sandsteinen m it Ee20 3 ais Bindemittel AnlaB geben. Dazwischen treten allerlei Uber- 
gange auf. Das Verh. des Ee20 3 aq. u. A120 3 aq. bei Ggw. von S 0 4” u. Cl’, sowie der 
EinfluB der letzteren auf dio Koagulation der Solo wurde untersucht. (South African 
Journ. Science 27 . 280— 95. 1930.) E n s z l in .

Tibor v. Szelenyi, Einige Daten zum Fluorgelw.lt fossiler Knochen. Vf. analysierte 
Menschenknochcn von Csillaghegy bei Budapest, ferner rezente u. diluyiale Knochen



1 9 3 2 .  I I . D . O r g a n is c h e  C h e m i e . 2 3 0 9

von anderen Fundorten. Es zeigt sieh, dafl aus dem F-Geli. sieh im allgemeinen keine 
Rueksehlusse auf das geolog. Alter der Knochen ziehen Iassen. (Ztrbl. Minerał., Geol., 
Palaont., Abt. B. 1932 . 405—14. Budapest, Lab. d. Konigl. Ungar. Geolog. Reiehs- 
anstalt.) S k a l ik s .

M. Rindl, Internationale NonnalmaPeinheiten in  der Hydrologie. Yorlaufiges Ver- 
zeichnis der Heiląuellen von Siidafrika auf Grund dieser Normen. Zusammenstellung 
geograph., klimat., geolog, u. balneolog. Daten u. der ehem. Analyse der Heiląuellen 
von Montagu, Goudini, Aliwal North, Malmesbury, Maehadodorp, Lilani u. Zwart- 
kops. (South African Journ. Science 27 . 213—26. 1930. Bloemfontein, Univ.) Ma n z .

G. Bragagnolo und G. Zamorani, Die Mineralwdsser von One di Fonte (Tremso). 
Untersueht wurden 3 Quellen, 2 mediomineral. u. 1 oligomincral. Im Original aus- 
fuhrliehe Analysen. (Annali Chim. appl. 22. 197— 204. April 1932. Ferrara.) Gr im m e .

D. Organische Chemie.
Helen Simpson Gilchrist und Berta Karlik, Die Trennung der normalen lang- 

kettigen Kohlenwassersłoffe durch fraktioniertc Destillation im IJochvakuum. Es wird 
yersucht, die optimalen Bedingungen zur Fraktionierung von KW-stoffen durch 
Unters. bekannter Gemische reiner langkettiger Verbb. (C20H42, C30H C2) in der App. 
von MULLER (C. 1 9 2 8 . I. 192) festzustellen. Die Fraktionen werden rontgenograph. 
untersueht. Vorverss. an hochprozentigen Mischungen (50— 10% C20H42) zeigen die 
Mógliehkeit der Trennung; nur die Mittelfraktionen enthalten in einigen Fallen beide 
Stoffe gemischt. Nun werden niedrigprozentigo Gemische (5— 1,5%) untersueht; 
aueh hier ist Trennung bei yorsichtiger Heizung moglich. Die rontgenograph. Analyse 
ist zumindest auf 5% genau. (Journ. chem. Soc. London 1 9 3 2 . 1992— 95. Juli. London, 
Royal Institution. Davy-Faraday-Lab.) LORENZ.

John R. Johnson und W . L. Mc Ewen, 1,2,3-Tribrompropan. Durch lang- 
sames Zutropfen von 255 g Brom zu 181,5 g Allylbromid in 250 ccm trockenem CC14 
bei — 5° bis 0° unter Riihren erhalt man CH2Br-CHBr-CH2Br in 96— 98% Ausbeute. 
(Organie Syntheses. Sammelband 1. 507— 08. 1932.) B e h r l e .

R. Lespieau und M. Bourguel, 2,3-Dibrompropen. CH2Br-CBr: CH2 entsteht 
aus 1,2,3-Tribrompropan (vorst. Ref.) u. NaOH (vgl. L e s p i e a u , C. 19 2 2 . I .  1361) in 
74— 84% Ausbeute. (Organie Syntheses. Sammelband 1. 203—05. 1932.) B e h r l e .

I. W. Winogradowa, Isomerisation von Linalool bei der Einwirkung ton  A lu 
minium. (Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitsclieski Shurnal. 
Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 1 (63). 660—67.1931. —  C. 19 3 1 . II. 2321.) S c h o n .

Charles D. Kochakian, Die katalylische Darstellung ton Aceton aus Essigsaure. 
Vf. leitet Eg.-Dampfo durch ein Yerbrennungsrohr in einem auf ca. 500° geheizten 
elektr. Ofen. Ais Katalysator wird auf Asbest verteiltes CaC03 in Mischung m it Bims- 
stein verwendet. In dem durch Luft- u. W.-Kuhlung u. schlicJJlich in einem Kaltebad  
kondensierten Frod. wird Aceton in einer Ausbeute von 65— 70% gewonnen. (Journ. 
chem. Education 9. 1649— 51. Scpt. 1932. Boston [Mass.], Univ.) R. K. Mu l l e r .

Edwin L. Gustus und Philip G. Stevens, Die Umsetzung von Sdurejodiden m it 
Atliern. AnlaBlich der Arbeit yon MEERWEIN u. M a ie r -H u s e r  (C. 1 9 3 2 . I I .  604). 
beriehten Yff. kurz uber Atherspaltungen mit Acetyljodid u. halogenierten Acyljodiden 
bei gewohnliclier Temp. (yerwendet wurden aliphat. Ather, Thioather u. Oxydc). Die 
intermediare Bldg. einer Oxoniumverb. ist wahrscheinlieh. Sck. Ather werden lcichter 
gespalten ais prim. a-Halogensubstituierte Acyljodide zeigen yerminderte Wirksamkeit 
u. zwar in der Reihenfolge Acetyljodid, Chloracelyljodid, Dichloracetyljodid. Trichlor- 
acetyljodid vermag bei gewóhnlicher Temp. Ather selbst in Ggw. von ZnJ2 nicht zu 
spalten, wohl scheint aber Verbindungsbldg. cinzutreten. a-Halogensubstituierte Ather 
zeigten sieh Acyljodiden gegenuber ais sehr widerstandsfahig. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 54. 3461— 62. Aug. 1932. Pennsylvania, State College.) B e r s i n .

James W. Mc Bain und Winifred L. Mc Clatchie, Wahrscheinliche Nichlexistenz 
von normalen dreibasisclien Aluminiumseifen wie Aluminiumtripalmitai. Handelsiibliches 
Al-Tripalmitat gibt eine groBe Menge freier Fettsaure (bis 50%) an A.; zuriick bleibt 
Mono- oder Dipalmitat. Die Verss. der Verff. zeigen, dafl sieh Al-Tripalmitat weder aus 
der wss. Lsg. einer 1. Seife durch Zusatz von Al-Salz noch aus wasserfreier Lsg. (Amyl- 
alkohol) aus Palmitinsaure u. Al(OH)3 noch bei der Einw. von Al-Athylat auf Pal- 
mitinsaure erhalten laBt. Selbst unter den giinstigsten Umstanden laBt sieh nur ein
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zweibas. Palm itat erhalten. (Journ. Amer. chem. Soc. 54 . 3266— 68. Aug. 1932. 
Stanford Univ. California. Dept. of Chem.) L o r e n z .

Jar. Yoriśek, Einwirkung von Hydrazinpolysulfid auf Olsaure. In der Kaltc 
reagiert das Hydrazinpolysulfid wio freies Hydrazinhydrat, d. h. unter Bldg. von 
Stearinsaure aus der Olsaure; die Rk. verlauft jcdoch langsamer u. gibt mehr Stearyl- 
hydrazid. In der Warme bildet sich zuerst Oleylhydrazid, das bei Anwesenheit von 
Luft, selbst bei geringem UbersehuB von Hydrazinpolysulfid zu Stearylhydrazid 
hydriert wird. (Chemicke Listy 26 . 285— 86. 25/6. 1932.) Ma u t n e r .

Jar. VoriŚek, Ober das Hydrazintetrathionat. Da das Hydrazinpolysulfid bei 
Anwesenheit von Luft auf Olsaure hydrierend wirkt u. S 0 2 abspaltet, ergibt sich, 
daB neben der Hydrierung gleichzeitig eine Oxydation des S aus dem Hydrazinpoly
sulfid stattfindet. Hydrazintetrathionat entsteht durch Einleiten von S 0 2 in Hydrazin
polysulfid, wobci sich die FI. stark erwarmt, zuerst gelb u. dann farblos wird. Nach 
Abfiltrieren des abgeschiedenen S scheidet sich krystallines Hydrazintetrathionat 
(Tetrathionsaure) aus: (NH2NH3)2Sx +  3 S 0 2 =  (NH2NH3)2S40 6 +  (x —  1) S. D ieana- 
loge Rk. verlauft wahrscheinlieh zwischen Olsaure u. Hydrazinpolysulfid, wobei dureh 
den Luftsauerstoff der S des Polysulfides zu S 0 2 oxydiert wird, das dann im Simie 
obiger Gleichung mit dem Polysulfid reagiert. (Chemicke Listy 26. 286— 87. 25/6. 
1932.) M a u t n e r .

C. S. Marvel und E. M. McColm, Trimetliylencyanid. 30—40-std. Koclien von 
294 g NaCN in 300 ccm W, m it 500 g Trimethylenbromid in 1 Litor 95%ig. A. fiihrt 
in 77—86% Ausbeuto zu CH2(CH2CN)2. (Organie Syntheses. Sammclband 1. 521— 22. 
1932.) ’ * B e h r l e .

C. S. Marvel und W. F. Tuley, Glutarsdure. In 83— 85% Ausbeuto wird Glutar- 
saurc erhalten durch ca. 4-std. Koohen von 100 g Trimethylencyanid (vorst. Ref.) 
m it 500 g wss. HC1 (D. 1,18). (Organie Syntheses. Sammelband 1. 283—84.1932.) B e h r .

Eero A. Tommila, Ober die elekłrolytische Ozrjdation einiger aliphatischer Dicarbon- 
sauren. Die Verss. kniipfen an die von SlHVONEN (Ann. Acad. Seientiarum Fennicae A 
1 6  [1921] u. von T a l v it e  (C. 1 9 3 1 .1. 3227) an, auch in bezug auf die Apparatur. —  Zu- 
nśichst werden die analyt. Nachweismethoden besprochen, dann die elektrochem. Verss. 
m it Apfclsiiure. Die anod. Oxydation in alkal. Lsg. liefert vor allem Malonsaure, die 
leieht zu Oxalsaure, Ameisensaure u. im wesentlichen CO, weiteroxydiert wird. Und 
zwar entsteht die Malonsaure aus dem einwertigen Malation (I) iiber die Zwischen- 
stufe der Maloualdehydsiiure (II). Weitorhin wird Acetaldehyd gebildet, u. zwar dureh 
analoge Entladung u. Docarboxylierung der zweiwertigen Malationen iiber dio Zwischen- 
stufo des Yinylalkohols. Aufierdem diirfte aber Acetaldehyd auch durch Dccarboxy- 
licrung von II entstehen, da eine Entladung der zweiwertigen Malationen in der stark 
alkal. Lsg. nicht sehr haufig stattfindet. Acetaldehydbldg. wird durch erhohtes 
Potential begiinstigt u. ist in %-mol. Lsg. starker ais in 1-mol. Ein weiteres Prod. der 
elektrochem. Apfelsaureoxydation ist Oxalsaure. Ihre Bldg. ist am starksten bei 
niedrigem Anodenpotential begunstigt (also an Nickel u. Eisen); die gefundene Menge 
kann nicht einfach durch die Weiteroxydation von Malonsaure erkliirt werden, da ihre 
Entstehung nicht von der sonst notigen C 02-Entbindung begleitet ist. Sie entsteht 
yielmehr dureh primare Oxydation der mittleren Atomgruppen der Apfelsaure zu 
oxalessigsaurem Ńatrium oder dessen Enolform. Da letztere aber (s. unten) bei elektro
chem. Oxydation kraftig gelbrote Verbb. liefert, wie sie hier nicht auftreten, muB die 
Ketoform gebildet werden u. sich (vor der Enolisierung) sogleich weiter oxydieren, 
u. zwar zu Dioxymaleinsaure —  was den Vorss. von F e n t o n  u. WlLKS (Journ. chem. 
Soc., London 1 0 1  [1912]. 1570) entspricht. — (Glykolsiiure kami nicht auftreten, 
da ihre Weiteroxydation auch in alkal. Lsg. zu Formaldehyd fiihrt u. solcher niemals 
gefunden wurde.) Diosymaleinsaure kann weiter zu Oxalsaure u. Glyoxylsaure, welch 
letztere Oxalsaure (an Silber, Eisen u. Nickel) oder Ameisensaure u. C 02 (an glattem  
u. platiniertem Platin) liefert, oder iiber Dioxyweinsaure direkt zu 2 Moll Oxalsiiure 
osydiert werden. Letzteres erscheint plausibler u. stimmt mit den Ergebnissen voti 
H a t c h e r  (C. 19 2 7 . II. 1815) iiberein. — In schwefelsaurer Lsg. verlauft die Oxydation
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der Apfelsaure mit viel geringerer Stromausbeute. Hier werden dio undissoziierten 
Apfelsauremoll. angegriffen, u. zwar werden primar 2 H-Atome herausgenommen, 
wobei aueh hier die Regel gilt, daB wenigstens eines dayon an Sauerstoff (oder gleich- 
zeitig mit einem Sauerstoffatom an Kohlenstoff) gebunden gewesen sein muB. Es ent- 
stelit Malonsaure, entweder iiber Oxalessigsaure oder iiber Malonaldehydsaure; letztere 
zerfallt z. T. auch in Acetaldehyd u. C 02. Aoetaldehyd wird weiter oxydiert zu Essig
saure u. kleinen Mengen CO. Seine direkte Bldg. aus Apfelsaure, sowie iiber die Zwischen- 
stufe der Brenztraubensaure kommt prakt. liieht in Betracht. ■— In wss. Lsg. wird 
Apfelsaure schwer angegriffen, wohl aber ihr neutrales u. saures Na-Salz. Beim neutralen 
Salz entsteht an einer glatten Pt-Elektrode zuerst reines C 02, dem sich allmahlich 
mehr u. mehr 0 2 zumiseht; hier wirken yor allem die einwertigen Natriummalationen 
ais Depolarisator, beim sauren Salz die Ionen HOOC'CH2-CHOH-COO'. Bei allen 
Verss. entstanden Acetaldehyd, Essigsaure, Malonsaure, CO u. C 02; aus den Salzen 
auBerdem Ameisensaure, niemals Oxalsiiure. Beim neutralen Salz wurde der Anolyt 
iiber gelb schlieBlieh dunkel braunrot. Es bildet sich eine aus neutraler oder alkal. 
Lsg. mit A. fallbarc dlige Substanz, die auch aus dem Na-Salz der Oxalessigsaure er
halten wurde. Es ist daher anzunehmen, daB auch hier die Rk. uber letztere Saure 
yerlauft. Die Erklarung yon BOURGOIN (Ann. Chim. [4] 14  [1868]. 431), die auf Acet
aldehyd zuruckgreift, ist nicht stichhaltig, weil die Farbo des angeblichen „Aldehyd- 
harzes“ in der alkal. Lsg. trotz reichlicher Aeetaldeliydbldg. nicht auftritt. —  Verss. 
mit Ozalessigsaure zeigten dio starko Abhangigkeit der Resultate von den Yersuchs- 
bedingungen. In sehwefolsaurer Lsg., in der reine Ketoform vorliegt, entsteht in guter 
Stromausbeute neben C 02 viel Malonsaure u. Essigsaure, ferner Spuren Acetaldehyd 
u. (an platiniertem Platin) etwas Ameisensaure. Malonsaure entsteht zweifellos durch 
gleichzeitige Dehydrierung eines Hydroxyls an der hydratisierten Ketogruppe u. des 
benaehbarten Carboxyls, die Essigsaure entweder neben Oxalsiiure durch don n. Zcr- 
fall der /S-Ketosauren oder oxydativ iiber Brenztraubensaure (vgl. IlOFEE, Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 33 [1900]. 650), die auch den Acetaldehyd liefern kann, oder endlich dureh 
Oxydation des Acetaldehyds. Dio zweite Moglichkeit ist die wahrscheinlichste. In 
alkal. Lsg. geht die Rk. schon bei sehr niedrigem Potential. Hier reagiert die Enolform; 
sie liefert keine Malonsaure u. keinen Acetaldehyd u. Essigsaure nur dureh Selbstzers., 
nicht durch Oxydation, auch nur wenig Oxalsaure, fiir dereń Bldg. aber die Keto- 
form yerantwortlieh gemaeht wird. Analog yerhalt sich das neutrale oder saure Na-Salz 
in wss. Lsg., nur findet noch Zers. in C 02 u. Brenztraubensaure bzw. Acetaldehyd 
statt, welch lotztercr sich zu Crotonaldehyd kondensiert. Hauptsaehlich bildet sich 
das oben erwahnte gelbrote Prod., beim sauren Na-Salz nur wenig, in saurer Lsg. gar 
nicht (dieso enthalt ja keine Enolform!). Es diirfte aus dem einwertigen łon  IH iiber 
das Enol IV dureh Verliarzung entstehen. — Malonsaure wird in stark alkal. Lsg. an 
glattem P t mit ziemlich guter Stromausbeute oxydiert, u. zwar zu etwas Oxalsaure 
u. Ameisensaure neben yiel C 02. Die Ameisensaure deutet auf Zwisehenbldg. von 
Tartronsiiure hin, was mit dcm Vorlauf der ehem. Oxydation yon Malonsaure im Ein- 
klang steht. —  Mesozalsaure ist nach Oxalessigsaure der beste Depolarisator. Sie liefert 
in  alkal. Lsg. gleiche Mengen Oxalsaure u. C 02, u. zwar durch Dehydrierung des ein
wertigen Na-Salzions an der hydratisierten Carboxylgruppe. In schwefelsaurer Lsg. 
wird die (undissoziierte) Saure glatt zu C 02 oxydiert, yermutlieh uber Oxalsaure. —  
Bemsteinsaure ist auch in stark alkal. Lsg. sehr bestandig: An Nickel u. auch an glattem  
P t werden uber 90% des Stromes zur 0 2-Entw. yerbraucht. Am P t entstand neben 
C 02 CO, Oxalsaure, Spuren yon Ameisensaure u. Acetaldehyd, am Nickel nur etwas 
C 02. Wahrscheinlich yerlauft aueli hier die anod. Oxydation uber Apfelsaure (vgl. 
W ie l a n d  u. L o v e n s k io l d , C. 1924. II. 933. 1926. I. 3238). —  Aueh Maleinsaure 
u. Fumarsaure werden in stark alkal. Lsg. auffallend schwer oxydiert, Maleinsaure 
otwas leichter ais ihr Isomeres. Maleinsaure liefertc C 02, ein wenig CO u. Oxalsaure, 
Spuren yon Acetaldehyd u. Ameisensaure, Fumarsaure dasselbo auBer Oxalsaure u. 
CO. Der Acetaldehyd diirfte nach dcm Scliema yon W lELAND u. L o v e n s k i6 l d  
(1. c.) aus Malonaldehydsaure, diese aus dem Primarprod. Y entstehen. Die Osalsaure 
diirfte uber Oxalessigsaure, Dioxymaleinsaure u. Dioxyweinsaure gebildet sein. — Mit 
Weinsćiure u. Mesoweinsciure wurden einigo kurzdauernde Elektrolysen in alkal. Medium 
ausgefuhrt. Li beiden Fallen entsteht Ameisensaure, dereń Menge sich wahrend der 
Elektrolyso geradlinig yermehrt, u. zwar, wie SlHVONEN (1. c.) gezeigt hat, iiber Gly- 
oxylsaure, von der die Mesoweinsauro nach den ausgefuhrten Farbrkk. mehr liefert 
ais die gewóhnliche Weinsaure. Da aber die C 02- u. Ameisensauremenge nicht gloich
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grofi ist, muB Ameisensiiure nooh auf anderem Wege entstehen, u. zwar nimmt Yf. 
nach den Yerss. von T a l v it ie  (1. c.) Tartronsaure z. T. ais ihre Muttersubstanz an. —  
Es werden Stromdichtepotentialbestst. in Ab- u. Anwesenheit der untersuchten De- 
polarisatoren beschrieben u. die Potentialwerte der stromfreien Elektrolyte u. die 
naoh dem Óffnen des Stroms tabellar. wiedergegeben. — Die allgemeinen Resultate 
der Unters. aind die folgenden: Die Oxydierbarkeit nimmt mit dem Sauerstoffgeh. 
dea Mol. zu: So verlauft die Oxydation an glattem Platin mit nicdrigstom Anoden- 
potential bei Weinsaure, dann folgt Apfelsaure u. Bemsteinsaure (Potential grofier 
ais in reiner 5-n. Na OH). Eine analoge Reiho bildcn Mesoxalsaurc, Tartronsaure u. 
Malonsauro. Bei den Sauren, die nur CH2-Gruppen zwischen don Carboxylen enthalten 
findet primar Hydroxylierung statt. Hingegen ist eine Doppelbindung olme wesent- 
lichen EinfluB auf die anod. Oxydierbarkcit. Die Bk. gcht um so leichter vor sich, 
je kleiner die H-Ionenkonz. der Lsg. ist u. fiihrt schlieBlich immer, zur Sprengung 
des Mol. Ameisensaurebldg. wird dabei stets durch hdheres Anodenpotential begiinstigt; 
bei der Oxalsaurebldg. ist es umgekehrt. Dio einwertigen Ionen, die an dem zur Ladung 
benaclibarten C ein (zwei) OK enthalten, liefern beim Entladen Aldehydsiiuren, die 
weiter osydiert werden (dirokt Sauren). Die zweiwertigen Ionen, die an die mittleren 
C-Atome gebundenen Sauorstoff enthalten, geben nach dem Entladen unter Abspaltung 
beider Carboxyle neue Verbb. In der sauren Lsg. kommt man zu denselben Verbb. 
durch gleichzoitigo Aboxydation eines Carboxyl- u. eines benaclibarten mittleren 
Hydroxylwasserstoffs oder durch gleichzeitige Dehydrierung beider Carboxylgruppen. 
(Ann. Acad. Scientiarum Fennicae. Serie A. 36. Nr. 1. 7— 114. 1932. Sep.) BERGMANN.

I.-D. Georgescu, tjber das Oxydatio?is-lieduktionspolential von Hexuronsduren. 
Ahnlieh wie WURMSER u. Ge l o s o  (C. 1932. I. 214) fiir Zucker bestimmt Vf. fiir 
Hexuronsaure aus Orangen, Glucuronsaure u. Galakturonsaure das Oxydations- 
Reduktionspotontial. Das Normalpotential liegt in einem Gebiet entsprcehend 
r i?2 =  15 i  0,5. (Journ. Chim. physiąue 29. 217— 37. 25/5. 1932.) LORENZ.

J. K. H. Inglis und K. C. R oberts, Acetessigsauredthylester. Einw. von
50 g Na auf 500 g gereinigten Essigsaureiithylester orgibt 105— 110 g Acetessigcster, 
Kp.IR 76—80°. (Organie Syntheses. Sammelband 1. 230— 31. 1932.) B e h r l e .

C. S. Marvel und F. D. Hager, n-Butylacetessigsdureiithylester. Einw. von 
n-Butylbromid auf Na-Acetessigestor in sd. absol. A. fiihrt zu 69—72% Ausbeute an 
CHj-CO-CHfCjHjJ-COoCjHj. (Organie Syntheses. Sammelband 1. 243—44.
1932.) B e h r l e .

Peter P. T. Sah Und Tsu-Sheng Ma, Ldvulinsaureallylester und seine Dertiale. 
(Vgl. C. 1931. II. 2596.) Durch Vcresterung von Ldtulinsdure (I) mit Allylalkohol 
in Ggw. von HC1 konnte ein reines Prod. erhalten werden. Anlagcrung von Cl2 u. Br2 
fiihrte zu denselben Estern, dio aus I u. /?,y-Dichlor- oder /S,y-Dibrompropylalkohol zu 
erhalten waren.

V e r s u e h e .  Ldvulinsaureallylester, C8H120 3. Kp.40 133— 136°, d204 =  1,0277, . 
ud20 =  1,4413. Phenylhydrazon, C14Hls0 2N2. F. 79—80°. Semicarbazon, C9H150 3N 3. 
P. 126— 127°.— (3,'y-Dichlorpropyllavulinat, C8H120 3C12. Kp.40 1 99— 202°, d20i =  1,2357, 
no20 =  1,46 52. Phenylhydrazon, C14H180 2C12I\«. F. 73— 75°. Semicarbazon, C9H 150 3- 
C12N3. F. 104— 106°. —  f},y-Dibrompropyllavulinat, CsH120 3Br2. Kp.40 20&—210°,
d20i  =  1,6580, nn20 =  1,5035. Phenylhydrazon, C14H lsÓ2Br2N 2. F. 98— 99°. Semi
carbazon, C3H150 3Br2N 3. F. 101— 102°. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 3271— 73. Aug. 
1932. China, Peiping-West, Nat. Tsinghua Univ.) B e r s i n .

A. W . Dox, Oxomalonsaurediathylester. Behandeln von 200 g Malonester mit Stiek- 
oxyden ergibt 74— 76% Ausbeute an C 0(C 02C2H5)2. (Organie SjTitheses. Sammel
band 1. 261— 64. 1932.) " " " B e h r l e .

C. S. Marvel und E. E. Dreger, Acetylbrenztraubensaureathylester. Zu 125 g 
Na in 2800 ccm absol. A. wird unter Ruhren ein Gemisch von 730 g Oxalsaurediathyl- 
ester u. 290 g Aceton wahrend 2— 3 Stdn. zugegeben, noch 1 Stde. geruhrt, das ent- 
standene gelbo Na-Salz abfiltriert u. orst mit 1,51 W. u. 1 kg Eis u. dann mit 200 ocm 
konz. H2S 0 4 behandelt. Fraktionierte Vakuumdest. des mit Bzl. cxtrahiertcn Rk.- 
Prod. ergibt 480—520 g CH3-C 0-C H 2-C 0-C 02-C2H3. (Organie Syntheses. Sammcl
band 1. 233—35. 1932.) B e h r l e .

W. S. Reich, Beitrag zurn Studium des Glykogens. Es wird eine Methode be
schrieben, nach der man ein bosonders reines Glykogen erhalten kami, das alle be- 
kannten Eigg. hat u. ais Praparat gut reproduzierbar ist. Es zeigt einen so geringen 
P-Geh., daB man auf omo valenzmiiBigo Bindung nicht schliefien darf. —  Mit ab-
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nehmendem P -6eh . vorliert sieli aucli die groBe Hydrolysenempfindlichkeit des Glyko- 
gens gegen Sauren u. Ferraente. (Compt. rond. Acad. Sciences 194. 2141— 43. 13/6.

Jean-Jacques Trillat, Die StruJcturanderungen von Nilrocellulosefilmen wahrend 
des Trocbiens. Es wurde untersucht, ob sieli die von H e ss , K a t z  u . T r o g u s  (C. 1930.
II. 152G) beschriobenen Gitteranderungen beim Quellen von nitrierter Ramie auch an 
Filmen von Nitrocellulosc beobachten lassen. Dic Filme wurden durch AusgieBen yon 
starken Kollodiumlsgg. auf Glasplatten hergestellt. —  Aus Acetonlsgg. gewonnene 
Filme haben eine gut krystalline Struktur, die sieli wahrend des Trocknens andert, 
bis schlieBlich die Struktur des Ausgangsmaterials, der zur Herst. der Lsg. verwendeten 
Nitrocellulose erreicht ist. Diese Strukturanderung zeigt sieh in einem allmahliclien 
Verschwinden der zu groBen Gitterabstiinden gehorigen Interferenzen. Die k l e i n o n  
Abstiinden entspreclienden DEBYE-Ringe bleiben nahezu unverandert. Das Phiinomen 
kann durch Kontraktionen in einer einzigen Gitterriehtung erkliirt werden. Wahr
scheinlich werden bei der Quellung Additionsverbb. mit dem Lósungsm. gebildet.—  
Bei Verwendung von Athylacetat ais Lósungsm. sind die Erscheinungen dieselben, 
doch sind die yariablen Gitterabstande von anderer GroBe. Diese s p e z i f. Wrkg. 
der Lósungsmm., welciic die Hypothese der Additionsverbb. bestatigt, ist jedoch nicht 
allgemein. Gewisse andere Lósungsmm. bzw. Losungsmittelgemische bewirken k e i n e  
Gitteranderungen. —  Dehnungsverss. (100%) an gequollenen Filmen ergaben Orientie- 
rungsphanomene. Hierbei tritt eine Kontraktion senkrecht zur Richtung der Haupt- 
valenzketten ein. —  Weniger stark nitrierte Celluloso (z. B. mit 11— 12% N) ist nicht 
so gut krystallisiert; die Interferenzringe sind betrachtlicli yerbreitert. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 194. 1922— 24. 30/5. 1932.) S k a l ik s .

Peter Klason, Zusammenfassung von Untersuchungen in der Chemie des Nadel- 
holzes. Inhaltlich ident. mit der C. 1 9 3 2 .1. 3170 referierten Arbeit. (Celluloscehemie 13. 
113— 19; Svensk Kem. Tidskr. 44. 177— 88. 3/7. 1932.) H e l l r i e g e l .

N. N. Melnikow und E. A. Ssidorowa, Uber die gegenseitige Einwirkung von 
wasserfreiem Natriumacetat und Alkyllrichlormethylcarbonaten. (Vgl. N e k r a s s o w  u. 
MELNIKOW, C. 1930. II. 32G6.) Die Rk. zwischen Alkyltrichlormethylcarbonaten 
u. Na-Acetat, die etwa bei 60— 80° beginnt u. yon Warme- u. C 02-Entw. begleitet ist, 
kann folgendermafien dargestellt werden:
ROCOO-CCL, +  3CH3C02Na — y  R O C O -C H 3 +  (CH3C0)20  +  3NaCl +  2 C 02. 
Untersucht wurde dio Umsetzung mit Phenyl-, p-Tolyl-, o-Tolyl- u. Isoamyltrichlor- 
methylcarbonat. Die Umsetzung von Phenyltrichlormethylcarbonat mit Benzoesaure 
ergibt unter Entw. von C 02 u. HC1 Phcnylbenzoat.

Beim Erwarmen von 30 g Hexachlormelhylcarbonat mit 50 g wasserfreiem Na- 
Acetat entstand ais Rk.-Prod. Acelanhydrid. —  Die Rk. zwisclicn Na-Acetat u. Phe
nyltrichlormethylcarbonat ergab Phenylacetat. Analog entsteht aus Na-Acetat mit 
p-Tolyllrichlormethylcarbonat p-Tolylaceiat; mit der o-Verb. o-Tolylacelat u. m it Iso- 
amyltrichlonmthylcarbonat Isoamylacelat. —  Der Rk.-Mechanismus ist nicht ganz 
klar; offenbar zerfiillt primar die Trichlormethoxylgruppe zum Phosgen u. Chlorcar- 
bonat, die dann m it Na-Acotat reagieren. (Choin. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtsehei Chimii] 1 (63). 740—42 .
1931.) SCHONFELD.

D. C. Knowles jr. und R. P. Jacobsen, Die Kondensation von Bromal mit den 
Nitranilinen. Bromal gibt in  A. oder Bzl. mit o-Nitroanilin jl,fi,fi-Tribromathylide.n- 
bis-o-nitroanilin, C11Hu O,1N1Br3 =  CBr3 • CH(NH • C,;Hi • NO,)2 (hellgclbe Nadeln aus 
Aceton, F. 106—-107°), mit m-Nitroanilin (j,fi,fS-Tribromathylidenbis-m-nitroanili7i 
(dunkelorango Nadeln, F. 117— 118°), mit p-Nitroanilin p,f},f}-Tribromathyliden-p-nitro- 
anilin  (dunkelorange Nadeln, F. 127— 128°). Verss., in diesen Verbb. Br dureh OH 
oder OR zu ersetzen, waren erfolglos; boi dor Einw. von Sauren, Alkalien oder Na- 
Alkoholaten erfolgt Spaltung unter Bldg. der Nitroanilino. Bei der Einw. yon Br in 
Eg. entstehen Di- u. Tribromnitroaniline. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 3730—31. 
Sept. 1932. Washington, GEORGE-WASHINGTON-Uniy.) Os t e r t a g .

H. M. Dawson und H. Millet, Das Wesen der kalalytischen Wirkung von Salz- 
saure bei der intramolekularen Umlagerung von N-Chloracetanilid. Vff. untersuchen 
kinet. dio Frage, ob bei der Umlagerung von N-Chloracetanilid in kem-chloriertbs 
Acetanilid dio Salzsauro in Form der lonen oder der undissoziierten Moll. katalyt. 
wirksam ist, nachdem von B e l t o n  (C. 1930. I .  2081) bereits gezefgt worden war, 
daB die Zuruekfuhrung der Katalyse auf die Aktiyitaten der lonen nach H a r n e d  u.

1932.) R o g o w s k i .

XIV. 2. 150
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Sf.LTZ (C. 1923. I. 158) unzureiehend ist. Es wird gezeigt (Einzelheiten im Original), 
daB nur die undissoziierten HCl-Moll. katalyt. wirkcn, so daB dio Gescliwindigkeit der 
Umlagerung dureli die Gleicliung v =  (k [N-Chloracetanilid]/[HCl]) dargestellt werden 
kann. Die beobachteten Veranderungen von i:/[H'] [Cl'] sind nur so zu deuten, daB 
dio Konz. der HCl-Moll. beeinfluBt wird von den anderen in der Lsg. yorhandenen 
Ionen. Es wird darauf hingewiesen, daB der EinfluB des Ionenmilieus auf die Ionisation
scliwacher u. starker Sauren durch die gleiche Formel K  =  K 0 X 10fI  ̂“ ~~ J>m dargestellt 
werden kann, in der K  der Ionisationskoeff. in einer Lsg. eines einwertigen Elektro- 
lyten von der Aquivalentkonz. //, K 0 dasselbe in der Abwesenhcit von Elektrolyten 
bedeutet. (Journ. eheni. Soe., London 1932. 1920—26. Juni. Leeds, Univ.) B e ro m .

A. Pieroni, Ober die 1F anderung der Benzoylgruppe in Phenolen. (Vgl. C. 1929.
II. 308.) Vf. imtersueht das Verli. von Benzoylchloi'id gegen Phenole in Ggw. von 
A1C13 bei yerschiedenen Tempp. AuGer der Wanderung der Benzoylgruppe im Phenol 
u. im Resorcin wird auch der EinfluB der OH-Grappe auf die Zahl der in den Ring ein- 
tretenden Saurereste gepruft, sowie im Hinblick auf die Darst. von Xanthonen die 
besten Bedingungen gesuelit, unter denen sich o-Benzoylphenole bilden. —  Phenol, 
Benzoylchlorid u. AlCls in CS2 liefern bei niedriger Temp. Plienylbenzoat. Bei 160° 
findet Wanderung der Benzoylgruppe statt zum p-Benzoylphenol. Zusatz von weiterem 
Benzoylchlorid u. Erliitzen auf 180° liefert o,p-Dibenzoylphenol. — Aua p-Chlorphenol 
u. Benzoylchlorid entsteht p-Chlorphenylbenzoat u. 2-Benzoyl-4-chlorphenol. —  Resorcin 
reagiert analog mit Benzoylchlorid u. A1C13. Beim Kp. des CS2 entsteht der Dibenzoyl- 
aiher des Resorcins, aus dem bei weiterem Erliitzen mit Benzoylchlorid bis 150 u. 200°
4-Benzoylresorcin u. 2,4,6-Tribmzoylresorcin erhalten werden. —  p-Benzoylphenyl- 
benzoał, C20II14O3, aus Phenol u. Benzoylchlorid in CS2 unter allmahlichem Zusatz von 
A1C13. Nachfolgend wird auf dem W.-Bade erhitzt, bis die HCl-Entw. aufgehórt hat. 
F. 112,5°. —  2,4-Diberuoylphenol, C20H 1,,O3, aus p-Benzoylphenol u. Benzoylchlorid 
in Ggw. von AIC13 durch ca. 8-std. Erliitzen auf 100°, dann im Olbade auf 150°. F. 105°.
— Resorcindibenzoat, C20IIu O4, analog aus Resorcin u. Benzoylchlorid. F. 117°. —  
p-Benzoylresorcin, C13H 10O3, gelbe Nadeln, F. 143°. •— 2,4,6-Tribenzoylresorcin, 
C27H i8Os, aus Resorcindibenzoat mit Benzoylchlorid +  A1C13. Hellrotgelbe Nadeln,
F. 185°. (Gazz. cliim. Ital. 62. 387— 93. Mai 1932. Ferrara, Inst. f. allg. anorgan. u. 
organ. Chemie.) , F i e d l e r .

C.A.Buehler, J .H .W ood, D .C .H ulI und E.C. Erwin, Untersuchung organischer 
Mólekvlverbindungen. 4. Mitt. Die organischen Molekiilverbindungen des Phenols, ihr 
Parachor und Brechungsvermdgen. (3. Mitt. ygl. C. 1932. I. 379.) Der Zerfall der Doppel- 
yerbb. des Phenols in die Komponenten erfolgt so schnell, daB Vff. zu Ergriindung 
ihrer Struktur physikal. Methoden heranziehen. Es werden folgende Verbb. hergestellt 
u. untersucht: Phenol mit A nilin  (1: 1), F. 32,6°; mit o-Toluidin (1: 1) 35,6°, mit 
m-Toluidin  ( 1:1)  —7°, mit p-Toluidin  (1 :1 ), 33,0“, mit 4-Amino-l,3-dimethylbenzol 
(1 : 1 ) 16°, mit a-Naphthylamin ( 1 : 1 ), purpurfarben, F. 29,1°, mit f)-Naphthylamin 
(1:1) ,  84,4°, mit Benzidin ( 1: 1)  grau, 128,4°, mit o-Phenylendiamin ( 1: 1)  braun, 
44,2°, (4: 1), F . 29,7°, m-Plienylendiamin (3: 2) grau, F. 58,0°, mit p-Plienylendiamin 
(1: 1) rotbraun, F. 98,6° (2: 1) dunkelbraun, F. 106,5°, mit Ilarnstoff (2: 1), F. 61,5°, 
mit Acetamid (2: 1) F. 42,9°, mit Acetamid-Wasser ( 2 : 1 : 1 )  rot, F. 42,1°, mit Benzamid 
(2: 1) 31,0°, mit Diathylamin (1 : 1 ), rot, F. 12°, mit Pyridin  (1: 1) — 19°, mit Pyridin  
(2: 1) F. 4°. Fiir diese Verbb. u. die Komponenten wurde der Parachor nach SuGDEN 
bestimmt (Zahlenmatcrial sieho im Original). Die beobachteten Wcrte sind niedriger 
ais die berechneten — bei den Doppelyerbb. ist die Abweicliung groBer ais bei den 
Einzelkomponenten —  u. nclimen mit steigender Temp. zu, so wic das in der Reihe 
der Alkohole u. Fottsauren schon bekannt ist. Offensiclitlich liegt auch hier Assoziation 
vor, dereń Starkę mit steigender Temp. abnimmt. Die (negative) Differenz zwischen 
beobachtetem u. berechnetem Parachor bei den Molekiilverbb. strebt mit sinkender 
Temp. einem Maximalwert zu. Ein solcher negativer Wert kann auf die Esistenz einer 
einelektron. Bindung oder einer semipolaren Doppelbindung zuriickgehen. Letzteres

verbb. (Zahlen im Original). Die Komponenten zeigen (bei 20°) eine Exaltation, die 
Mol.-Verbb. eine Depression. Dieser Effekt ware fruher ( E is e n l o h r , Ber. Dtsch. chem.

U  halten Vff. fur walirscheinlicher u. formuliereii da-
CeH5—O—H her die Verbb. von Phenol mit Amineń wie neben- 

stehend. Vff. bestimmen ferner die Brechungs- 
indizes u. Mol.-Refrr. fiir die Einzel- u. Molekular-
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Ges. 44 [1911]. 3188) auf eine Erhohung der Valenzzahl des Amin-N zurtickgefiihrt 
worden, wird aber besser auf Grund obiger Formel gedeutet. Die Differenzen zwisclien 
berechnetem u. beobachtetem Wert — sie nehmen gleichfalls mit steigender Temp. ab —  
sind nur klein, u. zwar teils infolge partiellen Zerfalls der Mol.-Yerbb., teils weil die 
Wrkg. der neuen Bindung kompensiert wird durch die Lockerung der Krafte zwisclien 
dem phenol. H- u. dem zugehorigen O-Atom. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2398— 2405. 
Juni 1932. Knoxville, Tennessee, Univ.) B e r g m a n n .

F. J. Sowa, H. D. Hinton und J. A. Nieuwland, Organische. Reaktionen mil 
Borfluorid. III. Die Kondensation von Propylen mit Phenol. (II. vgl. C. 1932. II . 1425.) 
Die Einw. von Propylen auf Phenol in Ggw. von BFn fiihrt je nach den Rk.-Bedingungen  
zu Isopropylphenylałher (I), o-Isopropylphenol (II), o-Isopropylphenylisopropylather (III),
2.4-Diisopropylphenylisopropylather (IV) oder 2,4,6-Triisopropylphenylisopropylather (V ).
Durch Einw. von V2 Mol. Propylen in Bzl. bei 0° entstehen I (Kp. 178°, D .20 0,975, 
n D2° =  1,4992) u. II (ICp. 212— 214°, D .20 1,0140, n D20 =  1,5310); mit 2 Moll. Propylen 
in Bzl. bei 13— 17° erhalt man wenig I, etwas mchr IV u. ais Hauptprod. III, das auch 
aus o-Isopropylphenol mit KOH u. (CH3)2CHBr erhalten wird. Kp. 225—227°, D .25
0,9192, no25 =  1,4948. IV entsteht neben II, III u. V mit 1 Mol. Propylen ohne Losungs- 
mittel bei 22°. Kp. 248°, D .25 0,9432, np25 =  1,5087. V, beim Einleiten von Propylen 
in Phenol +  BF3 bis zum Aufhciren der Absorption. Kp. 263°, D .25 0,9132, n j 25 =  
1,4982. (Joum . Amor. chem. Soc. 54. 3694— 98. Sept. 1932. Notre Daine [Indiana], 
Univ.) OSTERTAG.

F. Madesani, Uber einige Dichloranisidine w id  -phenetidine. (Vgl. C. 1932 .1. 2578.) 
Vf. untersucht eine neue Methode zur Herst. von dihalogenierten AminophonoJathern. 
Unter Ausnutzung der Beweglichkeit eines Halogenatoms, das sieh in o- oder p-Stellung 
zur N 0 2-Gruppe befindet, wird dieses duroh eine Alkoxygruppe ersetzt, u. dann der 
halogenierte Nitrophenolather zum Aminophenolather reduziort. —  1,4,5-Trichlor-
2-nitrobenzol, F. 57°, wird duroh Behandeln mit Methanol in der Warme, Zusatz von 
KOH u. Erhitzen auf dem W.-Bade in 2,5-Dichlor-4-nitroanisol, F. 101°, uberfiihrt. 
Duroh Red. mit SnCl2 entsteht 2,5-Dichlor-p-anisidin, C7H 70NC12, F. 79—80°, braunt 
sich an der Luft. Hydrochlorid, F. 225° (Zers.). Acetylverb., C0H 9O2NCl2, schwach rot, 
F. 190°. —  Benzoylderiv., C14H n 0 2NCl2, F. 139°. — N-Phenyl-N'-[2,5-dichlor-4-meth- 
oxyphenyl\-łhiohanistoff, C14H 120 N 2C12S, aus Dichloranisidin mit Phenylsenfól. F. 166°. 
—• l,4,>5-Trichlor-2-nitrobenzol wird m it A. u. KOH in 4,5-Dichlor-2-nitrophcnetol u.
2.5-Dichlor-4-nitrophenelol uberfiihrt u. beide reduziert. —  4,5-Diclilor-o-phe.netidin.
Braunes Ol. Hydrochlorid, CfiH 10ONCl3, F. 221° (Zers.). Pikrat, C14H 120 8N 4C12. F. 139°. 
Acetylderiv., C10Hu O2NCl2. Schwach rot, F. 120°. Bcnzoylderin., C15H 130 2NC12. F. 120°.
—  Ń-Phenyl-Ń'-[3,4-dichlor-6-ałhoxyphenyl]4hiohamstoff, C15H U0 N 2C12S. F. 140°. —  
Aus l,4,5-Trichlor-2-nitrobenzol entsteht mit A. u. KOH ais zweites Prod. 2,5-Dichlor- 
p-nitrophenetol, das zum 2,5-Dichlor-p-phenelidin, reduziert wird. F. 63—64°. (Gazz. 
ehim. Ital. 62. 402— 10. Mai 1932. Rom, Univ.) F ie d le r .

Roger Adams und A. F. Thal, Phenylessigsduredthylester. Darst. in 83— 87%  
Ausbeute geschieht durch 6— 7-std. ICoehen von 450 g Benzylcyanid mit 750 g 
95%ig. A. u. 750 g konz. H 2S 0 4. (Organie Syntheses. Sammelband 1. 265— 66. 
1932.) _ B e h r l e .

G. Bredig und M. Minaeff, Asymmelrische Synłhese durch Katalysaloren. II. 
(I. vgl. C. 1912. II. 1968.) In Fortsetzung der Verss. von B r e d ig  u . F is k e  (1. c.) 
wird hier die asymm. Synthese der Oxynilrile von Zimialdehyd, Anisaldehyd, Citral, 
Piperonal u. Acełaldehyd durch die Katalysatorwrkg. des Chinina u. CMnidins be- 
sehrieben. Je naehdem Chinin oder Chinidin ais ,,Enzj'mersatz“ verwendet wurde, 
\vurden rechts- oder linksdrehende Osynitrile durch asymm, Synthese erzeugt. Dio 
Rk. verlauft um so schneller, je mehr Alkaloid ais Katalysator yerwendet wird. Wie 
bei der asymm. Synthese durch Enzym wrkg. (ROSENTHALER u . N o r d e f e l d t ) geht 
auch bei der hier beschriebenen katalyt. asymm. Synthese die maximal erreiehte opt. 
A ktm tśit mit der Zeit wieder zuriick. Die Zeit bis zur Erreichung der optimalen 
Aktmerung ist fiir die verschiedenen Aldehyde yerschieden; sie ist um so kiirzer, je 
schneller die damit yerbundene Volumkontraktion eintritt. Durch die neuen Befunde 
wird die Vermutung gestiitzt, daC die Enzyme ebenso wie Chinin u. Chinidin ais Kata- 
lysatoren wirken, dereń Moll. selbst asymm. u. daher opt.-akt. gebaut sind. Verss.:
0,1 Mol. HGN +  0,1 Mol. des betreffenden Aldehyds bei 25°( mit Toluol oder Chlf. 
auf 50 ccm g eb rac lit, +  0,1 g Chinin oder Chinidin ais K a ta ly sa to r . N a ch  bestimmter 
Zeit Ausschiitteln des Alkaloids mit verd. H 2S 0 4. Bei Unterbrechung der Rk. zur

150*
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geeignetcn Zeit war die Dreliung der Lsgg. der gebildeten Oxynitrile in Toluol bzw. 
Clilf. im 2-dm-Rohr folgende: A. Katalysator Cliinidin, Losungsm. Toluol: Zimt- 
aldehyd — 1,04°, Anisaldeliyd — 0,31°; B. Katalysator Chinin, Losungsm. Clilf.: Zimt- 
aldehyd +1,07°, Citral +0,24°, Piperonal +0 ,26°, Acetaldeliyd —0,21°. (Biocliem. 
Ztschr. 249. 241—44. 5/7. 1932. Karlsruhe i. B ., Inst. fiir physikal. Chemie.) K o b e l .

R. Lespieau und M. Bourguel, 3-Cyclohexyl-2-brompropen. Zugabe eines Mol 
Cyelohexyl-MgBr zu 200 g (1 Mol.) 2,3-Dibrompropen (vgl. C. 1932. II. 2309) in 200 ccm 
A. wahrend %—% Stdn. unter Kiihlen u. Riihren u. nachfolgendes 2-std. Kochen 
ergibt 60,5— 64% Ausbeute an C6H n -CH2-CBr: CH2, K p .X4 88— 89°. — Entspreehend 
gibt 2,3-Dibrompropan mit Benzyl-MgCl 4-Phenyl-2-brombulen-l, K]>.2() 119°, in ca. 
45% Ausbeute u. mit n-Heptyl-MgBr 2-Bromdecen-l, K p .3 76— 77°, in 60— 65% 
Ausbeute (vgl. J o h n s o n  u . Mc E w e n ,  C. 1926. I. 3046). (Organie Syntheses. 
Sammelband 1. 180— 81. 1932.) B e h r l e .

R. Lespieau und M. Bourguel, 3-Cyclohexylpropin. Darst. erfolgt aus 3-Cyclo- 
hexyl-2-brompropen (vorst. Ref.) u. NaNH 2 naeh BOURGUEL (C. 1925. II. 463). 
Ausbeute 66% an C6H U -CH2-C : C li. Darst. weiterer Verbb. naeh diesem Verf. 
vgl. J o h n s o n , Mc E w e n  (C. 1926. I. 3046). (Organie Syntheses. Sammelband 1. 
185— 86. 1932.) B e h r l e .

A. W. Hixson, L. T. Work, H. V. Alessandroni, G. E. Clifford und G. A. Wil- 
keilS, Apparat fiir die pyrolytisclie Herstellung von Diphenyl. Unter C 02-Druek wird 
Bzl. in einen Oberhitzcr u. dann in das Rk.-GefaC geleitet. Die Uberhitzung erfolgt 
mittels geschmolzenen Pb. Optimale Rk.-Temp. fiir die Bldg. von Diphenyl 740°. 
Giinstig ist Anwendung von Uberdruck, wodurch sieh die Ausbeute von 14 g auf 50 
bis 75 g Diphenyl pro Stde. erhóht. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 3. 289—91.
1931. New York, Columbia Univ.) Sc h o n f e l h .

J. G. Kerkhof, Die Verdrangung von Atomen und Gruppen im Naphłhalinkem. 
Man kann Substitutionsrkk. im Benzolkern in direkte u. indirekte Substitutionen ein- 
teilen; „indirekte“ Substitution erfolgt, wenn die Gruppen OH, N H ,, OR, NHR u. 
CH3 anwesend sind; die Rkk. erfolgen sehr Ieicht u. die Substituenten treten in o- oder 
p; die ncu eingetretenen Substituenten konnen durch Red., Hydrolyse oder weitere 
Substitution yerdrangt werden u. gliedern sieh dabei in die Reihe N 0 2, Cl, Br, J, S 0 3H , 
CHO u. C 02H; bei der „direkten“ Substitution treten solche Verdrangungen nicht auf 
(B l a n k s m a , Rcc. Trav. chim. Pays-Bas 23 [1904]. 204). Vf. untersueht nun die ein- 
sehlagigen Verhaltnisse in der Naphthalinreihe. Da iiber den EinfluB von Substituenten 
auf den 2. Ring nichts Sicheres bekannt ist, muBte die Unters. auf homonuclcare Rkk. 
beschrankt werden. Es ergab sieh aus Literaturangaben u. eigenen Verss., daB die 
von BLANKSMA fur die Benzolreihe aufgestellten Regeln aueh beim Naphthalin in 
yollem Umfang geltcn. Naphthalin laBt sieh bis zu gewissem Grad ais Bzi. mit einer
0-standigen —CII: CH-CH: CH-Brucke auffassen, die die Stelle einer Alkylgruppe 
yortritt; dann sind die Stellungen 1 u. 4 ais o-Stellungen, 2 u. 3 ais m-Stellungen auf- 
zufassen, p-Stellungen im eigentlichen Sinne existieren nicht. DemgemaB lassen sieh 
nur a-stśindige, aber nieht ,5-stiindigo Substituenten, durch andere verdrangen; /J-Sub- 
stituenten bleiben aueh dann unverandert, wenn ihnen ein OH oder N H 2 in 3 benach- 
bart ist.

V e r s u e h e .  l-Oxy-4-naphthaldehyd, aus a-Naphthol m it Zn(CN)2 u. HC1 in 
A . ; man zers. das Imidhydrochlorid mit k. 30%ig. A. Azin, C22H 160 2N 2, rote Krystalle 
m it 6 H20  aus verd. A., F. 225—235°. In dem von Ga t t e r m a n n  (L ie b ig s  Ann. 357  
[1907], 331) ais HO-C10H 6-CH(OH)-NH-NH-CH(OH)-Cl0H6-OH aufgefaBten Azin 
diirfte eine Modifikation mit 2 Moll. Krystallwasser yorgelegen haben [im Original 
ialsche Strukturformel. D. Ref.]. p-Nitrophenylhydrazon, C17H]30 2N3, Krystalle aus 
Nitrobzl., F . 238— 239° (Zers.), 1. in A., Eg. u. Aceton mit roter Farbę. Semicarbazon, 
CI2H u 0 2N3, Blattchen aus Eg., F. 224°, sandiges Pulver aus verd. A., F. 225°. L . in  
Ą ., Aceton u. w. Eg. gelb. Semioxamazon, C13Hu 0 3N3, gelb, amorph, F. 268° (Zers.). —
1-Oxy-2-brom-4-naphthaldehyd, aus l-Oxy-4-naphthaldehyd u. Br in eiskaltem Eg. 
Krystalle, wird beim Troeknen uber H 2S 0 4 im Vakuum gelbgriin, F. 144°. Azin, 
C22H],,0„Ń2Br2, nicht umkrystallisierbar, F. 246° (Zers.), unl. auBer in Pyridin. Phenyl- 
hydrazon, C17H 13ON2Br, gelbliche Nadeln, F. 122° (Zers.), laBt sieh nieht umkrystalli- 
sieren. p-Nitrophenylhydrazon, C17H 120 3N3Br, ziegelrotes Pulver, F. 218— 219° (Zers.). 
Semicarbazon, C12H 10O2N3Br, lachsrote Nadeln, zers. sieh bei 219— 222°, ohne zu schm., 
wird bei Einwr. von sd. W., verd. A., Methanol oder Eg. dunkelgriin. Semioxamazcm, 
C13H 100 3N 3Br, F. 247— 248°, geht leicht in griine Prodd. uber. — Bei der Einw. von
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iiberschussigem Bi' in Eg. wird l-Oxy-4-naphthaldehyd zers., l-Oxy-2-brom-4-naphth- 
aldehyd gibt 2,4-Dibrom-l-naphthol. Mit H N 0 3 in Eg. liefern beido Aldehyde 2,4-Di- 
nitro-l-nayjhthol, F . 140°. —  a-Naphthoesaure spaltet m it iiberschussigem Br in Eg. 
das C 02H nicht ab ; m it etwas mehr ais 1 Mol. Br erhalt man 5-Brom-l-naplithoesaura, 
Cn H 70 2Br, Krystalle aus A., F . 261°. Diese gibt mit absol. H N 0 3 bei — 10° ein carboxyl- 
freies, nicht identifiziertes Prod. yom F. 140— 145°. —  x-Brmn-2-naphthoesaure, 
Cn H 70 2Br, aus /?-Naphthoesauro u. Br in Eg. Krystalle aus verd. A., F . 200°. —
o.-Naphihalinsulf(mmure gibt m it Br in h. W. 1,6-Dibromnaphthalin (F. 61— 62°), mit 
rauch. H N 0 3 bei — 10° 1,8-Dinitronaphthalin u. Nitronaphthalinsulfonsauren, mit 
absol. H N 0 3 bei — 10° 1,3,8-Trinitronaphthalin, CJ0H 4O|jN3, gelbe Blattehen aus Aceton, 
F. 218— 219°. ft-NaphthalinmlJonsdure (Monohydrat, F. 122°) gibt m it Br dio Brom- 
P-naphtlialinmdfonsaure von D a r m s t a d t e r  u . WlCHELHAUS (L ie b ig s  Ann. 152 
[1869]. 305); mit absol. H N 0 3 bei — 10° wird kein Nitronaphthalin gebildet. — <x-Brom- 
naphtlialin gibt m it rauch. H N 0 3 bei — 10° l-Brom-4,5-dinitronaphthalin (fast farbloso 
Nadeln aus A., F. 174°) u. l-Brcrm-4,8-dinitronaphtlialin (gelbc Krystalle aus Aceton, 
F. 143°), aber keine bromfreien Prodd. —• 4,5-Dinitro-l-naphlliylamin, aus 1-Brom-
4,5-dinitronaphthalin u. alkoh. N H 3 bei 150°. Nach Reinigung iiber dio Acotylverb. 
roto goldgliinzende Blattehen, F . 245— 246°. 4,5-DinUro-l-acetamirumuphthalin,
C12H 90 5N3, gelbes Krystallpulyer aus A., F. 245°. l-Mełhylamino-4,5-dinitrondphtluzlin, 
aus l-Brom-4,5-dinitronaphthalin u. Methylamin in A. auf dem Wasserbad. Roto 
goldgliinzende Blattehen aus A., F. 259°, bildet eino Ausnahme von der F r a n c h im o n t - 
schcn Regel, wonach Methylaminovorbb. niedriger schm. ais die entsprechenden Amino.
—  l-Methylamiiio-4,8-dinitronuphtlialin, analog aus l-Brom-4,8-dinitronaphthalin,
orange Nadeln aus verd. A., F. 145°. (Reo. Trav. chim. Pays-Bas 51  ([4.] 13). 739—54. 
15/7. 1932.) Os t e r t a g .

J. G. Kerkhof, Verdrdngungsreaktio7ien mit der Diazonium- und der Acetoxy- 
mercurigruppe. (Vgl. yorst. Ref.) Die Diazoniumgruppe —N : N X  u. die Acetoxy- 
mercurigrtippe — H g-0-C 0C H 3 yerhalton sieli bei der indirekten Substitution ebenso 
wie NO,, Br usw.; ihro Stellung in der „Verdrangungsreihe“ ist NO,, N :N X , Br, J, 
S 0 3H, ĆHO, Hg-OCOCH;,. CO>H. Das Verh. von N : N X  wurde aus Literaturangaben 
erschlossen, das von HgOCOCH3 aus Verss. iiber Mercurierung von 2-Oxy-l-naplillioe- 
saure. Da dieso bcirn Kochcn mit W. leicht C 02 abspaltet, wurde bei allen Yerss. Er- 
warmung yermioden. l-Aceloxymercuri-2-naphlhol, aus 2-Oxy-l-naphthoesaure oder 
/9-Naphthol u. Hg-Acetat in Eg. Krystalle aus Eg., F. 181— 182°. (Bad 170°.) —
1-Oxy-2-brom-4-naphthaIdehyd (s. vorst. Ref.) wird durch Hg-Acetat in sd. Eg. nicht 
verandert. — l-Acetoxymercuri-2-naphlhol gibt mit J  +  K J  in Essigsaure 1-Jod-
2-naphthol (Krystalle aus verd. A ., boim Verdunsten, F. 94°), mit Br +  KBr in Essig-
sauro l-Brom-2-naphthol (F. 83°), wird durch konz. H N 0 3 verharzt u. gibt mit konz. 
H N 0 3 in sd. A. das N itrat des l-Hydroxymercuri-2-naphthols, CI0H 7O3NHg (rot, unl. 
in A., schm. nicht bis 260°). (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 51  ([4] 13). 755— 60. 15/7. 
1932. Leiden, Univ.j O s t e r t a g .

A. A. Kurotscłlkin, U ber Salze von Trisulfonsauren. Neutrale und saure Natrium- 
Calciumsalze der Kochschen Saure. (Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 1  (63). 689— 98. 1931.
—  C. 19 3 2 . I .  2174.) S c h o n f e l d .

Ward C. Smnpter, Die Darstellung einiger jodierter Derivale des Phenólisatins. 
Vf. beschreibt einige Jodderiw . der Yerb. I, die einer pharmakolog. Unters. unter-

n r /------\  -i zogen werden sollen. 5 - Jodphenolisatin, 3,3-B is-
------- |C| \  y  OHl 4-oxyphenyl-5-jodoxindol, C20H ,4O3N J, aus 5-Jod-

lC 0  ------ * isatin u. Phenol mit konz. H 2S 0 4. Tafeln aus Eg.,
T schm. in einem auf 220° erhitzten Bad, erstarrt

wieder u. schm. erneut bei 264— 265° (Zers.). Tri- 
acetylverb. C2i;H 20OgN J, Prismen aus Eg., F. 169— 170°. —  5,7-Dijodphenolisatin,
3.3-Bis-4-oxyphenyl-5,7-dijodoxindol, C.>oH130 3N J2, aus 5,7-Dijodisatin. Tafeln aus 
Eg., E. 239— 240°. Diacetyherb. C24H170 5N J2, Tafeln aus Eg., F. 256— 257°. —
3.3-Bis-[3,5-dijod-4-oxyphenyl]-oxindol, aus I u. J-KJ-Lsg. in konz. NH3. Nicht 
rein erhalten, schm. nicht bis 265°. Triacetylverb., C2nH 17OfiN J4, Prismen aus 
Acotanhydrid, F. 267— 268°. 3,3-Bis-[3,5-dijod-4-oxyphenyl]-5-jodoxindol, aus 5-Jod- 
phenolisatin. Nicht rein erhalten, schm. nicht bis 265°. Triacetylrerb., C20H 10O6N J6, 
Prismen aus Acotanhydrid, F. 272— 273°. 3,3- Bis- [3,~>-dijod-4-oxyphenyl]-5,7-dijod- 
oxindol, aus 5,7-Dijodphenolisatin.. Nicht rein erhalten, schm. nicht bis 265°. Di-
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acelylverb. O^H^O^NJa, Tafcln aus Acctanhydrid, i 1. 255— 256°. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 54. 3766— 68. Scpt. 1932. Clarksville [Arkansas], College of the Ozarks.) Og.

A . E . Osterberg, Phtłmlimidomalonsauredidłhyleker. Behandeln von 210 g Brom- 
malonsaurcdiathylester m it 165 g Phthalimid-K ergibt Phthalimidomalonester in 67 
bis 71% Ausbeute. (Organie Syntheses. Sammelband 1. 266— 67. 1932.) B e h r l e ..

R. H. Slater, Arsenhaliigc Chinolinverbindungen. IV. Synthese von Derimten  
der Chinolin-5- und -8-arsinsauren. (III. vgl. C. 1931. II. 2878.) 8-Brom-5-nitro- 
ehinolin (I) kondensiert sich in der Hitze leicht mit Piperidin, das Rk.-Prod. gibt bei 
Red. 5-Ammo-8-piperidinochinolin, jedoch laBt sich in letzterem die N H 2-Gruppe nicht 
durch A s03H 2 ersetzen. —  I liefert bei Red. nach W e s t  (C. 1925. I. 2075) fast ąuanti- 
tativ die entsprechende Base (II), dio sich leicht naeli der BARTschen Rk. in 8-Brom- 
chinolin-5-arsinsaure uberfuhren liiBt. Aber das Halogenatom dieser Verb. widerstcht 
der Rk. mit h. Piperidin. Verss. (zwecks Aktiyierung des Halogenatoms) eine NO„- 
Gruppe einzufuhren, schlugen fehl. Wie I yerhalt sieh auch 8-Chlor-5-nitrochinolin (III). 
Dagegen ergibt 5-Nitro-8-aminochinolin (ygl. III. Mitt., 1. c.) nach der BARTschen Rk. 
ais einziges reines Prod. 5-Chlorchinolin-S-arsinsdure, die mit 8-Chlorchinolin-5-arsin- 
saure F.-Depression zeigt, u. im Gegensatz zu letzterer durch rauchende H,SO,,, (10%  
S 0 3) u. K N 0 3 bei 95— 100° okne weiteres nitriert wird. Da das Halogenatom in diesem 
Nitroderiy. sehr reaktionsfahig ist, liegt zweifcllos (vgl. DlKSHOOEN, C. 1929. II. 1920)
5-Chlor-6-nitrochinolin-8-arsinsdure (IV) vor. IV ergibt, mit Piperidin bzw. KOH erhitzt,
6-Nilro-5-piperidino- bzw. 6-Nitro-5-oxychinolin-S-arsinsdure, von denen letztere auf 
Grund ihrer Zuganglichkeit einen Weg zur Synthese von Stovarsol- u. Salvarsan- 
analogcn des Chinolins bietet. (Die genannten Verbb. werden auf ilire therapeut. Wrkg. 
gegeniiber Malaria u. Trypanosomiasis gepriift.)

V e r s u c h e .  5-Nitro-S-pipcridinochinolin, C,,,Hi50 2N 3. Aus I u. Piperidin bei 
95— 100°. Aus A. gelbe prismat. Nadeln, P. 95— 96°. —  5-Amino-8-piperidinochinolin, 
C,4H ,,N 3. A us vorigem mittels Fe-Feile in HC1-A. Aus Bzl.-Petroleum (Kp. 60— 80°) 
Biischel gelbcr, seidiger Nadeln, F. 182— 183°. Farbrk. Acetylderiv., C10H 19ON3. Aus 
Bzl. gelbliche, prismat. Nadeln, F. 210— 211°. —  S-Brom-5-aminochinolin, C9H7N 2Br 
(II). Darst. aus I (s. oben). Aus 20%ig. A. briiunliche, federartige Nadeln, F . 156 bis 
157°. Loslichkcitseigg., Farbrkk. Acetyldcriv., Cu H 9ON2Br. Aus B zl. prismat. Nadeln,
F . 179— 180°. —  S-Bromdiinolin-5-arsinsdure, CnH 70 3ŃBrAs. Aus II nach B a r t  in 
wss. HC1 (ph  =  3— 4). Farblosc Nadelbuschel, F. 234— 235° (Zers.). Lóslichkeitseigg. 
Gclatinóse Salze. — S-Chlor-5-amuwchinolin, C„H7N 2C1. Darst. aus ID  (vgl. FoURNEAU, 
T r e f o u e l  u. W a n c o l l e , C. 1930. II. 2135). Aus wss. A. braunliche Nadeln, F . 154 bis 
155°. Acełylderiv., Nadeln, F. 172— 173°. — S-Chlorchinolin-5-arsinsdure; analog der 
8-Bromsaure. Nadeln, F . 226— 227° (Zers.). —  5-Chlorchinolin-S-arsinsdure. Darst. s. 
oben. Farblose Nadeln, F. 284— 285° (Zers.). Gel-Bldg. der Salze. —  5-Chlor-6-nitro- 
chinolin-8-arsinsdure, C9H 0ObN 2C1As (IV). Darst. aus voriger. Gelbe Nadeln, F. 233 
bis 234° (Zers.). Lóslichkeitseigg. —  G-Nitro-5-piperidinodiinolin-S-arsinsdure, 
Cj.jHjoOj^As. Aus IV u. h. Piperidin (in wss. HC1, ph =  5— 6). Orangegelbe, prismat. 
Nadeln, F. 259— 260° (Zers.). Bldg. gelatinoscr Salze. —  6-Nitro-5-oxychinolin-S-arsin- 
saure, C9H 70„N2As. Aus IV u. h. KOH. Rotlichorange Nadeln, F . 226— 227° (Zers.). 
Gelatinósc Salze. (Journ. chem. Soc., London 1932. 2104— 08. Aug. Edinburgh, Royal 
College of Physicians Lab.) P a n g r it z .

R . H. Slater, Arsenlialtige Chi?iolinverbindungen. V. Synthese von 7,8-Triazol- 
ćhinolin-5-arsinsaure. (IV. vgl. vorst. Ref.) Vf. vcrsucht, auf anderem Wege zu 8-Brom- 
bzw. 8-Chlor-7-nitrochinolin-5-arsinsaure zu gelangen, dereń Darst. aus den 8-Halogen- 
chinolin-5-arsinsauren nach vorst. Ref. nicht moglich war. 5,7-Dinitro-8-aminochinolin 
(K a u e m a n n  u . Ze l l e r , Ber. Dtsch. chem. Ges. 50 [1917]. 1627), das sieh nicht diazo- 
tieren liefl, u. 8-Chlor-5,7-dinitrochinolm, das nach DlKSHOORN (C. 1929. II. 1920) in 
zu kleiner Ausbeute erhalten wurde, kamen ais Ausgangsprodd. fiir den genannten Zweck 
nicht in Frage. — Die Red. von 5,7-Dinitro-8-p-toluolsulfonamidochinolin (K a u f m a n n  
u. Z e l l e r , 1. c.) mit (NH4)2S ergab nicht die erwartete 7-Nitro-5-amino-, sondern die 

5,7-Diaminoverb., dereń Bisdiazotienmg u. Rk. m it Na-Arsenit 
(B a r t ) zu 7,8-Triazólchinolin-5-arsinsdure (I) u. 7,8-Triazol- 
chinolin fiihrte.

V e r s u c h e .  5,7-Diamino-8-p-toluolsulfoiiamidochinolin, 
C16H 160 2N4S. Darst. wie oben. Aus A. braune Nadeln, F. 207 
bis 208° (Zers.). Lóslichkeitseigg. Farbrkk. —  7,8-Triazol- 
chinolin-5-arsinsdure, C9H 70 3N4As (I). Aus yorigem nach
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B a r t  in wsa. HC1 (pu =  3— 4). Gclblichc, mkr. Nadeln, dio bei 310° noch nicht schm. 
Losliebkeitaoigg. Gel-Bldg. der Salzc. — 7,8-Triazolchinolin, CjHjN,,. Aua der Mutter- 
lauge vou I ais gelatinóse Verb. Aus li. W. diiimo Nadeln, F . 256— 257°. Lóslich- 
keitseigg., Farbrk. (Journ. chem. Soe., London 1932. 2196—97. Aug. Edinburgh, 
B oyal College of Physicians Lab.) PANGRITZ.

G. B. Crippa und M. Long, Einuiirkung vo>i Acetessigester au f BenzoTażo-f}-nuph- 
thylamin. Acetessigester reagiert analog wio die Methylary]ketonc (vgl. C. 1930. II. 913) 
in seiner Ketoform m it Benzolazo-/?-naphthylamin. Es entsteht unter ,4«t7ńiabś0heidung 
nebon anderen, noch nicht identifizierten Prodd. ein Chinoxalindcriv.: 1,2-Naphtho- 
chinoxalyl-p-essigsauredthylester, C,fiH M0.,N2 (I), F. 96°. Der Ester wird durch Koclien

mit NaOII verseift zin- l,2-Naphlhochinoxalyl-P-essigsaure, ChH 10O2N 2, F . 206°. —  Das 
abgespaltene Anilin reagiert weiter mit Acetessigester unter Bldg. von Phenyllulidon- 
carbonsdure, C14H 130 3N (II); F. 268—269°. (Gazz. chim. Ital. 62. 394— 401. Mai 1932.

W. M. Cumming und J. A. Stewart, Die Hydrofcrro- und Hydroferricyanide der 
Alkaloide. III. (II. vgl. C. 1928. I. 2406.) Dic Darst. der Salzo crfolgto wie in den 
friiheren Mitt. Benzoeain, Orthocain, Boroeain, Ephedrin u. Diacctonamin gaben 
keine Eisencyanide. In cinigen Fallcn konnten im Gegensatz zu friiheren Beobaeh- 
tungen auch in neutraler Lsg. bestandige Ferricyanide erhalten wordon. Opt. Iso- 
mere geben nieistens Salze von verschicdonor Zus. —  B. bedeutet Basc. — Papaverin
1. sich bei 15° in 149 Gew.-Teilcn absol. A. B. +  H,Fe(CN)c, gelb, wird griinblau.
B. +  H4Fc(CN)n -f- 8 H 20 , farblos, wird rasch gelb, boim Waschcn mit W. u. A. griin.
4 B. +  H4Fe(CN)6 +  2 H20 , ziegelrote Tafeln. 2 B. +  H4Fe(CN)0 +  4 C2H5-OH, gelb.
3 B. -j- H?Fc(CN)c, gelblicher Nd. Benzaminferrocyanid, B. - f  H’iFc(CN)a -f- 2 H 20 , 
Tafeln, wird beim Trocknen bliiulich. Chinidin, B. +  H,jFo(CN)e, aus A. mit Krystall- 
alkohol, aus W. mit 4 H20 . B. +  4 H4Fc(CN)e, Tafehi. 3 B. +  2 H3Fe(CN)fl +  6 HaO, 
gelb, amorph. Chinaldin, 2 B. H4Fe(CN)6, gelbe Tafeln mit 11/ 2 H2Ó aus W., gelb, 
amorph m it 2 C„H-■ OH aus A. 3 B. +  H 3Fe(CN)(i - f  2 H20 , gelb, amorph aus W.; 
aus A. gelblichgrun. Berberin: Ferrocyanide, [C20H ls0 4N]H3Fe(CN)0 +  13 H 20 ,  
braunlichgrune Nadeln, wird aus A. wasserfrei u. amorph erhalten. [C2oH180 !lN],IFo- 
(CN)6 +  2 H 20 ,  Krystalle. Ferricyanide [C20H18O,,N]3Fe(CN)6, gelb, amorph. [C20- 
H^Ó.jNJoHFefCNJu, gelblichgrunc Krystalle. Iliebain. B. +  HjFefCNJo - f  5 H20  u.
2 B. +  H.,Fe(CN)0, amorph. werden beim Trocknen griin. 3 B. +  H 3Fe(CN)0, grau- 
gelb, amorph. Atropin. 2 B. +  HilFe(CN)G, griinliche Tafeln. 3 B. - f  2 H4Fe(CN)6 +  
C2H5-OH, amorph. 2 B. -|- H3Fe(CN)6, aus W. gelbliehgrune Tafeln mit 2 H 20 , aus 
A. griine Prismen mit 1C 2H 5-0H . Hyoscyamin (l-Airopin). B. +  HjFe(CN)6, aus 
A. amorph, aus W. schwach griinliehblaue Tafeln mit 1 H20 . 2 B. +  H3Fe(CN)fl +
2 H 20 , griine Krystalle. B. +  H3Fe(CN)0 +  I/ 2C2H5• OH, griine Prismen. Arecolin- 
fcrrocyanid, 2 B. +  H4Fe(CN)6, Wiirfel, wird allmahlich griin. Kotarnin. Ferro
cyanide: [C12H M0 3N ]2H 2Fe(CN)6, rótlichbrauno Wiirfel. [Ci2H 140 3N ]H 3Fe(CN)6, gclb- 
lich, amorph. Ferricyanide: [C12H u 0 3N ]2HFe(CN)e, aus A. gelbliehgrune Nadeln, 
aus W. griine Nadeln mit 4 H20 . [C12H 140 3N ]3Fe(CN)6 +  6 H 20 , briiunlichgelbe 
Wiirfel. Percain. B. +  H4Fe(CN)6 +  V2 C2H 5OH, grunlichgelbe Nadeln aus A.
3 B. +  H3Fe(CN)s, griine Prismen. B. 4- H 3Fe(CN)0 +  C2H5- OH, griinlichgelbe Nadeln 
aus A. Stornin. B 2 +  H,Fe(CN)s +  H.,0, Nadeln, wird rasch gelb. 3 B. +  2 H.Fe(CN)G 
+  2 C2H 5- OH, griinliche Tafeln. 2 B .'+  H3Fe(CN)6 +  4 H ,0 , griine Nadeln. 3 B. +  
H 3Fe(CN)0 +  V2 C2H 5OH, grunlichgelbe Tafeln. Tropacocain, 2 B. +  H4Fe(CN)c, aus 
A. Tafeln, aua W. Tafeln mit 2 H 20 . 4 B. 4- H[Fc(CN)c +  8 H 20 ,  golbliche Prismen.
2 B. +  H 3Fe(CN)6, grune Tafeln aus W. mit 2 H 20 , aus A. mit 1 C,H5- OH. Triaceton- 
amin. B. +  H 4Fe(CN)6 +  4 H ,0 , Nadeln. 4 B. +  H4Fe(CN)ij, amorph. 2 B. +  
H 3Fe(CN)0, griine Nadeln. Diamorpliin. 2 B. H.jFcfCN),. u. B. +  H4Fe(CN)6 +  
2C 2H 5-OH, amorph. (Journ. Soe. chcm. Ind. 51. Transact. 273— 76. 12/8. 1932.

L. E. Smith und F. B. LaForge, Rotenon. 22. Einige neue Angaben zur Be- 
statigung der Struktur des Rotenons. (21. vgl. H a l l e r , C. 1932. I .  1183.) L a  F o r g e

n -c, h 6
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u. HALLER (C. 1932. I. 2723) lmben Derritol ais I  formuliert; seinc Analogen Isoderritol
u. Diht/droderritol liaben analoge Konstst. Die Dcrritolc gehen durch Abspaltung 
von 1 H 20  in Anhydroderritole iiber; der von BuTENANDT (C. 1928. II. 1448) fiir diese 
Rk. angenommene Rk.-Mechanismus ist ais richtig befunden wordcn; Anliydroderritol 
ist demnach ais II aufzufassen. Dic W.-Abspaltung laBt sieh indessen durch P 20 5 in 
sd. Xylol besser bewcrkstelligcn ais durch die von B u t e n a n d t  angewandte Dest. 
Samtliche Anhydroderritole enthalten ein freies Phenol-OH in der Stellung 6 u. geben 
Monoacetate, die mit FeCl3 keine Eiirbungen erzeugen. Sie sind wie alle Rotenon- 
deriw . mit 6-standigem OH unl. in Alkalien. Die Methylderritole (III) geben keine 
Anhydroyerbb., obwohl sie die FeCl3-Rk. zeigen u. leicht acetylierbar sind. Mit der 
FormcI I fiir Derritol steht auch in Einklang, daB dic Derritole bei der Best. nach 
ZEREWITINOW 2 Mol Gas entwickeln. — Es ist friiher gezeigt worden, daB Dehydro- 
dihydrorotenonsaure sieh leicht in 4 acetyliercn laBt. Aus Analogiegriinden sollte 
Dihydrorotenonsaure sieh ebenso verhalten, dies ist aber nicht der Fali, man erliiilt 
ein Diaeetat. Rotenon, Dihydrorotcnon u. Isorotenon geben Monoacetate. Diese Be
funden lassen sieh leicht durch die Annahme erklaren, daB Rotenon u. Rotenonsaure 
Enolacetate (IY) liefern. Die Struktur IY wird dadurcli bewiesen, daB z. B . Acetyl- 
dihydrorotenon bei der Hydrienmg unter Abspaltung von Acetyl in Dihydrodesoxy- 
rotenon (V) iibergeht (vgl. dazu R o l l  u .  A d a m s , C. 1931. II. 2850). Die Acetatc IV 
sind ycrhaltnismaBig bestandig gegen Oxydationsmittel.

O

\ C H . C < < §

y  CH • C(CH3) : C lij 

CH» ° - ' \ > n /  " cH 2 I I  -
CH, Ó

V e r s u c h e. Anliydroderritol, C21H 20O5, aus Derritol mit P 20 5 in sd. Xylol. 
Krystalle aus Methanol, F. 160°, FeCl3-Rk. rot. Acelylverb. F. 146° (aus Methanol). 
Analog Anhydroisoderritol, C2iH20Os, aus Isoderritol, F. 149°, FeCl3-Rk. rot. Acetyl- 
verb., C23H 220 c> F- 158° (aus A.). Anhydrodihydroderritol, C21H 220 5, aus Dihydro- 
derritol. F . 164° (aus verd. Methanol). Gibt keine FeCl3-Rk. Acetylrerb., C23H 24Of,,
F . 138° (aus A.). — Acelyldihydroderritolmethyldther, C2,,Hos0 7, aus Dihydroderritol- 
methylather m it Acetanhydrid +  Na-Acetat, F. 98° (aus A.). — Diacetyldihydro- 
rolenonsaure, C27H 30Os, aus Dihydrorotenonsaure mit Acetanhydrid +  Na-Acetat 
oder mit Acetylchlorid +  Pyridin. Krystalle aus PAe., F. 119°. —  Acelyldihydro- 
rotenon, C25H 260 7, aus Dihydrorotcnon u. Acetanhydrid +  Na-Acetat. F. 209— 211° 
(aus A.). Analog Acetylrotenon, C25H 210 7, F. 135°, u. Acetylisorolenon, C25H 240 7, F. 144°.
— Diliydrodesoxyrotenon, C.23H 260 5, aus Acetyldihydrorotcnon mit H 2 +  PtÓ2 in Eg., 
Krystalle aus Methanol, F. 168°. (Journ. Arner. chem. Soc. 54. 2996— 3000. Juli 
1932.) O s t e r t a g .

F. B. La Forge, Hotenon. 23. Die Struktur des liotenonons. (22. vgl. yorst. Ref.) 
La F o r g e  u . Sm it h  (C. 1 9 3 0 .1. 3061) haben gezeigt, daB die Analogen des Rotenonons 
nicht nur aus Dihydrorotenon, Isorotenon u. Rotenonsaure, sondern m it noch gróBerer 
Leichtigkeit auch aus den entsprechenden D ehydroderiw . entstehen u. daB alle Verbb. 
vom Rotenonontyp zur Dehydroreihe gehóren. Demnach hat Rotenonon die Zus. 
C23H I80 7, Rotenononsaure, C23H20Os; die iibrigen Analogen sind entsprechend zu 
formulieren. Diese Formulierungen stimmen auch tatsachlich besser m it den analyt. 
Befunden iiberein. Rotenonon entsteht aus Dehydrorotenon (I) durch Osydation 
der Gruppierung — 0-C H 2—  zu — O-CO—, ist also II; Rotenononsaure ist die ent- 
sprechende Oxysaure III. Eine Verb. II miiBte bei der alkal. Hydrolyse Derritol liefern; 
Derritol entsteht tatsachlich in geringer Menge, ais Hauptprod. erhalt man aber eine 
unkrystallisierbare Saure. Rotenononsaure gibt entsprcchcnd Formel III FeCl3-Rk.
u. liefert m it (CH3)2S 0 4 Methylrotenononsaurcmethylester. Methylrotenononsaure 
laBt sieh zur Tetrahydroyerb. reduzieren; es ist aber nicht gelungen, diese zu Asaron-
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saure aufzuspalten. -— Die Richtigkeit der Formel II licB sich ferner durch Synthcse 
von Rotenonon aus Derritol u. Athoxalylchlorid in Pyridin stutzen; unter den an- 
gewandten Bk.-Bedingungen wurde das zunachst entstehende Athoxalylderiv. zu- 
gleich verseift u. dehydratisiert. Rotenonon ist auf diese Weise leicht zuganglich. 
Rotenonon ist neuerdings auch von B u te n a n d t  u. Mc C a r tn e y  (C. 1932. I. 3068) 
ais II formuliert worden. — Rotenononsaure, aus Eotenonon durch Kochen m it wss.- 
alkoh. KOH. Krystallc, F . 250°. — Methylrotenononsduremelhylesler, aus
Rotenononsaure u. (CH3)2S 0 4 in verd. KOH. Krystalle aus Methanol, F. 138°. Durch 
Verseifung Methylrotenononsaure, C2)H.,2Os, Krystalle aus Methanol, F. 179— 180°. 
Tetrahydromethylrotcnononsaure, Co,iH2(10 8, aus Methylrotenononsaure u. H„ +  P t in 
Essigester. Krystalle aus Methanol, F. 184— 186°. — Derritol, C21H 22Oc, durch Kochen 
von Rotenonon mit Zn u. aikoh. KOH, F. 161°. — Rotenonon, C23H JS0 „  aus Derritol
u. Athoxalylchlorid in Pyridin bei Zimmertemp. F. 298°. (Journ. Amer. chem. Soc. 
54. 3377—80. Aug. 1932. Washington, Bureau of Chemistry and Soils.) Og.

Georg Kranzlein, Aluminiumchlorid in der organischen Chemie. 2., umgearb. u. env. Aufl.
Berlin: Verl. Chemio [Komm.: Haeśsel Comm.-Gesch., Leipzig] 1932. (143 S.) gr. 8°.
Lw. nn. M. 12.—.

E. Biochemie.
Martin Heinemann, Cylagenin und „Mitogenelische Strahlung1'1' des Blules. Nach 

Injektionen von Cylagenin, einem aus dem Stroma roter Blutkorperehen gewonnenen 
Praparate, erhóht sich die mitogenct. Strahlung des Blutes Carcinoinkranker aus dem 
Defizit voriibergehend bis zu n. Hohe, wahrend das Nichtstrahlen im Blute alter 
Mensclien nach gleichen Injektionen nicht sofort aktivicrt wird, um erst spiiter fiir 
mehrere Woelien positiv zu werden. (Klin. Wchschr. 11. 1375— 78. 13/8. 1932. Frank
furt a. M., Hospit. z. Heiligen Geist.) F r a n k .

R. Glocker, Quantenphysik der biologischen Rónigejistrahlenmrkung. Der Primiir- 
vorgang der Róntgenstrahlenwrkg. auf dic Zellc wird auf quantentheoret. Grundlage 
mathemat. behandelt unter besonderer Beriicksichtigung der Reichweite der E lek
tronen. Die Formeln werden durch Vergleich mit experimentellen Schadigungskuryen, 
dio an yerschiedenen Objekten unter Variation der Wellenliinge aufgenommen wurden, 
bestatigt. D ie Theorie wird auf Vielzeller erweitert u. der EinfluB der biol. Variabilitat 
auf die theoret. Ansatze wird untersucht. (Ztschr. Physik 77. 653— 75. 24/8. 1932. 
Stuttgart, Róntgenlab. d. Techn. Hochsch.) LESZYNSKI.

E j .  E n zym ch em ie.
Marta Sandberg und 01ive M. Holly, N oliz iiber M yrosin. Myrosin enthalt 

Ohtcosida.se u. Thiosulfatase. Beide Enzyme sind in einem groBen pn-Bereich wirksam, 
ohne klar definiertes Optimum. Die beiden Fermente wirken gleichzeitig auf das Sub- 
strat. Fiir die optimale Abspaltung der Glucose sind gróBere Enzymmengen erforder- 
lich ais fiir die optimale S-Abspaltung. Wahrend die Thiosulfatase bis zur Tolligen
S-Abspaltung wirkt, kommt die Abspaltung von Glucose bei 66%  der theoret. Menge 
zum Stillstand. (Journ. biol. Chemistry 96- 443— 47. Mai 1932. New York, Monte- 
fiore Hosp.) H e s se .

George Edward BriggS, Die Bedeulung der Michaeliskonstanten der Sacchara.se. 
Nach B r ig g s  u . H a ld a n e  (C. 1925. II. 726) besteht fur Saccharase folgende Be- 
ziehung zwischen dem Grad der Spaltung (A),  der Konz. des Enzyms (E) u. der Konz. 
des Substrates (S): A  =  k3- E- S/ [ S  - f  (k2 -f- k^/k^]; dabei ist kx =  Geschwindig- 
keitskonstante der Vereinigung des freien Enzyms m it dem Substrat, k2 die Geschwin- 
digkeitskonstante der Reversion der Enzym-Substratverb.u.fc3 die Geschwindigkcitskon- 
stante desZerfalls der Enzym-Substratverb. in Enzyme +  Spaltprodd. Diese Gleichung 
unterscheidet sich von der von M ic h a e lis  u. M e n te n  (Bioehem. Ztschr. 49 [1913]. 
333) dadurch, daB MICHAELIS K m =  kjk^  setzt, wahrend hier K m =  (k2 +  k3)/kx ist. 
Vf. erortert nun die Frage, ob, wie es in der Gleichung von M ic h a e lis  geschiieht,
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k3 im Vcrglcich zu k„ zu vernachlassigen ist oder nicht. (Bioehcmical Journ. 25. 1S01 
bia 1806. 1931. Cambridge, Botany School.) H e s s e .

K urazi K urata, Ober die fenrientatwe Spaltung der Dij)henylpyrophosphorsdurc. 
Untersueht wurde die Spaltung von Pyrophosphorsaure. u. D eriw . durch Phosphatase, 
um zu crmitteln, ob das Ferment, welches anorgan. Pyrophosphorsaure spaltet, ident. 
ist mit demjenigen, welches Phenylphosphorsiiure spaltet. Ferner sollte aufgeklart 
werden, ob bei Zerlegung der Diphenylpyrophosphorsaure zunachst die Bindung 
zwischen Phenol u. Pyrophosphorsaure gespalten u. dann die anorgan. Pyrophosphor- 
saurc in Orthophosphorsaure ubergcfuhrt wird, oder ob zunachst Hydrolysc an der 
O-Briicke der Pyrophosphorsaure erfolgt u. dieser sieh die weitere Spaltung der ent- 
standenen Phenylphospliorsauro anscMieBt. Es wurden folgende Spaltungsergebnisse 
(a =  Phenylphosphorsiiure, b =  Pyrophosphorsaure, c =  Diplicnylphosphorsiiuro) er- 
zielt: die Phosphatase: aus Schwcineniere: a — 80%, b — 66% , c =  65% (1 Stde., 
P h  =  3,5), aus Schweinelebcr: a =  96% , b — 20% , c — 71% (2 Stdn.; P h  =  3,5), 
aus Taka: a =  38% , b =  44% , c =  0 (2 Stdn.; Ph =  2,9), aus Kaninchenblut: a =  
80% , b =  0, c =  0 (2 S tdn .; ph =  5,2). Da, wie das Ergebnis mit Kaninchenblut zeigt, 
diejcnige Formcntlsg., welche Phenylphosphorsiiure spaltet, nicht immer aueh Pyro
phosphorsaure spaltet, ist das Pyrophosphorsaure spaltende Ferment spezif.; es wird 
Pyrophosphatasc genannt. Fiir das den Płiosphorsaureester spaltende Ferment wird die 
Bezeichnung Phosphoesłcrase vorgeschlagen. Da bei Einw. der Fermentlsgg. die ab- 
gespaltene Phenolmenge der gleichzeitig gemessenen Orthophosphorsiiurc aquivalcnt 
ist, u. da auBerdem die Takalsg. trotz ihres grofien Geh. an Phosphocsteraso u. Pyro- 
phosphatase nur schwer die Diphenylpyrophosphorsaure spaltet, muB noch ein dritter 
Faktor fiir die Hydrolysc der letztgenannten Vcrb. erforderlich sein. Es konnte nach- 
gewiesen werden, daB dies ein spezif. Aktivator ist. Dieser ist aus Nieren- oder Leberlsg. 
(welche Diphenylphosphorsaure angreifen) erhiiltlich, u. vermag aueh die Takalsg. 
zu aktivieren. Adsorbiert man Nieren pyrophosphatasc mit Mg(OH)2 bei aeetatalkal. 
Bk., so enthalt die Adsorptionsrestlsg. den Aktivator. Demnach wird die Diphcnyl- 
phospliorsaure durch die spezif. Pyrophosphatasc in Ggw. des Aktiyators zunachst in
2 Moll. Phenylphosphorsiiure gespalten; diese werden dann durch die Phosphocsterase 
weiter zerlegt. — Wird Nierenfermcntlsg. bei essigsaurer Rk. mit Tonerde oder gclbem 
Eisenhydroxydgel naeh ScilIKORR behandelt, so wirkt die Adsorptionsrestlsg. auf die 
genannten 3 Substrate nur bei saurer Rk., nicht aber bei alkal. Rk. Bei Behandlung 
mit Tonerde in aeetatalkal. Rk. u. Elution des Adsorbats mit verd. Essigsiiure erhalt 
man ein Fermcntgemiseh, daB alle 3 Substrate ausschlicBlich bei saurer Rk. hydrolysiert. 
Boi Behandlung mit MgC03 in aeetatalkal. Lsg. vermag die Adsorptionsrestlsg. bei 
alkal. Rk. auf alle 3 Substrate, bei saurer Rk. ausschlicBlich (u. nur sehr schwach) auf 
Pyrophosphorsaure zu wirken. —  Aus Leberlsg. erhalt man m it Tonerde bei essig
saurer Rk. in der Adsorptionsrestlsg. eine fast reine Phosphoesterasc. (Journ. Bio- 
chemistry 14. 25— 50. 1931. Chiba, Medizin. Akad.) H e sse .

O. R. Caillet, Stabilitat von Esterase und Ereplase in geviahlener, in Glycerin 
aufbewahrter Leber und Niere. Gemahlenc Hundeleber behielt bei Aufbewalirung in 
reinem Glycerin die Esterasewrkg. 13 Jahro lang unveriindert; in der gleiehen Zeit 
wurde % der peptonspaltenden Wrkg. verloren. Gemahlene Hundeniere behielt im 
gleiehen Zeitraum u. unter gleiehen Bedingungen etwas weniger ais die Hiilfte der 
esterspaltenden Wrkg. u. etwas mehr ais die Hiilfte der peptonspaltenden Wrkg. 
(Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 28. 357—58. 1931. Northwestern Univ.) HESSE.

Paul Vogt-M0ller, Uber den Gehalt an Glyoxalase—Co-Enzym im Lebergewebe im  
Hungcrzustand. (Vgl. C. 1931. II. 466.) Unter Benutzung der Methode von Ar iy a j ia  
(C. 1928. II. 1351) wurde fcstgestellt, daB ein kurzdauernder Hungerzustand (42 Stdn. 
bei Miiusen) eine ganz betrachtliche Verriiigerung des Co-Enzymgeh. des Lebergewebes 
verursaehte. Glucose sowie nucleinsaurcs N a  (aus Hefe wie aus Thymus) befórdern 
in vitro die Dismutation von Methylglyoxal, haben also die Wrkg. des Co-Enzyms. 
(Biochemical Journ. 25. 1540—42. 1931. Odense, Danemark, County u. City 
Hosp.) H e s s e .

J. Stanley Kirk und James B. Sumner, Antiurease. Das Serum von Kaninchen, 
welche mit kryst. Urease (ygl. W a l d k c h m id t -L e it z  u. STEIGERWALD, C. 1932.
I. 2961) immunisiert wurden, enthalt einen Antikorper, der die Hydrolyse des 
Harnstoffs diu-ch Urease in vitro u. in vivo vollig hemmt. Ais ,,Antiureaseeinheit“ 
wird diejenige Menge bezeichnet, welche 1 Ureaseeinhcit neutralisiert. (Eińe 
Ureaseeinheit ist diejenige Menge, die bei 20° u. ph =  7,0 in 5 Min. 1 mg



N H 3 aus Harnstoffphosphat bildet.) —  Dic giftigc Wrkg. der injizierten Urcasc 
ist eine Wrkg. von N H 3, womit die Feststcllung friiherer Autoren bestatigt 
wird. — Kaninchen, welche mit Urease immunisiert wurden, yertragen 100-mal melir 
Urcasc ais fiir n. Tiere tódlich ist u. zeigen kcine Zunahme des Blut-NH3. Dic scknellste 
Immunisierung crziclt man durch Aufeinanderfolge intraperitonealer Injektion von  
Antiurease u. Urease. Das Serum von immiinen Kaninchen ycrleiht n. Kaninchen
u. Meerschweinchen eine passive Immunitat. —  Kaninchen, die durch eine starko 
Dosis Urease vergiftet sind, konnten durch Injektion von Antiurease auf n. Zustand 
gebracht worden. (Journ. biol. Chemistry 94. 21— 28. 1931. Ithaca, Cornoll 
Univ.) H e s s e .

J. Stanley Kirk und James B. Sumner, Weitere Studien iiber Antiurease. 
(Vgl. vorst. Ref.) Antiurease wurde bislior so bestimmt, daB die Abnahme der 
Ureasewrkg. nach Behandlung von Urease m it Antiurease ermittelt wurde. Vff. zentri- 
fugieren jctzt den Nd. von Urease-Antiurease ab, u. bestimmen dic Wirksamkeit der 
nicht gefallten Urease. ■—- Gereinigte Antiurease ist wahrschcinlich ein Globulin. Sio 
wird durch Dialyso ausgefiillt; der Nd. lóst sich wieder in Salz. Duroh lango Dialysc 
tritt Zerstórung ein. Bei 30° u. ph =  5,0 ist dio Antiurease stabil, wird aber durch 
Papain inaktm ert. Bei pa =  7,0 wird sie weder durcli Papain, noeh durch Trypsin 
zerstort. (Journ. biol. Chemistry 97- Nr. 1. L X X X V II—VIII. Juli 1932. Ithaka, 
Cornell Univ.) HESSE.

P. A. Levene und Robert T. Dillon, Darmnuclcotida.se und -polynueleotidase. 
(Vgl. C. 1931. I. 2215.) Nucleotidase wirkt optima! boi ph >  11; Polynueleotidase bei 
pH =  8,5. Polynueleotidase wird duroh Fluorid starker gehemmt ais Nucleotidase. 
Von Arsenat werden dio Enzyme stark gehemmt. Dialyse bewirkte in einem Fali 
Herabsetzung der Nucleotidase u. Forderung der Polynueleotidase, in einem anderen 
Beispiel Forderung beider Enzyme. Fraktionierte Fallung m it Aceton fiihrt zu einer 
Verschicbung des Verlialtnisses der Mcngen der beiden Enzyme, wobei ein starker 
Enzymvcrlust eintritt. Adsorptionsmittel (Kieselsiiure, Toncrdo, kolloidales Fe, zwei- 
bas. u. dreibas. Ca-Phoaphat) adsorbieren vorzugsweise die Polynueleotidase; das Enzym  
vcrliort aber im Adsorbat seine Wrkg. (Journ. biol. Chemistry 96. 461— 77. Mai 1932. 
New York, ROCKEFELLER Inst. for Medic. Rcs.) H e s s e .

E„. P flan zenp hysio log le . B akterio log ie .
Hans Kunomer, Felt und Fettsduregeliall bei Gramineensamcn in Bezieliung zur 

Lichtbediirfligkeit bei der Keimung. Gramineensamen enthaltcn 4— 26% Fettsubstanzcn, 
m it rclativ hoher Saurezahl: 9— 137. Die Jodzahlen ergeben nur unwesentliche Unter- 
sehiede. Dio bei der Keimung liehtbodurftigen Pflanzen weisen selir niedrige Saurezahlon 
auf. (Ber.Dtseh.botan. Ges. 50. 300— 03. 28/7.1932. Tiibingen, Univ.,Botan. Inst.) L in s.

M. Padoa und A. Spada, Untersuchungen iiber die proleolytische Aktivitdt von 
Ricinussamen in  Gegenwart von Alkaloidem. III. (II. vgl. C. 1931. II. 1586.) Zusatz 
von l% o Strychnin wirktc erhohend, yon 2% 0 erniodrigend auf die Wirksamkeit der 
Proteinase, des Ferments des keimendon Ricinussamen. (Giourn. Biol. appl. Ind. chim.
1. 153— 60. 1931. Bologna.) G r i m j i e .

Gustav Klein und Karl Taubóck, Argininstoffuiechsel und Ilarnstoffgenese bei 
hoheren Pflanzen. Bei Canavalia ist die Menge Arginin im SameneiweiB gering 
gegenuber den anderen das Eiweifi aufbaucnden Ammosauren, etwa 8,56% des ge- 
samton EiweiB-N. Es wird bei der Keimung der Menge u. Zeit nach wio die anderen 
Aminosauren yerbraucht. Am 16. Tage macht der Amino-N des freien Arginins nur 
2,63% des gesamten Amino-N aus. Im Gegensatz hierzu maoht bei Pinus pinea das 
Argmin 42,35% vom GesamteiweiB des Samens aus; vom gesamten EiweiB wird bei 
der Keimung iiberwiegend das ArginineiweiB gespalten, so daB in erster Linie dio 
Aminosaure argininfrei vorliegt, etwa 90% > wahrend die iibrigen Aminosauren in 
verhaltnismaBig geringer Mengo vorhanden sind. Sie machen am 14. Tage der etio- 
lierten Keimung nur 9% des gesamten Aminostickstoffs aus. Vcrbraucht wird aber 
vom freigemachtcn Arginin fast nichts. Die iibrigen untersuehten Keimlingstypen 
nehmen Mittelstellungen zwisehen den beiden Extremtypen ein. Dio Leguminosen 
nahern sich mehr dem argininarmen Canavaliatypus, Cucumis bereits dem Coniferen- 
typus. (Bioehem. Ztschr. 251. 10—50. 27/7. 1932. Biolab. Oppau d. I. G. Farben- 
industrie Ludwigshafen a. Rh.) LlNSER.

J. G. Wood, Zur Physiologie des Xerophytismus australischer Pflanzen. Der 
Kohlehydratstoffwechsel von Pflanzen mit succulenten Blattem. Temp.-Optimum dor
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Assimilation bei 40—45°. Durchschnittlich keine erliohte photosynthct. Aktivitat. 
In don succulenten Bliittern werden Pentoson gebildet, dio m it EiweiB ais Kolloido 
dio Diirreresistcnz bedingen. (Austral. Journ. exp. Biol. med. Science 10. 89— 95. 
16/6. 1932. South Australia, Univ. of Adelaide, Dep. of Bo tany.) L i n s e r .

Shigeru Komatsu und Shinsaku Ozawa, Bióchemische Untersuchung iiber den 
herbsłlichen Laubfall. Der Laubfall diont der Pflanzo dazu, anorgan. Materiał, Aschen- 
substanzen wegzuschaffen u. den Stoffwechsel wahrend des Winters ihrem EinfluB zu 
entziehen. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 15. 57— 65. Marz
1932.) ' L i n s e k .

G. Klein und H. Linser, Das Verhalten des Aesculins beim Auslreiben der Knospen 
ton Aesculus Hippocastanum. Nachtrag zur Arbeit: Verteilung und Wandel des Aes
culins in  Aesculus hippocastanum. In Fortsetzung fruherer Unterss. (C. 1932. I. 
3307) kann die friihere Beobachtung neuerdings bestatigt werden, daB das Aesculin 
in den Knospen yor dem Austroiben an Menge abnimmt, knapp nachher aber wieder 
yoriibergehend ansteigt, womit die Schlufifolgerungon der zitierten Arbeit erhartot 
werden. (Ztschr. wiss. Biol. Abt. E., PJanta Arch. wiss. Botanik 17. 641— 43. 6/9.
1932. Biolab. Oppau d. I. G. Farbenindustric A.-G. Ludwigsliafen/Rh.) L in s e k .

M. Gutstein, Uber die Giftigkeit von Schwermetallsalzen f iir  Mikroorganismen. 
Vf. konnto in Verss. zeigen, daB dio Fallbarkeit dos Pflanzenphosphatids durch Schwer- 
mełallsalze in der gleichen Reihonfolge wie dio Abnahme ihrer Toxizitat erfolgt. Bei 
der chem. Dcsinfektion wirken die Schwermetalle auf die Phosphatide der Bakterien- 
zellmombran ein. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 124. 572— 74. 10/6. 1932. Berlin, 
Patholog. Inst. d. Univ.) F r a n k .

Adolf Feldt, Uber Arzneifestigung ton Spirochiilen im Tiertersuch. Es konnte in 
Mauseyerss. ein Stamm von Spirochaeta Obermeieri gegen Saltarsan  u. Solganal ge- 
festigt werden. Dieser Festigung geht cin Stadium der tjberempfindlichkeit der Spiro- 
ehaten voraus. Bei Fortziichtung in n. Miiusen ging die Salyarsanfestigkeit in etwa 
10 Wochen verloren, die Solganalfestigkeit blieb 19 Monate erhalten. (Klin. Wchschr.
11. 1378— 80. 13/8. 1932. Berlin, Inst. „Robert Koch“.) F r a n k .

C. H. Werkman und G. F. Gillen, Bildung ton Trimethylenglykol durch Garung. 
Nach R a y n e r  (C. 1926. II. 2509) ist das in Rohglycerin enthaltene Trimethylen
glykol durch Garung der Glycerinlaugen entstanden. Einen dicse Umwandlung be- 
wirkenden Organismus isolierte H. R. B r a a k  (Onderzookingen oyer Vorgisting van 
Glycerin, D elft 1928) im Bacterium freundii aus Grabonwasscr. Vff. isoliorten Bak- 
torien, welche zur B ldg. yon etwa 30%  Trimethylenglykol aus Glycerin befiihigt sind, 
aus den Faeces bzw. Dunger von Pferden, Kiihon, Schafen u. Miiusen. Es handelt 
sich um gramnegative kurze Stiibchon, dio der Coli-Aerogenesgruppe angehoren. Typ. 
Escherichia- oder Aerobacterformen bilden kein Trimethylenglykol. (Procced. Soc. 
cxp. Biol. Med. 28. 462. 1931. Iowa, State Coli.) H e s s e .

Momoji Yamazaki, Untersuchungen iiber die chinesischen Hefenkuchen „Ch'u“.
I. Einige Eigenschaften ton chinesischen Hefekuchen. Unters. zahlreieher Proben der 
ahnlich wie Tanokoji u. Koji in Japan venvendeten Pilz-Hefekulturcn yerschiedener 
Herkunft, Zus., Geh. an Kleinwesen (yorwiegend Rhizopus u. Hofen), ihre diastat. 
Kraft, amylomycet. Wrkg., Garprodd. Uber Einzelheiten (Tabellen u. Photogramme) 
ygl. Original. (Buli. Utsunomiya Agric. College 1932. Nr. 2. 1— 17. Juli.) G r o s z f e l d .

A. Sartory, R. Sartory, F. Sternon und J. Meyer, Eine Dermatomycose, erzeugt 
durch eine neue Hefe der Gatlung Sacchuromyces: ,,Saccharomyces SlernonV\ Die Hefe 
wurde aus den sich abspaltenden Hautschuppen isoliert, ihre physiolog. u. pathogenen 
Eigg. werden bcschrieben. (Buli. Acad. Mćd. [3] 107 (96). 120— 21. 26/1. 1932.) G ri.

E 4. Tlerchernle.
Fr. Timm, Barium in Tierknochen. Der Ba-Geh. der Knochen yon Wild U. Haus- 

tieren ist auBerordentlich gering, aus der Intensitat der Spektrallinien ist zu schlieBen, 
daB er weniger ais 0,001% betragt. Wildarten, wie Reh, Hirsch usw. haben einen 
yerhiiltnismaBig hohen Ba-Geh. im Skelett, wichtig ist die Feststellung, daB in tior. 
Knochen normalerweiso Spuren von Ba auftreten. (Dtsch. Ztschr. ges. gerichtl. Med. 
19. 279. 30/7. 1932. Łeipzig, Univ.) F r a n k .

S. Kunowski, Der Nachweis ton Barium in Menschenknochen. Menschenknoehen 
erwiesen sich ais frei yon Ba. Zufuhr von Ba mit der Nahrung kann zu Ablagerungen 
dieses Elementes ins Knochenskelett fuhren. Ba-Vergiftungen konnen in der Leiche 
durch spektrograph. Unters. der Knochenasche nachgewiesen werden, wobei ein
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negatives Ergebnis allerdings eine Ba-Vergiftung nicht ausschlieBt. Verwertbar ist nur 
der positiye Befund. (Dtsch. Ztschr. ge3. gerichtl. Med. 19. 265—78. 30/7. 1932. Leipzig, 
Univ.) F r a n k .

M. G. Eggleton und P . Eggleton, Isolierung chemisch unstabiler Substanze.n aus 
tierischen Oeweben. Unter Ausnutzung des Umstandes, daB N a2S 0 4 anhydr. bei 32° 
die groBte Loslichkeit in W. besitzt u. bei 0° 96% des Salzes ais Dekaliydrat auskrystalli- 
sieren, wird Muskelgewebe mit 40% seines Gewichts Na^SOj anhydr. zusammen- 
gebracht. Bei 32® kann dann etwa 75% des W. ais gesatt. N a2S 0 4-Lsg. ausgepreBt 
werden. Die Lsg. enthiiit kein EiweiB, aber die in W. 1. Bestandteile des Muskeis in 
einer etwa 3-mal so starken Konz. wie im Muskel selbst. Das Verf. wurde angewandt 
fiir die Isolierung von Kreatin, Carnosin u. Anserin, die durch Zusatz von Aceton, bzw. 
CuC03, Aceton u. NH 3 aus dem Extrakt gewonnen -werden k5nnen. Das Verhaltnis der 
Konz. im Muskel u. im N a2S 0 4-Extrakt von Carnosin war 3: 2, von Besl-N  2: 8, von  
Milchsaure 2: 8, von Gesamt-P 2: 6. (Naturę 130. 275. 20/8. 1932. Edinburgh, U niv., 
Physiol. Dep.) OPPENHEIMER.

G. Quagliarello und P . de Lucia, Neue Untersucliungen iiber die Ezistenz der 
Neoglucose. Bei krit. Sichtung des Schrifttums u. auf Grand eigener Verss. folgern 
Vff., daB in naturliclien Organfll. die Existenz einer von der a—/?-Form versehiedencn 
Form der Glucose nicht einwandfrei nachgewdesen ist. Auch durch Einw. von Muskcl- 
gewebe u. Insulin erleidet die Molekularstruktur der Glucose keine Yeriinderung. Nach  
Vff. entbebrt die Behauptung yon LUNDSGAARD (vgl. C. 1928. II. 2573 u. friiher) 
iiber die Existenz yon Neoglucose jeder Grundlage. (Arcli. Farmacol. sperim. 49. 
289— 310. Neapel.) G r im m e .

Masami Oku, Uber die naturliclien Farbstoffe der Bohseidenfaser aus inlandischem 
Kokon. III. Der Schmelzpunkt von Kokon-Xantliophyll. (II. vgl. C. 1931. II. 730.) 
Durch Reinigung des Xanthophylls aus Maulbeerblattern sowie aus den Kokons durch 
Vertcilung zwischen PAe. u. 85%ig. CH3OH, dann Krystallisation aus Mischung von 
A. -|- CH3OH nach K u h n  wurdo F . von 175 auf 193° erhoht. (Buli. agricult. chem. 
Soc., Japan 8 . 7— 8. Jan./Marz 1932. Ayabe-mati, K yótohu, Japan, Gunze Raw 
Silk Mfg. Co. Ltd.) Gr o sz fe ł d .

Jean Roche, Uber die physiko-chenmchen Eigenschaften des kr ystallisiertm Harno- 
cyanins der Schnecke. (Vgl. C. 1932. II. 391.) Hamoeyanin von Limulus liat eincn 
hoheren isoelektr. Punkt u. ein starkeres Saurebindungsvermogen ais das von der 
Sehneeke u. der Quallen, die bei ident. isoelektr. Punkt u. Loslichkeit sieh in den 
Neutralisationskurven unterscheiden. (Compt. rend. Soc. Biol. 107. 1146— 48. 1931. 
Lyon, Fac. de med., Lab. do chim. biol.) Op p e n h e i m e r .

C. H. Kellaway und Donald F. Thomson, Beobachtungen iiber das Gift einer 
melanolischen Yarictdt der Tigerschlange (Notechis scutatis). Die schwarzc Varietat der 
Tigerschlange yon C h a p p e l l  I s l a n d  unterscheidet sieh anatom, nicht von der 
typ. Festlandform, das Gift aber weist deutliohe Unterscliiede auf: Die blut- 
gerinnungssteigernde Wrkg. ist in yivo u. in yitro bei der schwarzen Form deutlich 
starker, dagegen ist die neurotox. Wrkg. gegenuber der Hauptform geringer, willi rend 
die curareahnliche Wrkg. u. die unbetraohtliche liiimolyt. Wrkg. ungefiihr gleich sind. 
(Austral. Journ. exp. Biol. med. Science 10. 35—48. Marz 1932. Melbourne, Hall- 
Inst.) S c h n it z e r .

E 6. T ierphysiologie.
Zonja W allen-Lawrence und H. B. van Dykę, Uber einen Unterschied in  der 

Gonadostimulation durch Extrakte aus Scliwangerenharn und aus der Hypophyse. Dio 
kleinste wirksame Dosis fur die Wrkg. auf Mannchen u. Weibchen war bei Extrakten aus 
Scliwangerenharn die gleiche. Hingegen war bei rohen oder gereinigten Hypophyscn- 
ausziigen die kleinste wirksame Dosis fiir Weibchen nur etwa 1 /10 der fiir Mannchen 
gebrauchten. Kriterien bildeten die Gewichte der Ovarien oder die Gewichte der 
Samenblasen u. der Koagulationsdriisen. —  Aus den Verss. folgt, daB es entweder 
geschleehtsspezif. gonadostimulierende Hormone gibt oder daB der akt. Faktor der 
Hypophyse von dem des Sehwangerenharns unterschieden ist. (Proceed. Soc. exp. 
Biol. Med. 28. 956. 1931. Univ. of Chicago, Pharmacol. Lab.) W a d e h n .

Max Aron, Unterscliiede in der Empfindlichkeit der Schilddriise gegenuber dem 
Thyreostimulin und dem Ovar gegenuber dem Gonadostimulin bei verschiedenen Saugetier- 
arten. (Vgl. C. 1932. II. 1645.) Beim Meerschweinchen yon 200 g Kórpergewicht sind  
etwa 0,35 g frische Priihypophyse vom Rind notwrendig, um innerhalb 24 Stdn. das
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Gewicht der Schilddriise zu verdoppeln. Diese Dose wird mit 100 Meerscliweinchen- 
cinheiten bezeichnet. Das Kaninohcn ist etwas weniger empfindlieh ais das Meer- 
sehweinchen, u. die R atte oder Maus ist 150—200-mal weniger empfindlieh (auf gleiches 
Kórpergewicht bezogen) ais das Meorsehweinchen. — Das Kaninchen braueht 4— 6-mal 
melir, u. die Ratte braueht (auf gleiches Kórpergewicht bcreehnet) 120— 200-mal mehr 
Gonadostimulin ais das Meerschweinclien, damit derselbe Effekt am Ovar erzielt wird. 
(Coiupt. rend. Soc. Biol. 110. 716— 18. 1/7. 1932.) W a d e h n .

G\ Litarczek, H. Aubert und I. Cosmulesco, Die Sauerstoffaffinitdt des Hamo- 
globins ausgedruckt durch die Konstantę l /k  und den pj[- Wert des Plasma und iiber die 
Faktoren, die sie beeinflussen konnen. Der Organismus verfiigt iiber 2 Wege, die 0,-A ffi- 
nitat des Hamoglobins zu verandern, einmal unter Konstantbleiben des Ph durch intra- 
globulare Veranderungen (die sich durch Veranderung von ot bzw. von l /k  auBern), 
zum anderen durch pn-Anderungen. Letzteres geschieht aber nur in extremis. (Compt. 
rend. Soe. Biol. 106. 740— 42. 1931. Bukarest, Med. Fak. 3. med. Klin.) OPPENHEIMER.

Nikolaus Klein und Stefan Szentmihalyi, Das Bilirubin und die Blut-Liąuor- 
barriere. Der Bilirubingeh. des Liąuors liangt nicht ab vom Grade des Ikterus bzw. 
von der Quantitat des Serum-Bilirubins, wohl aber von der Dauer des Ikterus u. vom  
Zustande des retieuloendothelialen Systems. Die Liquor-Bilirubinwerte sind minimal, 
quantitativ meist nicht bestimmbar. (Dtsch. Arcli. klin. Med. 173. 234—40. 27/6.
1932. Budapest.) F r a n k .

J. Puyal und Isabel Torres, Die Olukamie- und Sodamiekurven. (Anales Soc. 
Espanola Fisica Quim. 30. 388— 93. Mai 1932. — C. 1932. II. 1032.) W il l s t a e d t .

Raffaele Messina, V erdnderungen der Alkalireserve im  durch pharmakodyna- 
mische Substanzen stimulierten Organismus. Experimentelle ZJntersuchungen. Morpliin, 
Pilocarpin u. Atropin setzen dio Alkalireserve beim Hunde herab. Dies ist wahrscheinlieh 
zuruekzufuhren auf eine Erhóhung der Calcamie. (Arch. Farmacol. sperim. 54. 207— 13. 
15/8. 1932. Bari.) Gr im m e .

Raffaele Messina, Einflu/3 von pharmakodynamischen Substanzen au f das Kalk- 
Kaligleicligewicht. Experimentelle Untersuchungen. (Vgl. vorst. Ref.) Morphin, Pilo
carpin u. Atropin bewirken beim Hunde eine Erholiung der Calcamie unter gleich- 
zeitiger Erniedrigung der Kaliamie. (Arch. Farmacol. sperim. 54. 214—22. 15/8. 1932. 
Bari.) . Gr im m e .

George F. Raynor, Kolloide und, Antigene. Ganz kurze Ubersicht iiber den gegen- 
wartigen Stand der Kenntnisse vom Bau der Antigene nebst einigen Bemerkungen 
iiber die physikal. Eigg. von Kolloiden. (Journ. Amer. Inst. Homeopathy 24. 213— 16.
1931. New York, Inst. of homoopath.) Sc iin it z e h .

K. Landsteiner und J. van der Scheer, Die serologische Spezifitat von Peptiden. 
Eingehende Besehreibung der Darst. von 1. p-Aminóbenzoylglycylglycin, 2. p-Amino- 
benzoylglycylleucin, 3. p-Aminobenzoylleucylglycin u. 4. p-Aminobenzoylleucylleucin. 
Die Verbb. wurden diazotiert u. an EiweiB gekuppelt. Immunisierung von Kaninelien, 
Priifung der Sera m it der Priizitipinrk. u. Prazipitinhemmungsrk. D ie 4 Antigene 
sind serolog. vcrschieden u. zwar abhangig von der endstandigen, die freie Carboxyl- 
gruppe tragenden Aminosaure. Der EinfluB der 2. Aminosaure ist erheblich sehwaeher. 
(Journ. exp. Med. 55. 781— 96. 1/5. 1932. New York, Rockefeller Inst.) Sc h n it z e r .

Franz Hógler, Beitrdge zur zentralen Blutzuckerregulation. tlber die Wirkung 
von Antipyreticis und zwar von Pyramidon auf den Blutzucker. GroBe Mengen von 
Pyramidon, suboutan zugefuhrt, wirken auf den Zuckerstoffweehsel entgegengesetzt 
der Zufulir kleiner Mengen. Pyramidonmengen von 0,046— 0,3 g pro kg Kaninchen 
fiihren stets zu einer betrachtliehen u. langdauernden Hyperglykiimie u. Hypothermie, 
Mengen von 0,01—0,03 g pro kg Tier verursachen dagegen eine Hypoglykiimie u. 
Hyperthermie. 0,03—0,06 g Pyramidon pro kg verandern weder Blutzucker, noch 
Temp. deutlieh. (Klin. Wchschr. 11. 1191. 9/7. 1932. Wien, Kaiserin Elisabeth- 
Spital.) F r a n k .

Emilio Trabucchi, Die Wirkung von Glycerin au f die Atmung. Glycerin in endo- 
yenóser Gabe bewirkt boi Kaninchen eincn merklichen Anstieg der Respirationsaktivitat, 
welcher auf einen direkten EinfluB auf das Respirationszentrum zuriickzufuhren ist. 
(Arch. Farmacol. sperim. 54. 197—206. 15/8. 1932. Padua.) Gr im m e .

Erich Strack, Versuche iiber ganz einseitige Erndhrung. Es wurde ein Verf. aus- 
gearbeitet, mit Hilfe dessen Tieren kontinuierlieh fl. oder emulgierte Nahrung durch 
Trópfcheneinlauf, u. zwar durch eine Duodenalfistel direkt in den Diinndarm zugefuhrt 
werden kann. Die Einfiihrung der Nahrung kann hierbei gleiehmaBig iiber den ganzen
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Tag verteilt werden u. es kann jederzeit wahrend des Vers. regelnd eingegriffen werden. 
Es konnten so Hunde einseifciger mit Nahrungsstoffen (Olivenol, Traubenzucker u. a.) 
gefiittert u. groBere Mengen davon zur Resorption gebraelit werden, ais es bisker 
moglieh war. Hierbei wurde festgestellt, daB Olsaure iiber liingere Zeit nicht vertragen 
wird u. ein Gemisch von Olsaure u. Glycerin sich nicht wie Olein, sondern wie Olsaure 
yerlialt, wahrend es ohne weiteres moglieh war, 14 Tage hindurch die doppelte Menge 
an 01ivenól oder Triolein zur Resorption zu bringen. Dic Yerdauung kann demńach 
nicht in einer einfachen Aufspaltung des Glycerids in Fettsaure bzw. Śeife u. Glycerin 
bestehen u. die einzelnen Komponenten konnen nicht gesondert hemmungslos resorbiert 
werden. Laurinsauremethylester wurde wenigstens zu einem Teil ais solcher resorbiert u. 
iibte eine narkot. Wrkg. aus. Scifenemulsionen erzeugten stets nach kurzer Zeit heftige 
Diarrhoen; demnach konnen Seifen bei der Fettverdauung nicht in groBeren Mengen 
innerhalb des Darms vorhanden sein. Glycerin kann in groBten Mengen resorbiert 
werden, wird aber nur in besehranktem Umfang im Laufe eines Tages vom Korper 
verarbeitet, u. zwar in einem gewissen Verhaltnis zum Korpergewicht u. zur angebotenen 
Menge. Bei kontinuierlieher Fettfutterung wird im Harn ebensovieI N  ausgeschieden 
wie beim Hungern. Bei glycerinfreien Estern u. freier Saure ist der N-Umsatz stets 
erhoht. Die N-Ausscheidung ist bei groBeren u. langer dauernden Gaben von Glycerin 
nicht gesenkt u. die Sparwrkg. durch Umwandlung in Zucker kommt wegen Reizwrkgg. 
auf das Gewebe u. dadurck bedingten erlióhten EiweiBumsatz nicht zur Geltung. 
Durch Zuekerbelastungen wurde festgestellt, daB langdauernde Fettfutterung die 
Funktionstiiclitigkeit des Inselapp. mindert wie das Hungern. Eine Methodc zur 
Glycerinbest. im Harn wird beschrieben. Es wurde festgestellt, daB Mengen bis zu 
1015 ecm Methylalkohol in 30 Tagen ohne Schaden vertragen werden. Triathanolamin 
kann ais Base von Seifen sehadlos verfiittert werden. Acetonkórper traten im Harn 
nicht in neunenswerter Menge auf, wenn nur F ett verfiittert wurde, zuweilen jedoch, 
wenn Glycerin durch Methanol ersetzt wurde. D ie Sparwrkg. von Substanzen auf 
die N-Ausscheidung u. ihre Wrkg. auf den Ablauf der Blutzuckerkurve bei Belastung 
m it Traubenzucker konnen fiir das intermediarc Verh. dieser Stoffe im n. stoffwechsel- 
gesunden Hund ausgewertet werden. (Ber. Sachs. Ges. Wiss., math.-physikal. KI. 84. 
129—208. 1932.) S c h w a ib o l d .

Roger J. W illiams, Carl M. Lyman, George H. Goodyear und John H. Trues- 
dail, Ist der Nalirstoff fu r  „Gebriide M ayer'‘ Ilefe von allgemeiner biologischer Bedeutung ? 
(Vgl. C. 1931. I. 2895.) Es konnte sehr wahrscheinlich gemacht werden, daB eine 
bestimmte Oxysaure mit einem Mol.-Gew. von etwa 200 (durch Diffusionskonstante) 
ais verantwortlicli fur bemerkenswerto Wachstumsanregung bei Hefe anzusehen ist. 
Sio wurde aus verscliiedenen tier. u. pflanzlichen Prodd. isoliert u. wanderte bei 
Elektrolyse aus Zellen m it pH =  5 in Zellen mit pn =  4. Verschiedene andere chem. 
Daten werden initgeteilt. Das Vork. in Boden liifit schliefien, daB die Substanz aueh 
bei der Wachstumsanregung der grunen Pflanzen eine Rolle spielt. Sie wird durch 
Aspergillus niger synthetisiert. (Journ. Amer. chem. Soe. 54. 3462— 63. Aug. 1932. 
Eugene, Oregon, Uniy., Chem. Lab.) SCHWAIBOLD.

Victor G. Heller, Salzhaltige und alkalisclie Trinkwasser. Wasser m it hohem 
Salzgeh. sind naeh Verss. ais Gotranke fiir Ratten todlich. Die Wrkg. scheint mehr 
durch osmot. Rk., ais durch ein spezif. łon  bedingt zu sein. 1,5— 1,7% 1- Sal z ist die 
hochstertragliche Menge. Pflanzen sind weit empfindlicher gegen Salze ais Tiere. 
Chloride sind weniger schiLdlich ais Sulfate, organ. Salze weniger ais anorgan., alkal. 
mehr ais neutralo Salze, wobei offenbar die osmot. Wrkg. die schadigende Wrkg. des 
Ycrandertcn pu unterstiitzt. Eine Stórung der Laetation u. Reproduktion ist kurz vor 
Erreichung des Betrages, der das Wachstum behindert oder totet, zu bemerken. (Journ. 
Nutrit. 5. 421— 29. Juli 1932. Stillwater, Oklahoma Agric. and Mechanic. Coli.) Gd.

Arthur Scheunert und Camillo Venus, tlbe.r den Nahrwert des Muskelfleisches 
fiir  Wachstum und Fortpflanzung. (Vgl. C. 1930. II. 82.) Wahrend friiher in ahnlicher 
Fragestellung die Vers.-Tiere mit nahezu ausschlieBlieher Fleisehnahrung gehalten 
wurden, gelangte nunmehr ein Futter zur Vcrwendung, das nur 10% Eiweifl enthielt, u. 
zwar von der zu untersuchenden Fleischprobe. Auf diese Weise war zu erwarten, daB 
Mangel, die durch Zubereitung bzw. sonstige Behandlung des. Fleiselies eingetreten 
sein kSnnten, eher sieh bemerkbar machen wurden. Untersehiede im Nahrwert von 
rohem, gekochtem bzw. gebratenem Fleiseh, Friseh- oder Gefrierfleisch konnten in 
den langdauernden Verss. an jungen wachsenden Ratten nicht festgestellt werden. 
Zufulir von 10% EiweiB gcniigte aber nicht fiir befriedigende Fortpflanzung, jedoch
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war diese n., wenn 20% im Futter enthalten war. Aueh liierbei trat kein Unterscliied 
der genannten Fleischarten auf. Die Unterss. wurden an Bind- u. Hammelfleisch 
durchgefiihrt. (Biochem. Ztsehr. 252. 231— 53. 7/9. 1932. Leipzig, Univ., Tierphysiol. 
Inst.) SCHWAIBOLD.

J. Tillmans, tlber das Wesen des C-Vitamins. Ausfiihrlichc Mitt. der im wesent- 
liclien C. 1932. II. 2073 ref. Arbeit. (Ztsehr. Unters. Lebensmittel 64. 11—20. Juli/Aug. 
1932. Frankfurt, Univ., Inst. f. Nahrungsmitteleliemie.) SCHWAIBOLD.

M. M. Suzman, Gulli Lindh Muller und C. C. Ungley, Ober einen Versuch zur 
Erzeugung von Riickejimarkdegeneration bei Hunden m it einem an Cerealien reichen und 
von Vitamin A  freien Futter. Die Entwicklung von einem Syndrom von Anamie, Haut- 
schaden, Anorexie und Verunderungen in der Iionzentration der Bhdfettstoffe. Eine 
Degeneration des Ruckenmarks konnte durch die angegebene, durch mehrere Monate 
fortgesetzte Fiitterung bei erwaclisenen Hunden nicht erzielt werden. Ais Grund 
hierfiir wird vor allem angesehen, daB es sehr lange Zeit erfordert, bis der Organismus 
an Yitamin A verarmt. Ohne Rucksioht darauf, ob Vitamin A gegeben wurde oder 
nicht, trat aber ein Syndrom auf, gek. durch Anorexie, Verlust an Korpergewicht, 
Dermatitis, Hautgeschwiire u. Veranderungen in der Konz. der Blutfettstoffe. Vff. 
nehmen an, daB bei der Vers.-Futterung aueh ein Faktor des Vitamin-B-KompIexes in 
ungeniigender Menge vorhanden war. Zufuhr von Eisen brachte die Anamie nicht 
zum Stillstand, was moglicherweise auf mangelhafte Resorption oder Ausnutzung 
zuriickzufuhren ist. Auf Grund der Vers.-Fiitterung (Vitamin-A7Mangel) trat bei den 
weibliohen Tieren fortgesetzte Brunst auf. (Amer. Journ. Physiol. 101. 529—44. 
1/8. 1932. Boston, Harvard Med. School, City Hosp.) Sc h w a ib o l d .

J. G. Menken, Die Bestimmung des Yitamin A-Gehaltes im Blutserum des Menschen. 
Verss. an 100 gesunden u. kranken Personen. Aus 20 eem Blut wurde durch Zentri- 
fugieren das Serum abgetrennt u. dieses mit der 10-faclien Menge A. behandelt, wieder 
zentrifugiert u. die A.-Fraktion mit PAe. ausgeschuttelt. Der PAe.-Extrakt wurde 
auf 1 ccm eingeengt u. seine Gelbfarbung (Karotin) eolorimetr. bestimmt. Darauf 
wurde auf 0,2 weiter eingeengt u. mit 1 ccm SbCl3-Lsg. u. 1 Tropfen Essigsaureanhydrid 
versetzt u. die Blaufiirbung gemessen. Da Karotin aueh eine Blaufiirbung bewirkt, 
wurden die entsprechenden Werte fiir diesen Stoff berechnet u. von den Gesamtwerten 
in Abzug gebraelit, um die reinen Vitamin-A-Werte zu erhalten. Der Vitamin-A-Geh. 
sehwankte zwischen 0 u. 8,4 Blaueinheiten, wobei Vitamin A bei Wóehnerinnen u. 
Neugeborenen fehlte u. die Kranken einen geringeren A-Geh. aufwiesen ais die Gesunden. 
Beim Karotin-Geh., der zwischen 1,1 u. 65 Gelbeinheiten sehwankte, war das Ver- 
haltnis ahnlich. Die Krankenhauskost schien erliohend auf den Vitamin-A-Geh. zu 
wirken, dagegen erniedrigend auf den Karotin-Geh. Ob Krankheitsprozesse auf diese 
Vorgange EinfluB ausiiben, wird untersueht. (Dtseh. med. Wchschr. 58.1484. 16/9.1932. 
Utrecht, Reichsuniv., Hygien. Lab.) Sc h w a ib o l d .

Jean Cheymol und Alfred Quinquaud, Uber das Absinken der Calcamie des 
parathyreoidektomierten Hundes naeh zeitioeiliger Zufuhr von bestrahltem Ergosterin {Y i
tamin D). (Vgl. C. 1932. II. 1933.) Von den friiher benutzten 3 Vitamin-D-Praparaten 
erliielten Hunde eine gewisse Zeit hindureli versehiedene Mengen {0,0025— 0,01 g 
pro kg Kórpergewicht taglich), worauf dann Schilddriise u. Nebensohilddriise yoII- 
st&ndig entfernt wurden. Der Blutcalciumspiegel wurde vorher u. naehher kontrolliert. 
Unbehandelte Tiere starben so innerhalb einer Woche, mit Praparat A behandelte 
Tiere uberlebten im besten Falle (bei Vorbehandlung mit groBter Dosis) 11 Tage, 
m it Praparat B 86 Tage u. mit Praparat C 169 Tage. Im allgemeinen beginnt die das 
Leben verlangernde Wrkg. mit derjenigen Dosis, die beim n. Tier eine Hyperealcamie 
bewirkt. Bei denjenigen Tieren, die ani kiirzesten uberlebten, war aueh der Ca-Geh. 
des Blutes am niedrigsten. Bei unvorbehandelten Hunden bewirkte die Entfernung 
der Drusen ein Absinken der Calcamie um etwa 60%; aucli bei vorbehandelten Tieren 
(bis 2 g bestrahltes Ergosterin insgesamt) tritt Absinken des Ca-Spiegels ein, bei den 
hóohsten Dosen jedoeh nur bis 45%. (Journ. Pharmac. Cliim. [8]. 16 (124). 185— 90. 
1/9. 1932. Paris, Coli. de France, Fac. Med.) S c h w a ib o l d .

Jean Cheymol und Alfred Quinquaud, t/ber die Entfernung des Schilddriisen- 
apparats bei Hunden. Das Uberleben auf Grund 'corheriger Zufuhr von bestrahltem 
Ergosterin ( Yiiamin D). Versuche zur Emiedrigung des Serum-Calciums durch subcutane 
Injektion non Terpentin und Erzeugung von subculanen Abszessen. (Vgl. vorst. Ref.) 
Drei Hunde, die wie vorst. angegeben behandelt worden waren, erliielten je 2 Injektionen 
von 2 bis 4 ccm Terpentin subcutan. Walirend das bei n. Tieren ein Absinken des
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Serum-Calciums von etwa 10—20% yerursacht, war dies in gleicher GroBenordnung 
bei 2 von den driisenlosen Tieren der Fali, was aber wegen des vorlier sełion vorhandenen 
Tiefstandes der Calcamie dereń Tod herbeifuhrte. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 16 (124). 
190—94. 1/9. 1932.) S c h w a ib o l d .

Shiro Mayeda, Futterungsversuche m it Spaltprodulcten von Prolęinen. I. Mit einem 
proteinfreien Futtergemisch, dem 10% W lTTEs Pepton (pepsinyerdautes Fibrin) bzw. 
T e r u u c h is  Pepton (trypsinverdautes Casein), letzteres mit Zugabe von 1% Cystin, 
zugesetzt war, wuchsen Ratten n. u. zeigtcn in 3 Monaten eine Gewichtszunalime 
von 50 bis 60 auf 200 g. Ferner wurde Eiweifi von Fisehfleiseh durch Koolien m it 25%ig. 
H 2S 0 4 1,1 bzw. 30 Stdn., eine andere Portion mit 70%ig. H 2S 0 4 bei Zimmertemp. 
behandelt. Weitere Proben wurden 1,1 bzw. 60 Stdn. mit gesatt. Barytlsg. gekooht. 
Die Hydrolysate wurden nach Entfernung der H 2S 0 4 bzw. des Baryts zur Trockne 
gebracht u. davon jeweils 8% dem Grundfutter zugesetzt. Die 30 Stdn. mit H 2S 0 4 
bzw. 60 Stdn. mit Barytlsg. hydrolysierten Prodd. gaben keine Biuret-Rk. mehr u. 
der Amino-N erlióhte sich bei weiterem Kochen wahrend 5 Stdn. m it 20%ig. HC1 
nur noch wenig. Sie bestanden demnach fast nur aus Aminosauren. Mit allen Prodd. 
wurde ein n. Wachstum der Vers.-Tiere erreicht. Bei den von Casein durch Hydrolyse 
mit H 2S 0 4 bzw. Baryt erhaltenen Prodd. war das Wachstum der R atten etwas geringer 
ais n. Vers.-Tiere ohne Proteinzusatz starben in 20—25 Tagen, Tierc ohne Nahrung 
aber mit Trinkwasser in 2—3 Tagen. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 8. 98— 101. Marz 
1932. Tokyo, Inst. Physic. u. Chem. Res.) SCHWAIBOLD.

Shiro Mayeda, Futterungsversuche mit Spaltprodukłen von Proleinen. II. (I. vgl. 
vorst. Ref.) Von Fiscli- bzw. Pferdefleischprotein wurden mit H 2S 0 4 bzw. Barytlsg. 
Hydrolysate wie vorst. besehrieben hergestellt u. daraus durch Behandlung mit H gS04 
das enthaltene Tryptophan entfernt. Proteinfreies Futtergemisch mit Zusatz von 8% 
eines der beiden Hydrolysate ohne Tryptophan brachte die Vers.-Tiere bald zum 
Verenden, wahrend die gleichen Gemische nach Zusatz der mit 3% Tryptophan er- 
ganzten Hydrolysate n. Wachstum ergaben. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 8 . 296— 99. 
Juli 1932.) _ _ Sc h w a ib o l d .

Umetaro Suzuki und Nabetaro Hashimoto, Fiitterungsversuche mit Spaltpro- 
duklen von Proteincn. (Vgl. vorst. Reff.) Pferdefleischprotein wurde in ahnlicher 
Weise wie oben mit der 5-faehen Menge 25%ig. H 2S 0 4 35 Stdn. bzw. mit der 5-fachen 
Menge gesatt. Barytlsg. 60 Stdn. am RuckfluCkiihler gekocht, wonach die Biuret-Rk. 
negativ ausfiel. Zusatz von je 8 Teilen dieser von Baryt u. H2S 0 4 befreiten u. 
zur Trockne gebrachten Hydrolysate zu einem proteinfreien Futtergemisch brachte n. 
Wachstum von Ratten zustande. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 8. 292—95. Juli 1932. 
Tokyo, Inst. Physic. u. Chem. Res.) SCHWAIBOLD.

G. E. Burget, Philip Moore und Robert Lloyd, Uber die relative Absorption 
von Dextrose und Lamdose. Verss. in vivo an Hunden, Kaninchen u. Ratten, indem 
bei den ersten beiden Tierarten Teile des Darmtraktus abgebunden u. dann die Lsgg. 
injiziert wurden, bei den Ratten nach entspreehendem Fasten mit der Magensonde 
das Einbringen vorgenommen wurde. —  Ubereinstimmend wurde hierbei festgestellt, 
daC Dextrose etwas schnełler resorbiert wird ais Lavulose, doch war die Aufnahme 
der letzteren individuell merklich verschieden. Die Resorptionsgeschwindigkeit nahm 
mit der Zeit ab. Bei Ratten ist sie wahrend der ersten 30 Min. am hochsten. Ein 
Zusammenhang zwischen Resorptionsgeschwindigkeit u. dem Korpergewicht des 
Vers.-Tieres konnte nicht festgestellt werden. (Amer. Journ. Physiol. 101. 565—-69. 
1/8. 1932. Oregon, TJniv.. Med. School, Dep. Physiol.) SCHWAIBOLD.

G. E. Burget, Philip Moore und Robert Lloyd, Wird Ldvulose vxihrend des 
Absorptionsprozesses durch den Darm in Dextrose iibergefuhrt ? (Vgl. vorst. Ref.) In  
ahnlicher Weise n ie  yorst. angegeben, wurden Lsgg. von Lavulose in Darmteile u. 
isolierte lebende Stucke eingebracht. Nach 1-std. Verweilen konnte in der FI. im 
Darm keine Glucose nachgewiesen werden. Die Ringerlsg., in die die isolierten Darm- 
stiicke eingehangt waren, enthielt gleichfalls nur Lavulose u . keine Glucose. Das Blut 
aus der Mesenterialvene von Hunden, die LavuIose resorbierten, enthielt in allen 
Fallen Lavulose, jedocli war keine solehe im Herzblut enthalten. Liivulose wird dem
nach offenbar normalerweise ais solehe ohne Umwandlung resorbiert. (Amer. Journ. 
Physiol. 101. 570— 72. 1/8. 1932.) S c h w a ib o l d .

J. H. Hilton, J. W. Wilbur und S. M. Hauge, E in Vergleich zwischen Soja- 
bohnenmehl und Le-insaatmehl ais Proteinergdnzungen fiir wachsende Milchkalber. Beide 
Mehle erwiesen sich ais Proteinerganzung zu den Kornzulagen bei Fiitterung von je
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8 Farsen fiir 360 bzw. 330 Tage mit Alfalfaheu ais gleichwertig. (Journ. Dairy Science 
15. 277—81. Juli 1932. Lafayette, Indiania, Purdue Univ.) Gr o s z f EI/D.

Scłunerl, Hamsloffnachweis in  der normalen und pathotogisch veranderten tierischen 
Augenlinse. Nach Einbringen der Linse in eine 6%ig- Xanthydrollsg. wird dieselbc 
mkr. untersucht. In n. Linsen des Kaninchens finden sich in der Linsenkapsel reich- 
liehst, in den Lińsenfasern weniger reichlieh typ. Harnstoff-Xanthydrolkrystalle. 
In kataraktdsen Linsen waren auffallend weniger Krystalle naehweisbar ais in n. 
(Klin. Wchschr. 11. 952— 53. 28/5. 1932.) Zirm.

J. H. Bura, Die physiologische Wirkung von Aluminium. Krit. Besprechung 
des neueren Schrifttums. (Analyst 57. 428—40. Juli 1932.) G r im m e .

A. BuSChke und Bruno Peiser, Ergebnisse der Tlialliumforschung und ihre prak- 
tische Bede-ułung. Ubersichtsreferat. (Klin. Wchschr. 11. 1249— 51. 1289— 92. 30/7. 
1932. Berlin, Rudolf Virchow-Krankenh.; Berlin-Lichtenberg, Beratungsstelle f. Ge- 
schleclitskranke.) F r a n k .

Italo Simon, Neuere Resultate bei der Bestimmung der Molekularkoiizentrałion 
vcm Organen nach Darreichung von Arzneimitteln. Methyl- u. Athylalkolwl erhóhen die 
Molekularkonz. der Gehirnsubstanz, erniedrigen sie in der Muskelsubstanz. Olucose 
beeinfluBt nicht A der Leber, bei Muskelsubstanz tritt der Normalwert 20 Min. nach 
der Injektion, bei Gehirnsubstanz nach 2 Stdn., bei Serum nach 3 Stdn., beim Herz 
nach 6 Stdn. ein, wahrend die Niere auch nach 6 Stdn. noeh nicht wieder den n. physiolog. 
Wert zeigt. Saccharose ist olme EinfliiB auf die Niere, Normalzustand bei der Leber 
nach 6, beim Serum nach 9 Stdn., beim Gehirn steigt A in den ersten 2 Stdn., klingt 
dann bis zu 9 Stdn. wieder ab. Alinlieh liegen die Verhaltnissc beim Muskel. Nach 
Glycerin Normalzustand der Leber nach 1/ 2 Stde., des Muskels nach 2, des Serums 
nach 3, der Niere nach 6, des Gehirns nach 12 Stdn. (Arch. Farmaeol. sperim. 49. 
83— 89. Pavia.) G r im m e .

Otto Fiirth, Rudolf Scholl und Heinz Herrmann, t)ber die Einwirkung des 
Germanins (Bayer 205) auf die Milchsaurebildung. In Tierverss. iibte Germanin eine 
bcschleunigende Wrkg. auf die postmortale Sauerung der Muskeln u. der Leber von 
Tieren in vivo u. in vitro aus. Es beschleunigt in kleinen Konzz. auch die bakterielle 
Milchsaurcbldg. in der Milch mit u. ohne Zusatz von Zuckerarten. Germanin ist kein 
allgemeines Fcrmentgift, es vermochte in den Verss. die enzymat. Wrkg. der Diastase 
des Pepsins, des Trypsins u. der Lipase nicht zu hemmen. (Wien. klin. Wchschr. 45. 
1012— 13. 12/8. 1932. Wien, Univ.) F r a n k .

R. F. Hanzal und Victor C. Myers, Die Aussclieidung von Melhylhamsduren 
nach Eingabe von melliylierten Xanthinderualen. Fiitterung von Theophyllin u. Kaffein  
bewirkt eine erhohte Harnsaureausseheidung im Urin, wahrend Theobromin ohne Ein
fluB bleibt (Verss. an Hunden u. ani Mensch). Dabei zeigt sich, daB niethylierte Harn- 
sauren eine gróBere Loslichkeit ais Harnsiiure selbst besitzen. (Journ. biol. Chemistry 
97. Nr. 1. L X IX —-LXX. Juli 1932. Cleveland, Western Reserve Uniyersity. 
Department of Bioehemistry, Sehool of Medicine.) SCHOBERL.

Clarence P. Berg, Der Einflufs der oplischen Aktimtdt auf die Kynurensdurebildung. 
In Fortsetzung von friłheren Unterss. (vgl. C. 1931. II. 871) iiber die Kynurcnsaure- 
bldg. ergibt sich, daB mit aklirem  Acetyltryptophan, das jetzt dargestellt werden kann, 
die doppelte Menge an Kynurensaure zu erhalten ist wie mit rf,Z-Acetyltryptophan. 
Mit freiem 1-Tryptophan ist die Ausbeute jedoch immer noeh bedeutend groBer. Auch 
bei d,1-Tryptophan ist nur die Halft-c an Kynurensaure zu erhalten. Es seheint nur 
die l-Komponente zur Kynurensaurebldg. fahig zu sein. (Journ. biol. Chemistry 97. 
Nr. 1. LXVIII. Juli 1932. Iowa City, Biochemical Labor. of the Univ.) SCHOBERL.

W ilhelm Heim, Pernokton ais Hypnoticum in der Chirurgie. Pernokton wird 
ais Hypnoticum zur Einlcitung von Narkosen empfohlen. (Miinch. med. Wchschr.
79.. 1316— 17. 12/8. 1932. Berlin, Krankenli. a. Urban.) F r a n k .

C. Lang, tlber ein neues Prdparat zur Schmerzbekdmpfung. Fineural (Hersteller 
Dr. Oe h r e n  n. Co., Berlin) besteht aus BromisovaIerianylurea, Pyr. dim. amino- 
phenyldim., Codein. phosphor. u. Extrakt. belladonnae. Das Praparat zeigte gute 
antineuralg. u. antipyret. Wrkgg. (Med. Welt 6. 1102— 03. 30/7. 1932. Mainz, St. Hilde- 
gardis-Krkh.) F r a n k .

H. Weese und w. Scharpff, Evipan, ein neuartiges Einschlafmitlel. Empan 
(I. G. F a r b e n )  ist eine N-Methyl-C-C-eyelohexenylmethylbarbitursaure, ein weiBes, 
krystallin., geschmackfreies Pulver vom F. 143— 145°. In Tierverss. sowohl, wie auch 
in klin. Verss. an Mensehen erwies sich Evipan ais ein Mittel, das schnell einen ruhigen
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tiofen Schlaf von kurzer Dauer hervorruft. Keine unangenehmen Nachwrkgg. 
(Dtsch. med. Wchschr. 58 . 1205—07. 29/7. 1932. Elberfcld, I. G. Farben, Kuranstalt 
SchloB Hornegg.) F r a n k .

Tischitz, Praklischc Erfahrungen mit einem neuen Entgiftungs- und Umstimmungs- 
mittel. M it Detoxyn  (Herst. JoHANN A. W ijLFING, Berlin SW .), einem Keratinderiv., 
orzielte Yf. gute therapeut. Erfolge bei fieberhaften Erkrankungen. (Wien. med. 
Wchschr. 82. 1041—42. 6/8. 1932. Leoben.) F r a n k .

Hans Nowotny, Immeninbehandlmig chronisch entziindlicher Prozesse. Es konnten 
bei Gelenkerkrankungen mit dem Bienengift Immenin (H erst.: S t a a t l . Se r o t h e r a - 
PEUT-lNSTITUT Wien IX ) beaehtenswerte Erfolge erzielt werden. (Miinch. med. 
Wchschr. 79 . 1159—60. 15/7. 1932. Wien, Orthop. Spital V.) F r a n k .

Ruhbaum und Helmut Hess, Ouphen in der Therapie entziindlicher Imngen- 
erkrankungen. Ouphen (Herst.: Fa. H e y l ) ist der Guajakolester der Phenylchinolin- 
carbonsaure. Das Praparat wurde mit Erfolg bei katarrhal. Erkrankungen der Lungo 
verwendet. (Med. W elt 6 . 1065—66. 23/7. 1932. Berlin, Staatskrankenh.) F r a n k .

Paul Mandl, Vergleichende Untersuchung uber die gonokokkzide Wirkung der ge- 
brauchlichm Silbersalze im  Nahrbodenverschlechterungsversuch. Die Grenze fiir dio 
gonokokkzide Kraft im Nahrbodenverschlechterungsvers. liegt bei Einhaltung von 
P h =  7,3— 7,4 des Aszites-Agar fur Hegemon, Agosulf, Targesin, Neoreargon, Eeargon, 
Cholerni, Protargol, Protargolgranulat u. Argentamin oberlialb einer Konz. von 0,012%  
der angefuhrten Ag-Verbb. Transargan, A zykal u. Albargin wirken auch unterhalb 
dieser unbedingt gonokokkzid. Bei einer Konz.-Grenze von 0,024% erwiesen sich die 
untersuchten Mittel, auBer Protargolgranulat u. Rcargon, ais durchweg wirksam. 
(Wien. klin. Wchschr. 45 . 918—20. 15/7. 1932. Wien, Staatl. Serotherapeut. Inst.) Fk.

Ernst G. Abraham , Zur Behandlung der chronisclien Adnexgonorrhoe m it Cono- 
vitan. In klin. Verss. konnte mit Oonovitan kein wesentlicher Fortschritt gegenuber 
don bisher ublichen Behandlungen dor weiblichen Gonorrhoo festgestellt werden. (Med. 
Klinik 28 . 1108—11. 5/8. 1932. Breslau, Israelit. Krankcnh.) F r a n k .

Karl Hillenbrand, Schwerhdrigkeit ?iach Chenopodiumohergiftung. Bei einer 
56-jahrigen Frau traten nach einer Wurmkur mit Chenopodiumól schworo Vergiftungs- 
erscheinungen mit bleibenden Gehorstorungen auf. (Miinch. med. Wchschr. 79. 
1152-—53. 15/7. 1932. Tiibingen, Univ.) F r a n k .

Ilse Hellich, Uber Agranulozytose nach Neosaharsanbehandlung. An der Rostocker 
Klinik konnten innerhalb von 2 Jahren 3 F alle  von typ. letalor Agranulozytose nach 
jVeosaZwrsarabehandlung von Luetikern beobachtet werden. (Med. Klinik 28. 1133—35. 
12/8. 1932. Rostock, Univ.-Klinik.) F r a n k .

K. Beck, K. Beringer und M. Gundel, Ezperimentelle Unłersuchungen zur Chemo• 
therapie der Meningitis. Verss. mit Urotropin, Gylotropin, Septojod, Solganal u. Trypa- 
flam n. Es wurden kaum klin. beaehtenswerte Erfolge erzielt, einzig die intra- 
lumbale Trypaflavinbehandlung scheint, friihzeitig angewandt, aussiehtsreich zu sein.
(Miinch. med. Wchschr. 79. 1305— 09. 12/8. 1932. Heidelberg, Univ.) F r a n k .

Leo M. Kugelmeier, Erfolgreiclie Behandlung mit Pyrifer bei Meningokokken- 
meningitis und drohendem Hydrocephalus internus. Klin. Bericht. (Med. Klinik 28. 
1101— 02. 5/8. 1932. Charlottenburg, Krankenh. Westend.) F r a n k .

H. Bachrach, Ergocholin, eine neue Basedowtherapie. Ergocholin (Hersteller 
Ch e m . F a b r ik  D r . J o a c h im  W i e r n i k  & Co., Berlin-AVaidmannslust) ist eino 
Kombination von Reinalkaloiden des Mutterkorns mit einem Cholinester, dem 
Paeyl. Yf. erzielte mit dem Praparat gute Erfolge bei Basedow. (Med. W elt 6. 1140. 
6/ 8. 1932. Berlin, Neukolln.) F r a n k .

Herbert Herzum, Zur Behandlung des Tetanus mit Pemocton. Tetanus bei 
Kindern wurde erfolgreich mit Pemocforcinjektionen bekampft. (Med. Klinik 28. 1041. 
22/7. 1932. Aussig, Bezirkskrankenh.) F r a n k .

Rudolf M. Bohnstedt, Erfahrungen mit Psorimangan bei der Psoriasisbehand- 
lung. Psorimangan (Herst.: Fa. W e i l , Frankfurt a. M.) enthalt M n02 in kolloidal 
verteilter Form. Das Praparat besitzt eine gewisso aktivierende Wrkg. auf die in den 
Epidermiszellen sich abspielenden fermentatiyen Osydationsprozesse u. leistete, intra- 
venós u. intramuskular appliziert, gute Dienste bei der Behandlung der Psoriasis. 
(Muneh. med. Wchschr. 79. 1150—52. 15/7. 1932. Munchen, Univ.) F r a n k .

H. W erner, Uber Erfahrungen mit Synthol. Synthol (Herst. SYNTHOL-GES. 
Berlin W.) ist eine subkolloidale Lsg. der molekularen Verbb. von Diphenylmethyl- 
ather u. Trichloracetsemiacetal in 33%ig. A. Mit dem Praparat erzielte Vf. gute
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Erfolge bei Behandlung von Furunkeln u. Geschwiiren. (Med. Welt 6. 1102. 30/7. 
1932. Hochweitzsehen [Sa.], Landesanstalt.) F r a n k .

H. E. Biittner und H. Mórler, Ezpcrimentelle und klinische Erfahrungen mit 
cinem Calciurnnitrittheobromincalcium ( Vasoklin). Vasoklin (H erst.: G oEDECKE) ist 
ein komplexes Calciumnitrittheobromincalcium. Es bewiihrte sieh bei Behandlung 
von Angina pectoris u. ais blutdrueksenkendes Mittel. (Munch. med. Wchsehr. 79. 
1197. 22/7. 1932. GieBen, Univ.-Klin.) F r a n k .

W illy H. Crohn, Weitere Erfahrungen iiber die Wirkung von hohen Coramindosen, 
insbesondere bei Vergiflungen. Intravenóse Injektionen liohcr Dosen von Coramin 
erwiesen sieh vielfach in der Therapie schwerster Vergiftungen ais lebensrettend. (Med. 
Klinik 28. 1034— 36. 22/7. 1932. Berlin, Rudolf-Virchow-Krkh.) F r a n k .

E. Keeser, Eisengehalt und Widerstandsfahigkeit des Organismus gegen HCN und 
H2S. Vortrag. Kaninchen, die mit Grunfutter +  FeCl2 gefuttert waren, zeigten im 
Gegensatz zu Tieren, die nur mit Milchreis oder Grunfutter ernahrt waren, tox. Dosen 
von NaGN u. i\Ta,S  gegenuber eine gróCero Widerstandsfahigkeit. Diese erhóhte Resi- 
stenz wird auf den hóheren Fe-Geh. der Gewebe der m it Grunfutter +  FeCl2 gefutterten 
Tiere zuruckgefuhrt. (Areh. exp. Pathol. Pharmakol. 157. 102— 03. Rostock.) MaHN.

Antonio Montefredine, Der Zinkgehalt innerer Organe in zwei Fiillen der Ver- 
giftung mit Zinkpliosphit. Der Zn-Geli. der Organe war um so liolier, jo mehr der Fett- 
geh. derselben unter den n. Werten lag. (Areh. Farmacol. sperim. 54. 223—28. 15/8. 
1932. Peseara.) G r im m e .

F. Weyrauch, Ncuere Forschungsergebnisse iiber Aufnahme, Verteilung und Aus-
scheidung des Bleies. Nach Zufuhrung von Pb-Prdparaten durch Injektionen, Ver- 
fiitterung oder Einatmung findet man betrachtliche Pb-Mengen in Leber, Nieren, 
Knochen u. Blut, wahrend Milz, Gehirn, Lunge, Muskeln u. Darm Pb-frei sind. Die 
gróBte Menge des im Kórper vorhandenen Pb nimmt der Knochen auf u. zwar in der 
eigentlieheij Knochensubstanz. Der Harn enthalt bei Pb-Vergif tungen immer Pb-Mengen, 
die bei schwerer Pb-Vergiftung sehr hoeh sein konnen. Vf. konnte bis zu 1 mg Pb in 
der Harnmenge von 24 Stdn. nachweisen. Die Pb-Ausseheidung durch den K ot war 
etwa 2,5-mal so groB ais die durch den Harn. (Med. Klinik 28. 1123—-25. 12/8. 1932. 
Halle-Wittenberg, Univ.) F r a n k .

Groetschel, t/ber das Zustandekcnmnen von Schddigungm des Zentralnenensystems 
durcli Bici. Vf. beschreibt 10 F a lle  von Pb-VergiJtungen. Es zeigte sieli die Erfahrung 
bestiitigt, daB iiltcrc Leute leichter ais jungę durch Pb bedingte Schadigungen des 
Zentralnervensystems erleiden, zumal bei ersteren fast stets gewisse Verbrauchsersehei- 
nungen an den GefaBen zu erwarten sind. Arbeiter, die in vorgeriickteren Jaliren in 
die Pb-Arbeit einrueken, erkranken besonders haufig. (Areh. Gewerbepathologie u. 
Gewerbehygiene 3. 325—34. 6/7. 1932. Breslau.) F r a n k .

Erwin Rutishauser, Experimentelle Studien uber die bei chronischer Bleivergiftung 
vorkommenden Knochenverdnderungen von der A rt der Ostitis fibrosa von Recklingluiusen 
jund dabei nachweisbarer Epithelkdrpen-ergróflerung. Verss. an Tieren (Kaninchen). 
Die Pb-Vergiftungen zeigten sieh beim Tier in einer Art progressiver Knochenatropliie, 
am meisten befallen waren die Kiefer. Die Ausscliwemmung des Pb aus den Knochen 
erfolgt patholog.-anatom. unter dem Bilde der Osteoklasie. Farber. verhalt sieh Pb 
wio Ag, indem es sowohl an die Kerne, wie an die Knochensubstanz gebunden ist. 
(Areh. Gewerbepathologie u. Gewerbehygiene 3. 300—323. 6/7. 1932. Genf, Patholog.
Inst.) F r a n k .

S. Genkin, Zur K lin ik  der akuten Arsenrergiftung durch Einatmung von arsen- 
haltigem Staube. Vf. bcrichtet iiber Erkrankungsfalle von 8 Arbeitern, die zur Horst. 
von Emaille bestimmto Sb-Tafeln zu zermahlen hatten. Die Sb-Tafeln entliielten  
94% Sb, 0,01% Pb u. 0,55% As. Die Erkrankungen sind auf den As-Geh. der Sb- 
Tafeln zuruckzufiihren. (Areh. Gewerbepathologie u. Gewerbehygiene 3. 770—76. 
3/9. 1932. Moskau, Obuch-Inst.) F r a n k .

F. LÓning, Uber die Anom m ie bei der akuten Arsenwassersłoffvergiflung. Klinischer
Bericht iiber den Verlauf von G schwcren und 5 leichten Erkrankungen. Klin. Bericht 
.uber Falle akuter, gewerblicher AsH3-Vergiftung. An der Entstehung der Anoxamie 
bei akuter AsH3-Vergiftung im 1. bedrohlichen Stadium sind neben blutzerstorenden 
fiucli 0 2-zehrende Krafte des AsH3 stets mit beteiligt. Aus der Blutzerstorung geht 
der liamatogeno Ikterus u. die Hamatinbldg., ans der 0 2-Zehrung die allgemeine 
Cyanose hervor. Therapeut. bewahrto sieli intravenóse Zufuhr von gut mit 0 2 gesatt.
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Blut. (Dtsch. Arćli. klin. Med. 173. 177— 98. 27/6. 1932. Harburg-Wilhelmsburg, 
Stadt. Krankenh.) F r a n k .

Erich Leschke, Fortschrilte in  der Erkenntnis und Behandlung der wichtigsten 
Vergijtungen. (Vgl. C. 1932. II. 1471.) Vergiftungen mit antineuralg. Mitteln u. durch 
Alkaloide. (Miincli. med. Wchschr. 79. 1194— 95. 1274— 76. 5/8. 1932. Berlin.) Fk.

F. Riechen, Zwei Vergiftungsfalle mit Percain. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 63. 
557— 60. Mai 1932. Essen, Chem. Unters.-Anst.) F r a n k .

L. W achholz, Uber 3 Fdlle von Vergiftung mit Arecolin. 3 Vergiftungsfalle mit 
Br-Arecolin, das versehentlich einer zur Injektion bestimmten CaCl2-Lsg. zugesetzt 
worden war. Ausgang: Heilung. (Dtsch. Ztschr. ges. gerichtl. Med. 19. 224—27. 30/6. 
1932. Krakau.) F r a n k .

W ilma Sanders, Blutveranderungen durch aromatische Kohlenwasserstoffe in 
einem Rotationstiefdruckbetriebe. Die Unters.-Ergebnisse bestatigten die friiher bereits 
festgestellten Schadigungen des Knoohenmarks bei Arbeitern in Rotationstiefdruck- 
betrieben, hervorgerufen durch aromat. KW -stoffe (Bzl. u. seine Homologe). (Arch. 
Gewerbepathologio u. Gewerbehygiene 3. 777— 90. 3/9. 1932. Wiesbaden.) F r a n k .

Hans Jost, Harnuntersuchungen bei chronischer Schadigung durch Benzol und 
Benzolderitale. Bei Druckereiarbeitern konnte eine gegeniiber der Norm bedeutend 
gesteigerte Ausscheidung von gepaarten Schwefclsauren u. Glykuronsauren, von 
Phenolen u. von Hippursaure festgestellt werden. Die Vermehrung der Hippursauro 
im Harn wird auf eine Aufnahme von Toluol mit der Atmungaluft, die Vermehrung 
der anderen Stoffe hauptsachlich auf Einatmung von RzL-Dampfen zuriickgefiihrt. 
(Arch. Gewerbepathologio u. Gewerbehygiene 3. 791— 97. 3/9. 1932. Frankfurt a. M., 
Univ.) F r a n k .

I. E. Lewin, Zur Frage der pathologischen Verdnderungen und der Funktiom- 
fahigkeit des Reticuło-Endothelsystems bei Vergiftung mit Benzindampfen. Bei a k u t e r 
Bzn.-Yergijtung treten folgende Krankheitserscheinungen auf: Hyperamie, Rk. des 
Reticula-Endothelsystems, Degeneration u. Siderosis. C h r o ń .  Vergiftungen mit Bzn. 
fiihren meist zu verhaltnismal3ig unbedeutenden Veranderungen in den inneren Organen. 
Hięr spielt die Gewohnung eine Rolle, dio der an andoro narkot. Mittel, wie Morphin, 
analog ist. (Arch. Gewerbepathologio u. Gewerbehygiene 3. 340—47. 6/7. 1932. Lenin
grad, Inst. z im  Studium der Berufskrankheiten.) ' F r a n k .

K. W ysocki, Yergiftung durch CantJiaridensalbe. Yergiftungserscheinungen boi 
einem alten Manno nach Einreibungen mit Cantharidensalbe, die irrtumlich an Stello 
von W lLKlNSONscher Salbe gegen Skabies abgegeben worden war. (Wien. klin. Wchschr. 
45. 964— 69. 29/7. 1932. Heidelberg, Univ.) F r a n k .

F. Reiche, Zur Genese der Bronchialkrebse und ihre Beziehungen zu Kampfgas- 
schadigungen. Klin. Bericht. (Med. Welt 6 . 1013— 14. 16/7. 1932. Hamburg.) F r a n k .

Maurice Arthus, Precis de cliimie physiologiąue. I le  ód. Paris: Maseon ct Cie. 1932. (522 S.)
Br.: 55 fr.; cart. toile: 65 fr.

G. Laniez, Les fondements physiques et physiologiąues du mćtabolismo do base. Paris:
J.-B. Baillićre et fils 1032. (184 S.) Br.: 40 fr.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Jifl Fragner, Industrićlle Herstelhmg galcnischer Praparate. Allgemein gehaltener 

Yortrag. (Ćaspis Ceskoslovcnskeho Lekarnictva 12. 145—49. 15/6. 1932.) M a u t n e r .
E. Takahashi und K. Shirahama, Untersućhungen uber Agar-Agar. II. Uber 

die beiden AHen von Hydratem, erhalten durch Heifiwasserhydrolyse. (I. vgl. C. 1932. 
I. 2065.) Das eine (Hydrato-kanten-<5) war unl. in k. W., das andere (Hydrato-kanten-A) 
1. in W., u. wurde aus dem Filtrat von <5 mit A. gefallt. <5 scheint ein einfaches Poly- 
saccharid zu sein, enthalt fast keine Asche u. wird sehr leicht durch vord. Mineral- 
siiuren zers.; ). enthalt viel Asche (meist SO., u. Ca, wenig Mg, Na, K  usw.) u. wird 
nicht leicht zers. Durch Elektrodialyse kommt bei ). wenig SO.," zur Anodę, wahrend 
Ca" in merklichen Mengen zur Kathode gelit u. die Lsg. deutlich sauer wird. Daraus 
wird die Struktur von Agar wie folgt abgeleitet: R—R'— 0 - S 0 2-0 —-[Me]. Dio 
Bindung R —R' scheint mehr Beziehung zur Gehcrung zu haben ais dio zwischen R' u.
SO., nach SAMEC u . ISAJEVIC. (Buli. agricult. chem. Soc. Japan 8 . 8—9. Jan./Marz. 
1932.) Gr o s z f e l d .

— , Neue Arzneimittel, Spezialitaten und Yorschriften. Alazo, friiher Olax
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.(Na t u r h e il  - INSTITUT H . D o r r i e , Hameln a. W.): Darmstórkungsmittel in 
Tabletten. —  Consechin - Drage.es (Dr. GEISZLER u . Co., Essen) enthalten nach 
B onnin , Dtsch. Arzte-Ztg. 6 . Nr. 265, pro Dragee: Wirksame Bestandteile von 
Secale cornut. 0,012; Chinin, niuriat. 0,023; Extr. Gentian. 0,05; Ferr. oxyd. sacchar.
0,035. Bei Kopfsehmcrzea u. Dysmenorrhoe. —  Cumana (C. F. BoEHRINGER U. SOHNE, 
Mannheim-Waldhof): 10%ig. Lsg. einer Cu-Mn-Verb. mit 2,1% Cu u. 3,64% Mn. In 
Lsg. 1: 200 u. 1: 400 zur lokalen Behandlung der Gonorrhóe. — Elastocapsil 
(P. BEIERSDORF U. Co. A.-G., Hamburg): elast. Capsicumpflaster, das allen Be- 
wegungen folgt u. sich faltenlos anlcgen laBt. (Pharmaz. Zentralhalle 73. 232—34. 
14/4. 1932.) H a r m s .

— , Neue Arzneimittel, Spezialitalen und Geheimmiltel. Akonal-Suppositorien 
(„ T era p ia 11, M. K o la k , Prag VIII): Bismut. oxyjodotannic., Extr. Hippocast. u. 
Hamamelidis, ZnO, Acid. p-aminobenzoath., Bals. peruv. Gegen Hamorrhoiden. —  
Cannaltablelten (LoVENS Chem. F a b r ik , Kopenhagen): 0,05 g Aeid. phenylathyl- 
barbituric., 0,05 g Extr. Cannabis indieae. Gegen depressive Zustiinde. —  Eichlers 
Getra ( E ic h le r s  G e tr a  Y e r k a u fs-M o n o p o l, H. T o b ia s K o h le r ) ,  Frankfurt 
a. M.), auch Krauteransatz-Lebenselixier, enthalt ca. „25 Vol.-% “ Fumaria officin., 
Maba eb. ( ?), Levisticum officin., Illicium anisat., Sassafras, Borago officin., Sarsa- 
parilla, Guajaeholz. Gegen Arterioselerose, Obstipation usw. —  Ferchinat („T erap ia" , 
M. K o la r ,  Prag VIII): Ferr. citrie., Chinin. (5,0) u. Vin. maltos. (1000,0). Mit
1,0 Leeithin. Leciferchinat; m it weiteren 5,23 Sol. ars. Fowler Ars. Leciferchinat. —  
Heparsol (Pharm . W e r k e  Dr. E. D onA th , PreBburg): konz. Lebersubstanz; 0,05 
Ferrolactat u. 0,0001 Aeid. arsenieos. nebst Extr. Gentianae u. Extr. Quillajae in 
Dragees. — Ilormoicholerpan-Pillen (Dr. R. u. Dr. O. W e il ,  Frankfurt a. M.): Ichto- 
terpan (C. 1926. II. 2614) u. Testes-, Ovarien- u. Hypophysenhormone. Gegen Stó- 
rungen des Keimdrusensystenis. —  Kalzinal-Kolar („T erap ia" , M. K o la r ,  Prag VIII): 
Cale. lactic., Cale. glycerinophosph., Cacao, Saccliarin u. Vanillin. Bei anaphylakt. 
Zustanden. — Kalzogen-Biscuits (Pharm . W e r k e  Dr. E. D onA th , PreBburg) (an 
anderer Stelle Kalzogen-Biskoten): Kolloidaler Kalk u. Natriumlactat in gleichen 
Mengen. Zur Kalktherapie, — Kresolpuher Fresenius (Dr. FRESENIUS, Frankfurt 
a. M.): 3% Tricresol, Sassafrasól, Talkum, Bolus, MgO. Gegen Ungeziefer, besonders 
zur Vertilgung der Nisse. —  Lum ipirin  (an anderer Stelle Lumpirin) („T erap ia" , 
M. K o la k , Prag VIII): Dimethylaminopyrazolon (2 Moll.) u. Natr. phenylathyl- 
barbituric. (1 Mol.) ais Molekiilverb. Analgeticum. —  Magnelic-Einreibung (Apoth. 
„Z toi GOLDENEN H ir sc h e n " , W ien I): Emulsion aus EiweiBkórpern, ath. Olen, 
Essigsaure u. Terpenen. —  Menogen (LECIN W ERK  Dr. E r n s t  L a v es , Hannover): 
Je Tablette Trockensubstanz aus 1 g frischen Schweineovarien; 0,2 g Arsen-Lecin 
siec. (magenunl., leicht darml. Fe-EiweiBmetaphosphat m it 10% Fe u. 0,33% As20 3). — 
Papavydrin-Laclose-Pulver (Dr. 11. u. Dr. O. WEIL, Frankfurt a. M.): Fiir Rezeptur- 
zwecke hergestellte Mischung von Papavydrin u. Milchzucker. —  Pepsinal („T erap ia" , 
M. K o la r ,  Prag VIII): 25,0 Pepsin., 3,0 Acid. hj'drocliloric., 100,0 Spirit. vini u. 
Vin. maltos. Lecipepsinat enthalt auBerdcm 1,0 Leeithin. —  Antigangranoses Serum 
,,Weinberg“ ( I n s t i t t j t  P a s t e u r ,  Paris): Serum antiperfringens (W e lc h -F r a n k e l-  
scher Bacillus) 40 ccm; Serum antisporogenes 20ecm , Serum antioedematicus (N ovy- 
scher Bacillus) 20 ccm, Serum antivibrion septitjue (Pararauschbrandbacillus) 10 ccm, 
Serum antihistolytiąue 10 ccm. Bei Appcndicitis u. Peritonitis. —  Pneumolysin 
(Dr. ing. H e is l e r ,  Chrast b. Chrudim): hier richtiger fiir Pleumolysin (C. 1931. II. 
470). —  Polyniedia neuralgica (P o ly m e d ia -P r a p a r a te , Berlin-Liehterfclde): Codein. 
phosplior. 0,01, Phenacetin, Acetylsalicylsaure <1 a 0,25 je Tablette. —  Pulvex (G eorg  
V oG G ER, Miinchen NO 34): Derrispraparat zur Ungezieferbeseitigung bei Hunden, 
Katzen, Vogeln usw. —  Reumez K olar („T erap ia" , M. K o la r ,  Prag V III): Campher, 
Methylsalieylat, Menthol, ath. Senfol u. Stearinsalbe. —  Sikalgin purum  (Herst. ders.): 
In 100 Tin. Ilcrb. Thymi. 2,0; Herb. Droserae 4,0; Rad. Ipecacuanhae 0,1; Extr. 
Malt. 6,0; Kai. sulfoguajacol. 6,60 u. Cale. glycerinolactophosph. 1,0. Sikalgin codeinat. 
enthalt auBerdem 0,05 Codein. phosph. — Sukopekl-Dragees (L eo -W erk e  G. M. B. H., 
A b t. S tep h a n , Dresden A 19): Menthol, Borax, Anasthesin „Hoechst", Succ. Liqu. 
u. 01. Anisi. Gegen Husten. — Tempino (TEMMLER-Werke, Berlin): Neuer Name fiir das 
Pinobad Markę „Temmler". —  Traubenzucker-Ampullen ,,Merck" (E. M erck , Darm
stadt): Keimfreie 10%ig. Dextroselsg. in 10 cem-Ampullen, bzw. 12,5%ig zu 25 u. 
200 ccm; 25%ig. zu 25 u. 50 ccm bzw. 50%ig. zu 10 u. 25 ccm. Bei Insuffizicnz- 
erscheinungen des Herzens zur Starkung des Myocards. Im Handel auch Trauben-
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zucker-Tablctten zu 5 g. — Tussifugin-Bonbons (L e o -W e r k e  G. M. B. H ., A b t . 
St e p h a n , Dresden A  1 ): Borax, Extr. Malti, Rad. Ipecac. Succ. Liąuirit, Balsam, 
tolut., 01. Menth. u. Menthol. —  Vagodal (K a l i -Ch e m ie  A.-G., Berlin): Pulver- 
fórmiges Gemisch aus ungiftigen Rhodansalzen u. einem baetericid wirkenden Ag-Zn- 
Rhodanid. Gegen Vaginal- u. Cervicalkatarrhe. — Venecin (A.-G. FUR AsCHENCHEMIE, 
Alfc-Ruppin): Mineraiwasscr aus der Ascke besonderer Lignite. Enthiilt nach R a g n a r  
B e r g  Li, NH.1( Na, Ca, Ba, Mg, Al, F e11, Mn, Zn, N i, Co, Cu, Pb, Au, J, S i0 2, Titan- 
saure, Hydrosulfitionen (? Ref.), freie C 02 neben H C 03'. Mit 9 Tin. Trinkwasser zu 
verd. Das friihere Praparat (C. 1925. II. 214) ist nicht mehr im Handel. —  Vit-Alexin 
(V i t -Al e x in -L a b o r a t o r ie s , London): Grundsubstanz, aus welcher dureh die
Driisen des Korpers die Hormone erzeugt werden (! Ref.). Gegen Diabetes, Anamie, 
Epilepsie usw. (Pharmaz. Monatshefte 13. 12— 16. 39—43. 59—62. 87—89. 111— 15. 
Mai 1932.) H a r m s .

— , Neuere Arzneimillel und Spezialitdten. Te-Te-Spulpulver (Dr. S. Me y e r  U. Co., 
Berlin N  24): Aoykal (C. 1927. II. 128), Laetose, Borat. In l% ig. Lsg. gegen Fluor 
albus usw. (Pharmaz. Presse. Wiss.-prakt. H eft 1931. 170.) H a r m s .

B. A. Gr. Veraart und Joh. B. Drenth, Die antiseptische K raft (in vitro) von 
5°/0iger Tinctura Jodi, verglichen mit der vieler anderer Antiseplika. Nach Yerss. gehórt 
dio Jodtinktur zu den starkston Antisopticis, die die sporenbildenden Bakterien in 
eiweiBhaltigem Milieu in kurzor Zeit (bis 30 Min.) abtoten. Ais abortive Wundanti- 
septika kommen aul3er 5- u. 10°/oig- Jodtinktur in Frage: Solutio Lugoli fortior, 
Rivanol 0,l%ig> Superol 0,5%ig, Trypaflavin Pikrintinktur 5°/0ig, A gN 03
(fur kleine Wunden) 2°/oig- Etwas weniger geeignet sind: IlgCU 0,1 %ig, Mercuro- 
chrom 5%ig, Chloramin 0,5°/oig. Ungeeignet: Carbolsaure 5°/0ig, D a KINS FI., H 20 2, A., 
Tanninlsg. Besonders bei frischen Wunden ist reichliche Anwendung von Jodtinktur 
zu empfehlen. (Ncderl. Tijdschr. Geneeskunde 76. 4096—4116. 27/8. 1932. Kerk- 
rade.) _ _ _ Gr o s z f e l d .

Heinz Siebeneicher, OUgodynamisclie Wirkung der Metalle und Metallsalze. 
Zusammenfasscnde t)bcrsieht unter besonderer Beriicksichtigung der patentrechtlieh 
geschiitzten Verff. (Kolloid-Ztsehr. 59. 115—23, 243—53. 1932. Berlin-Friede-
nau.) _______________  L e s z y n s k i .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Pjlasler fu r rontgenphoto- 
graphisclie Zwecke, gek. dureh einen diinnon Schichttrager, der auf der einen Seite 
eine einzelne Kórner von Schwermelallsalzen von etwa 0,2— 2 mm Dilrchmesser in 
unregelmaBiger Verteilung enthaltende Kolloidschichl, auf der anderen Seite gegebenen- 
falls eine beliebigc Klebschiclit tragt. — 2. dad. gek., dafi die Kolloidschicht etwa 3 bis
4 Schwermelallsalzkórner jo qcm enthiilt. (D. R. P. 557400 KI. 30a vom 4/6. 1930, 
ausg. 22/8. 1932.) Sc h u t z .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Walter Schoeller, Erwin 
Schwenk, Berlin-Charlottenburg, Hans-Georg Allardt, Berlm-Rcinickendorf, und 
Otto VOn Schickh, Berlin), Darslellung von Schwefełsdureeslern jodierler Alkohole bzw. 
ihrer Salze, dad. gek., daB man Schwefelsaureester bzw. ihre Śalze mit jodierenden 
Mitteln oder jodierto Alkohole mit sulfonierenden Mitteln behandelt. —  Z. B. wird 
das K-Salz der Allylalkoholschwefelsaure in einer Chlf.-Lsg. von J  unter zeitweiligem  
Umriihren bei 15° stehen gelassen. Nach dem Abdatnpfen des Chlf. wird das K-Salz 
des p,y-Dijodpropanolschwefelsdureesters durch Krystailisation aus A. gereinigt u. 
bildet dann blattchenfórmige, in W. sil. Krystalle. —  Alhylschwefelsaures Na, aus A. 
u. Cl-SOsH  oder C',ff, u. H2SOt  in bekanntcr Weiso dargestellt, wird in alkal. Lsg. 
mit einer J-KJ-Lsg. versetzt u. gelinde erwarmt. Aus der zur Trockne gebrachten 
Rk.-Mischung kann durch Extraktion mit w. A. das Na-Salz der Joddihylschwefelsdure 
rein abgeschieden werden; aus A. in W. gut 1. Blattehen. Aus Athylenjodhydrin  u.
Ol-SOJŚ erhiilt man den freien Joddlhylmonoschicefelsaureester. —  Versetzt man unter 
gutem Riihren u. AuBenkuhlung auf ca. 0° je eine Lsg. von a ,y-Dijod-fi-oxypropan u. 
von C l-S 03H  in Chlf. miteinander, neutralisiert nach Aufhóren der HCl-Entw. mit 
Na2C03-Lsg. u. dampft nach dem Entfernen des Chlf. ein, so wird das Na-Salz des 
a.,y-Dijod-fl-oxypropanschwefelsdureesters, in W. gut 1. Blattehen, gewonnen. Die sehr 
gut 1. u. yóllig ungiftigen Prodd. lassen sich ais Róntgenkontrastmillel fur diagnost. 
Zwecke u. ais Pharmaceutica verwendcn. (D. R. P. 557 248 KI. 12o vom 14/6. 1930, 
ausg. 20/8. 1932.) ,S c h o t u -a n d e r .
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Chemische Fabriken Dr. Joachim W iem ik & Co. A.-G., Berlin-Waidmanns- 
lust, Darstellung wasserloslicher Salze ton  Aminoessigsaurebenzylestern, dad. gek., daB 
man in Abanderung des D. R. P 543556, Zus. zu D. R . P. 537450; C. 1932. I. 1927, 
Dialkylaminoessigsaurebenzylester mit alkylierenden Mitteln behandelt. •— Z. B. wird 
Didthylaminoessigsaurebenzylester mit C2H5 ■ Cl unter Druck erhitzt. Man erhalt so das 
Ckloralhylat des Didlhylaminoessigsaurebenzylesters (C2HB)3: N v - (Cl) • CH2 • C 02 • CH2 • C6H 5
—  Versetzt man Dimethylaminoessigsdurebenzylesler in benzol. Lsg. m it CH3-J  u. 
erwarmt lilngere Zeit, so gewinnt man das Jodmethylat des Dimeihylaminoessigsaure- 
benzylesters (CH3)3 • N v(J)-CH 2-C02CH„-C6H5, aus CH3OH Krystalle, F. 136— 138°. 
(D. R. P. 556883 KI. 12ą vom 25/1. 1931, ausg. 15/8. 1932. Zus. zu D. R. P. 543556; 
Ci 1932. i. 1928.) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ton Organo- 
wismutterbindungen. Bei der Osydation yon Terpenalkoholen, wie Bomeol, Isobomeol, 
Fenchylalkohol, oder ungesiitt. eycl. Terpenen, wie Camphen, Fenchen, mit Cr03 wird 
ais Nebenprod. eine Sdure C9H lt0 2 unbekannter Zus. erhalten, Ol, Kp.j 120— 125°,
D. 1,0057, Kp. des Methylesters 70° (4 mm). —  Durch Einw. von Bi-Salzen auf das 
Na-Salz der Siiure erhalt man die Verb. (C9H J50 2)3Bi, 1. in Chlf., unl. in W., 1. in A., 
Ólen. Die Verb. hat bei geringer Giftigkeit stark spirilloeide Wrkg. (E. P. 374 818 
vom 21/3. 1932, Auszug yeróff. 7/7. 1932. D . Prior. 21/3. 1931.) A l t p e t e r .

Ostro Research Laboratories Inc., ubert. yon: Iwan Ostromislensky, New
York, V. St. A ., Herslełlung ton reinem Phenylen- 
disazobis-m-phenylendiamin. Eine Lsg. yon
m-Phcnylendiamin in verd. HCl wird mit Eis u. 
Nitrit yersetzt. Naeh Beendigung der N 2-Entw. 
setzt man naeh Stehen ii ber Nacht NaCl zu, so 
daB die Konz. 8— 15% betragt. Der Nd. wird 
mit W. gewasehen u. getrocknet, worauf man in 
W. lOsen u. mit N H 3 fallen kann, um aus dem 
Hydrochlorid eine freie Base vom F. 170— 180° 
zu erhalten. Das Prod. ist besonders rein u. 
kann zur Bekampfung yon Infektionskrankheiten 

dienen. (A. P. 1867  587 vom 1 1 / 1 1 . 1929, ausg. 19/7. 1932.) A l t p e t e r .
F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Darstellung ton

4-Aralkyl-3-kelo-3.4-dihydro-l,4-benzoxazinen. Hierzu ygl. E. P. 369 902; C. 1932. II. 
741. Naehzutragen ist folgendes: A us 3-Keio-3,4-dihydro-l,4-bcnzoxazin (I) in CH3OH 
mit Benzylphenyldimethylammoniumhydrozyd bei Siedehitzo wird die 4-Benzylterb. 
erhalten. —  Die K-Verb. von I gibt mit o-Chlorbenzylchlorid die 4-o-Chlorbenzylterb.,
F. 106°. (D. R. P. 557111 KI. 12p yom 18/4. 1931, ausg. 19/8. 1932.) A l t p e t e r .

Eli Lilly & Co., ubert. von: Horace A. Shonle, Indianapolis, V. St. A ., Her
stellung ton AthanolaminsaIzen des Theophyllins durch Umsetzung der Komponenten 
in W. oder A. Man erhalt z. B. das Monodlhanolaminsalz, (C7H 7N40 2) - NH3(C2H50 ),
11. in W., weniger 1. in 95%ig. A., wl. in A ., wird durch C 02 zers., F. 255— 260°, —  
das Triiilhanolaminsalz, F. 235— 245°. Dio Verbb. konnen peroral oder suboutan 
therapcut. yerwendet werden. (A. P. 1 8 6 7  332 vom 8/11. 1930, ausg. 12/7. 
1932.) A l t p e t e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Darstellung 
ton hochwirksamen Eztrakten aus iierischen und pflanzlichen Bestandteilen. Hierzu vgl. 
Oe. P. 117 621; C. 1930. II. 945. Naehzutragen ist, daB ais pflanzliche Ausgangsstoffc 
z. B. Mohrruben oder Kolaniisse yerwendbar sind. (D. R. P. 556 526 KI. 30h vom  
9/4. 1929, ausg. 10/8. 1932. Zus. zu D. R. P. 545973; C. 1932. 1. 3893.) A l t p e t e r .

E. Merck, Darmstadt, Herstellung ton haltbarcn kolloidalen icdsserigen Losungen 
des bestrahlten Ergosterins, dad. gek., 1. daB ais disperso Phase bestrahltes Ergosterin 
(I) yerwendet wird, das von dem durch die Bestrahlung unveranderten I befreit ist, —
2. daB das bestrahlte, von unveriindertem I befreite 1 in einem fliiehtigen organ. Lo
sungsm. gel. u. in W. eingcriihrt wird, worauf das fliichtige Losungsm. durch Dest. 
mit oder ohne Vakuum abgetrieben wird. — Ein Zusatz von Schutzkolloid ist hierbei 
entbehrlich; die Lsgg. sind aueh beim Kochen bestandig. (D. R. P. 556 716 KI. 30h 
vom 7/3. 1928, ausg. 13/8. 1932.) A l t p e t e r .

Frederick Stearn & Co., ubert. yon: Allen Llewellyn Omohundro, Michigan, 
V. St. A., Heilmittel gegen Katarrh, Schnupfen u. dgl. Das Mittel besteht aus einer 
Emulsion von Ol, W. u. einem Emulgator, z. B. Carraghen, Tragant u. dgl., der noch

NHj
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Synephrin, Epincphrin  oder Epihedrin ziigesetzt wird. (Aust. P. 1617/1931 vom

Helmut Moser, Selbsttatige, Temperaturregulierung m it Widerstandsthermomete 
Spiegelgalvancnneter und optiscliem Relais. Ein neuer, vereinfachter App. wird b 
schrieben, der einem Regler mit kontinuierlicher Heizstromregelung gleichwertig is 
Der Heizstrom wird in Form von Stromstóflen, die in Zeitabstanden von etwa 1,5 Sek. 
aufeinander folgen, zugefuhrt, derart, daB sieh die Stromdauer eines EinzelstoBes dem 
zur Aufrechterhaltung einer bestimmten Temp. notigen Energiebedarf anpaBt. In 
einem Fliissigkeitsthermostaten der iiblichen Bauart wurde eine raumliehe u. zeitliohe 
Temperaturkonstanz von 0,001° bei 100° erzielt. (Ztschr. techn. Physik 13. 383— 85. 
1932. Charlottenburg, Physikal.-Techn. Keichsanstalt.) Sk a l ik s .

Hermann Rieche, E in Gerdt zur automatischen Registrierung von se.hr Jcleinen 
Tetnperaluranderungen bei grofiem Meflbereich. Es wird ein schreibendes, vollautomat. 
arbcitcndes Mefigerat liohcr Empfindlichkeit zur Aufzeichnung von Temperaturande- 
rungen oder Tempcraturdifferenzen beschrieben. Der temperaturempfindliche Teil 
besteht aus zwei Pt-Widerstandsthermometem. Es wird eine Empfindlichkeit fur 
Temperaturanderungen bis zu 1/10 000° erreicht. Die Anordnung ist fur Hochfreąuenz- 
calorimelrie entwiekelt worden, doch ist sie nach einigen Vercinfachungen auch fiir 
physikal. u. chem. Arbeiten verwendbar. (Ztschr. techn. Physik 13. 374— 77. 1932. 
Braunschweig, Techn. Hochsch.) Sk a l ik s .

G. Lewin, W.-W. Loebe und C. Samson, t)ber Mikropyrometrie, insbesonderc 
iiber ein objektives Mikropyromeler. Vff. bcschreiben ein Mikropyromcter, bei dcm 
der Leuchtdichtevcrgleich durch einen mittels photoelektr. Zelle (gasgefiilltc, vor- 
wiegend rotempfindliche Cs-Zelle) durchgefuhrtcn Lichtstromvergleich ersetzt ist. 
Fiir die Strommessung wird eine Gleichstromverstarkungsschaltung mit Doppelgitter- 
róhre verwendet. Die MeBgenauigkeit betragt ca. ±  10° bei etwa 2400° absol. Es 
kónnen die Tempp. von Oberflachenteilen bestimmt werden, dereń Durchmesser bis 
herab zu 5 fi betragt. Vff. teilen MeBergcbnisse an Gliih- u. Bandlampen mit. (Ztschr. 
techn. Physik 13. 415— 20. 1932. Berlin, Os r a m  G. m. b. H .) R. K. M u l l e r .

C. G. Malmberg und Warren W. Nichols, E in einfaches Manomcler mit Ver- 
wendung einer nichlfliichtigen Fliissigkeit niedriger Dichte. Einseitig geschlossenc Mano- 
meter mit organ. Fil. sta tt Hg haben den Nachteil, daB Gas sich in der Fl. lost u. evcnt. 
am geschlossenen Ende des Manometers sich ansammelt. Es wird ein Manomcter 
beschrieben, welclies leichte Entfernung von Gasen aus der Fl. u. aus dem geschlossenen 
Ende gestattet. Vf. verwendet n-Dibutylphthalat ais Fl. (Rev. scient. Instruments 3. 
440— 43. Aug. 1932. Washington [D. O.], Bureau of Standards.) S k a l ik s .

M. Q. Doja, Handliches Manomcter fu r das organisch-chcmische Laboratorium. 
In den offenen Schenkel eines einseitig geschlossenen Hg-Manometers wird eine Kugel 
eingeblasen. Das oberhalb der Kugel in umgekehrter U-Form gebogene Rohr wird 
im abstcigcnden Teil durch den Stopfen der Sieherheitssaugflasche gefiihrt u. sodann 
an das Ende innerhalb der F las che ein CaCl2-Rohr angesetzt. (Journ. chem. 
Education 9. 1654— 55. Sept. 1932. Patna, Science Coli.) R. K. Mu l l e r .

L. M. E llis jr., Apparat zur Druckregulierung bei Vakuumdestillationen. Der 
App., der im Prinzip dem von Cox (C. 1929. I. 2445) beschriebenen ahnelt, unter- 
scheidet sich von diesem nur dadureh, daB das Rohrenmanometer durch eine „Druck- 
waage“ ersetzt ist. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 318— 19. 15/7. 1932. 
Gainesville, Fla., Univ. of Florida.) EcKSTEIN.

Burt H. Carrolł, Apparat zum automatischen Aus- und EinscJmltcn einer konti- 
nuierliclien Waschrorrichlung. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 323— 24. 15/7. 
1932. Washington, D. C., Bureau of Standards.) ECKSTEIN.

Harold P. Klug, Eine rerbesserte Vorriclitung und Mełhode fiir  die Justierung der 
zylindrischen Kamera des Bemalschen Universalrónłgenphotogoniometers und ahnlicher 
Instrumente. (Rev. scient. Instruments 3. 439. Aug. 1932. Northfield [Minnesota],

E. Denina und G. Sella, Einfache und praktische Osciłlatoren fiir elektrochemische 
Messungen. Versuchsapparate fiir  das Laboratorium. IV. (III. vgl. C. 1932. I. 2207.) 
Vff. beschreiben einige Schaltsysteme fiir die Herst. von Osciłlatoren mit einfachen 
Hilfsmitteln (Gliihlampcn, Klingeltransformatoren) u. Oscillogramme des von ihnen

14/4. 1931, ausg. 9/6. 1932.) Sc h u t z .

G. Analyse. Laboratorium.

Carleton College, Dept. of Chemistry.) Sk a l ik s .
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gelieferten Stromes. Es wird gezeigt, dafi fiir potcntioraetr. Messungen u. dgl. die 
gewohnlichen Summer mit Vorteil durch thermion. Oscillatoren ersetzt werden kóimen. 
(Industria chimica 7. 986—92. Aug. 1932. Turin, Ing.-Sckule, Lab. f. Elektrochemie u. 
physikal. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

George I. W hitlatcłi und Robert D. Blue, Eine neue Elektrolysenzelle. Be- 
schreibung einer aus Steingut gefertigten, durch keram. Diaphragmen in 3 Einzelzellen 
getrennt-en Mehrfachzelle. Durch besondere Glasierung sind die Wandę gegenuber 
fast allen Sauren u. Basen widerstandsfahig. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 
338—39. 15/7. 1932. Bloomington, Ind., Indiana Univ.) E c k s t e in .

L. H. C. Tippett, Eine abgeanderte Methode zur Teilchenzahlung. Eine zeitsparende 
Mcthode zur mitr. Teilchenzahlung wird angegeben, die darin besteht, daB nur Ge- 
biete mit wenigen Teiłchen gezahlt werden, alle Gebiete m it mehr ais einer bestimmten 
Teilchenzahl werden zusammengenommen. D ie mittlere Teilchendiohte wird dann 
aus der so gebildeten, veranderten Haufigkeitsverteilung geschatzt. (Proceed. Roy. 
Soc., London. Serio A. 137. 434— 46. 2/8. 1932. British Cotton Industry Research 
Association.) LORENZ.

Carl J. Engelder und W illiam  Schiller, Ein System, der qualitativen Mikro- 
analyse. Vff. iibertragen die Arbeitsmethoden der Mikroanalysc auf den Gang der 
ubliehen qualitativen Analyse, indem sie durch weitgehende Anwendung der Zentrifuge, 
der Mikronutsche u. eines handlichen H 2S-Entw.-App. die Mengen der zu untersuchen- 
den Lsgg. auf ein Minimum (mógliclist 1 Tropfen, maximal 2 ccm) herabdrucken. 
Spezif. Rkk. fur die einzelnen Kationen u. Anionen werden tabellar. zusammengestellt. 
Vff. haben die qualitative Mikroanalyse mit gutem Erfolg in der Ausbldg. eingefuhrt. 
(Journ. chem. Education 9. 1636— 44. Sept. 1932. Pittsburgh, UniY.) R . K . M u l l e r .

R. B. W ilsey, Fortsckritte auf dem Oebiete der Radiographie in  Amerika. I . Messung 
der Intensitat u. Qualitat von Róntgenstrahlen (Verfeinerung der Standard-Ioni- 
sierungskammer fiir Bestst. der Rontgendosis), II. Róntgenapparaturen (App. mit 
Róhrcngleichrichtung, insbesondere Hochleistungsapp. mit hoher Milliampereleistung; 
schnelle Serienaufnahmen), III. Medizin. Aufnahmetechnik, IV. Radiograph. Material- 
unters. (Einfiihrung der y-Strahlen zur Durclileuchtung starker Metallstucke). 
(Ber. Internat. Kongr. wiss. angew. Photogr. 8 (1931). 393— 97. 1932. Rochester, 
Kodak Res. Lab.) LESZYNSKI.

C. E. Eddy und T. H. Laby, Die Empfindlichkeit der Atomanalyse durch Róntgen
strahlen. (Vgl. C. 1 9 3 2 .1. 2742.) Von H e v e s y  (C. 1930. II. 769) ist die Ansicht geauBert 
worden, die von E d d y , L aby u . T u r n e r  (C. 1929. II. 2914) erreichte hohe Empfindlich- 
keit gelte nur fiir Legierungen aus Elementcn nahezu gleicher Atomnummer. Vff. 
untcrsuehten daher Elemente v e r s c h i c d e n e r  Atomnummer u. die Faktoren 
fiir die Empfindlichkeit. —  Die in der friihcren Arbeit (1. c.) gefundene róntgenspektro- 
skop. Empfindlichkeit von 1/ł oooooo bzw. sogar c,1/ioooooo eines metali. Elementes in 
einer Legierung wurdo bestatigt, wenn sorgfaltige Vorsichtsmafiregeln getroffen wurden. 
Wenn jedoch in der Rohre sehleehtes Vakuum herrscht u. wenn Streustrahlung die 
photograph. Plattc erreicht, wird die Empfindlichkeit erheblich geringer. —  Die Wrkg. 
der einzelnen Eaktoren, welclie die Empfindlichkeit maBgcblich beeinflussen, wird ein- 
gehend untersucht; wichtig sind folgende Ergebnisse: 1. Theoret. ware zu erwarten, 
daB die Empfindlichkeit fiir ein Element niedriger Atomnummer, legiert m it einem 
Element hoher Atomnummer, geringer ist ais im umgekehrten Fali. Expcrimentell 
wurde hingegen gefunden, daB 1 Teil Cu (29) in 1 000 000 Teilcn Pb (82) nachweisbar 
ist. — 2. In einem Fali, wo durch selektive Absorption die Empfindlichkeit gering 
wird (27 Co in 26 Fe, wo CoK  fll stark absorbiert wird), konnten noch 7 Teile Co in 
1 000 000 Teilen Fe nachgewiesen werden. — 3. Unter śiquivalenten Anregungs- 
begingungen sind die A’-Linicn eines Elementes etwa 20-mal intensiver ais die L-Linien. 
Bei Verwendung der Zi-Linien ist daher die Empfindlichkeit weit geringer. —  4. Durch 
Streustrahlung vom Krystall oder von dem Spalt hor kann die Empfindlichkeit auf
0,01, oder sogar 0 ,l° /o reduziert werden. Ahnlich wirkt sehleehtes Vakuum (Dampfe 
des Isolationsmaterials). — Wenn man von den experimentellen Schwierigkeiten 
absieht, ist hiernach die Rontgenanalyse yon Legierungen im allgemeinen den opt. 
u. chem. Methoden iiberlegen. (Procced. Roy. Soc., London Serie A 135. 637— 56. 
1/4. 1932. Univ. of Melbourne.) S k a l ik s .

Fred Allison, Die magnelo-optische Analysenmethode ais ein neues Forschungsmittel. 
Besehreibung u, Anwendungsmoglichkeiten der magnetoopt. Analysenmethode. (Ind.
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engin. Chem. Analytical Edition 4. 9— 12. 15/1. 1932. Aubura, Ala., Alabama Poly- 
teohnic Inst., Dept. of Physics.) D u s in g .

R. A. Houstoun, Ein neues Dreifarbencolorimeter. (Trans. opt. Soc. 33. 199— 208. 
1932. Glasgow, Univ., Lehrstuhl fiir physikal. Optik.) R o l l .

T. Smith, Der Einflufi einer Anderung in  der Durchlassigkeit der Filier auf die 
Eichungskoeffizienlen von Colorimetem. (Trans opt. Soc. 33. 228— 30. 1932.
National Physical Laboratory, Opt. Abteihmg.) R ó l l .

E lem en te  und  anorganische V erbłndungen.
Julius Grant und J. H. W. Booth, D ie Erkennung von Sulfitspuren mil H ilfe

ultraviolelten Lichtes. Vcrf. beruht auf der Oxydation des Sulfits zu Sulfat, das nach
Umsetzung zu Chininsulfat im filtrierten ultrayioletten Licht stark yiolett fluores- 
cierend erscheint. Die liohe Empfindlichkeit der Erscheinung yerlangt nur sehr vor- 
sichtige Anwendung des Osydationsmittels (H20 2 oder Br-W.) H3P 0 4 stórt, weil Chinin - 
phosphat ebenfalls fluorcsciert. (Analyst 57. 514— 15. Aug. 1932. London, Hackney 
Techn. Inst.) E c k s t e i n .

J. Bougault und E. Cattelain, Uber die Beslimmung ton Chlor und Brom in
Chlorid- und Bromidgemischen. Um die Griindo der uneinhcitliclien Beurteilung der 
fruher (C. 1899. II. 348) von einem der Vff. angegebenen Methode klarzustellen, haben 
Vff. neue Verss. unternommen, die zeigten, daB zur Best. des Gemisches von AgCl u. 
AgBr nur absolut reines Zn yerwandt werden darf. Geringste Verunreinigungen, vor 
allem Pb, haben zu liohe Ag-Werte zur Folgę. (Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [2] 14.
289— 91. 15/7. 1932. Paris, Faeulte de Pharmacie.) E c k s t e i n .

W . Pugh, Die Bestdndigkeit der Bromsaure und ihre Anwendung bei der Beslim 
mung von Bromid in  Bromalen und in  Chloriden. Bei 10 Minuten langem Kochcn von 
KBrOj- u. KBr-Lsgg. in Abwesenheit von 0,2-n. H 2S 0 4 tritt cino merkliche Zers. der 
B r0 3' ein, u. zwar um so starker, je hóher der Geh. der Lsg. an B r03' ist. Auch bei 
Ggw. von n. H N 0 3 ist B r03' nicht stabil. Zur Priifung der Bestśindigkeit der B r03' 
in k. verd. Lsgg. wurden K B r03-Lsgg. angesauert u. m it kleinen Mengen CCl.j aus- 
gezogen. Es konnte kein Br' naohgewiesen werden. Dagegen wurde festgestellt, daB 
Spuren von B r03' vom CCI., aufgenommen werden. Diese Tatsaehe ist aber auf die 
Best. von Br' mit B r03' ohne EinfluB, wenn diese naeh V o l h a r d  oder jodometr. in 
neutraler Lsg. ausgefiihrt wird. KC1 u. NaCl storen die Best. von Bromid mittels 
Bromat in der Kalte nicht, dagegen mufi N H 4C1 abwesend sein. (Trans. Roy. Soc. South 
Africa 20. 327— 32. Aug. 1932. K apstadt.) E c k s t e in .

A. W . W ellings, Die direkte Titration von Nitralen m it Titanoclilorid und Alizarin
ais Adsorplionsindicator. Eine mit Alizarin rot gefarbte, neutralo Nitratlsg. wird in 
der Hitze nach Zusatz weniger Tropfen TiCI3-Lsg. tief graugriin; durch Kochen wird 
dic Lsg. wieder rot. Bei fortschreitender Titration bildet sieh ein Nd.; die Farbandc- 
ru n g  erfolgt an den kolloiden Teilchen des Nd. D ie Titration wird nun fortgesctzt, 
bis beim Kochen die rote Farbung nicht wieder auftritt. Im Endpunkt ist dio Lsg. 
dauernd grau gefiirbt; die Titration ist quantitativ. (Trans. Faraday Soc. 28. 665 
bis 667. Scpt. 1932. Leamington Coli.) L o r e n z .

B. S. Evans, Verbesserte Methode zur Titration des mittels unterphosphoriger Sdure
gefaUten Arsens. Żur Vervollstandigung der friiheren Arbeit (C. 1929. II. 2350) wurde 
versueht, don Blindyers., der wegen J-Adsorption an den Filterschleim notwendig 
geworden war, auszuschalten. Filtrationen durch Asbest, Glaswolle, Sand, Kieselgur 
usw. fiihrten nicht zum Ziel. Dagegen konnte durch Ausschutteln des Filters m it salz- 
saurem Br-W., halbstilndiges Erwarmen auf dem W.-Bad u. Verdunnen der EinfluB 
des J  vermieden werden. (Analyst 57. 492—94. Aug. 1932. Woolwich Arsenał, Res. 
Dep.) E c k s t e in .

Wilfred W. Scott und Mitarbeiter, Schnellmełhode zur Beslimmung des Bors. 
Das feingepulyerte B-haltige Erz wird m it HC1 am RuokfluBkuhler gekoeht, dio Lsg. 
auf ein bestimmtes Vol. aufgefiillt, filtriert u. Teilo des Filtrats wio folgt bohandelt: 
Fe u. A l werden m it NaOH u. p-Nitrophenol ais Indicator quantitativ gefallt, abfiltriert 
u. dio Borsaure in Ggw. von Glycerol mit NaOH titriert (Indicator Phenolphthalein). 
Der Hydroxyd-Nd. w d  in 6-n. HC1 gel. u. die Fallung unter sehr yorsichtigem Zusatz 
yon NaOH wiederholt, um dio okkludierte Borsaure frei zu bekommen, die im Filtrat 
wie oben titriert wird. 'Silicoborate mussen yorher m it N a2C03 aufgeschlossen werden, 
ebenso. etwaige b e i . der Saurebehandlung unl. zuriickbleibende Riickstiinde. (Ind.
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cngin. Chom. Analytićal Edition 4. 306— 08. 15/7. 1932. Los Angeles, Calif., Univ. of 
South Calif.) E c k st ein .

Earle R. Caley, Direkte gewichtsanalytische Bestimmung uon Nalrium in Aluminium. 
Anwendung der Magnesiumuranylacetatmethode (vgl. C. 1930. I. 2171; 1931. I. 974. 
u. 1932. I. 2208). Bestimmungsmoglichkeit bis zu 0,01% Na-Geh. lierab. (Ind. engin. 
Chem. Analytićal Edition 4. 340—41. 15/7. 1932. Princeton, N. J ., Univ.) E c k s t e in .

R. W. Bridges und M. F. Lee, D ie Bestimmung von Natrium in  Aluminium.
I. Chemische Analyse. Das Schmdz-Auswaschverf. 50 bzw. 25 g Al werden im Fe-Tiegel 
15 Min. bis etwas uber den F. des Al orhitzt. Die Sclimelze wird abgekuhlt, in einem 
250 ccm-Bccher mit W. ubergossen, der Tiegel ausgespiilt, dic Schmelze nach 15 Min. 
entfernt, dio FI. m it 2 Tropfen Methylrot versetzt, mit 0,01-n. H 2S 0 4 bis zu etwa
0,5 ccm tJbersehuB titriert u. nach Aufkochen mit 0,01-n. NaOH zuriicktitriert. Das 
Schmelzen u. Auslaugen wird wiederholt, bis in der Waschfl. kein Na mehr nachzuweisen 
ist. Die Uranylacetalmeth-ode. 1 g Al wird in móglichst wenig HC1 1: 1 gel., filtriert, 
auf 5 ccm eingeengt, mit 100 ccm Zinkuranylacetatlsg. versetzt, 45 Min. geruhrt u. 
iiber Nacht stehcn gelassen. Durch Glasfiltertiegel filtrieren, m it dem Reagens, darni
2-mal mit A. u. 6-mal mit Aceton auswaschen, bei 105° trocknen u. auswiigen. Na =  
Natriumzinkuranylacetat X 0,01495. Blindvers. erforderlich. Das Nitralverf. bcruht 
auf der Umwandlung des Na in N aN 03 u. Wagung ais N a2S 0 4 u. ist gegeniibcr den 
beiden vorgenannten Methoden erheblich umstandlicher. (Ind. cngin. Chem. Analytićal 
Edition 4. 264—65. 15/7. 1932. New Kensington, Pa., Aluminium Bes. Lab.) E c k s t .

L. H. Callendar, D ic Bestimmung des Siliciums in  Aluminium. Vf. bespricht 
zunachst die móglichen u. iiblichen Fehlergucllen bei der Best. des Si im Al: Unvoll- 
standiges Glilhen u. W.-Aufnahmc des S i0 2-Riickstandes beim Wagen (erforderliche 
Gltihtemp.: 1 Stde. lang 900°); beim Abrauchen m it H F ist auf anwesendes A120 3 
Riicksicht zu nchmen (Gluhtemp.: 10 Min. 1000° zur restlosen Umwandlung des 
AI2(S 0 4)3 in A120 3); Ycrlustc an S i0 2 beim Filtrieren (vgl. S t a d e l e r , C. 1927. II. 
610 u. 1929. I. 1241). Darauf ausfuhrliche Besprechung der 4 w'ichtigsten Best.- 
Methoden: a) Losen in 10%ig. Sodalsg. im Ni-Tiegel, aufkochen, yerdiinnen, in Ober- 
schuB 60“/oig. H2S 0 4 eingicBen, abrauchen, verdiinnen u. S i0 2 abfiltrieren. b) Losen 
in HC1 +  H N 0 3 +  H 2S 0 4, die S i0 2 abseheiden, den Riickstand nochmals mit Na2C03 +  
K 2C 03 aufschlieBen. c) Nach Gliihen des Metalls bei 570° das in W. suspendierte Pulvcr 
mit konz. HNO:l -)- 60%ig. H2S 0 4 losen. d) Losen in H 2S 0 4 (d =  1,6), filtrieren ohne 
abzurauchen, S i0 2 abseheiden. (Analyst 57. 500— 511. Aug. 1932.) ECKSTEIN.

Bergmann, Salssaurdosliches Aluminium in  Aluminiumletjierungen. Die Best. 
des HC1-1. Al in Al-Legierungen aus der Differenz ergibt leicht zu hohe Werte. Vf. 
lost 5— 10 g in reichlichen Mengen dest. W. durch alhnahliche Zugabe yon HC1, erhitzt 
nach Abflauen dor Rk. u. kocht mehrerc Minutcn. In  einem aliquotcn Tcil der FI. 
(2 g) wird, evtl. nach Neutralisicren, m it H 2S gofallt u. in der von H 2S durch Kochen 
befreiten Lsg. Al entweder mit N H 3 gefallt (I.), wobei in einer besonderen Probe nach 
Zusatz von Wcinsaurc F e"‘, M n", Zn" u. Ni" mit N H 3 u. (NH4)2S bestimmt u. v on  
Nd. I. ais Oxyde abgczogen werden, oder es wird Al ais Phospliat ausgefallt, wobei 
2 T i 0 2- P20 5 abzuziehen ist, oder Al wird direkt mit Oxychinolin gefallt u. gravimetr. 
oder bromometr. bestimmt. Vf. gibt Beleganalysen. (Chem.-Ztg. 56. 643. 13/8. 1932. 
Koln-Kalk.) R. K. M u l l e r .

A nt. Jllek und Jan Kota, Ober die gewichtsanalytische Bestimmung des Berylliums 
und seine Trennung von Fe'", U 02", Th"", Z r"", Tl', C rO ", MoO,", Cu", A s03"', 
Sb03"', V O /"  und WOt" durch Guanidincarbonat. Dio Trennungsmethode des Bo vom  
Al mittels Guanidincarbonat in Ammontartrat- u. Formaldehydlsg. (C. 1932. I. 2978 
u. 3206) wird auf dic Trennung von obigen Ionen erweitert. Das Verf. blieb das gleichc. 
Nur in Ggw. von V 04'" oder W 04" war es notwendig, die Lsg. nach dem Zusatz von 
Ammontartrat durch NH3 oder verd. Lauge alkal. zu machen, den t)berschuB durch 
HC1 gegen Methylrot abzustumpfen u. dann erst unter Zusatz von HCHO mit Guanidin
carbonat zu fallen. (Ztschr. analyt. Chem. 89. 345—54. 1932. Briinn, Tscheeh. 
T. H.) E c k s t e in .

Bart Park, Bestimmung sehr geringer Eisenmengen in  Kupfer. Vf. hat festgestellt, 
daB das in reinstem Cu gefundene Fe nicht aus dem Cu stammt, sondern beim Bohren 
der Spane aus dem Bohrer an ihrer Oberflache hangen bleibt. Vcrss. m it Bohrern aus 
Stellit u. Hochleistungsstahl zeigten, daB Cu-Bohrspane, m it Stellit gebohrt, 0,00006%  
Fe, m it Hochleistungsstahl gebohrt, 0,00016% Fc enthielten. Es wird empfohlen, 
die Cu-Spane vor dem Losen in H N 0 3 in vcrd. HC1 zu waschen. (Ind. engin. Chem.
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Analytical Edition 4. 247— 48. 15/7. 1932. Hougkton, Mieli., Mich. College of Mining 
and Teehn.) EcKSTEIN.

A. A. Benedetti-Pichler, Der Zinknachweis miltels , ,Rinmanns Oriin“. Der Zn- 
Nachwcis nach RlNMANN kann in sehr einfacher Weise erfolgen, indem man auf ein 
mit K-Kobalticyanid getranktes Sttick aschefreies Filterpapier einen Tropfen der Zn- 
Lsg. bringt, trocknet u. das Filter verascht. 0,0006 mg Zn zeigen noch einen griinen 
Fleck auf der Asche an der Stelle, wo die Rk. stattfand. Der Nachweis gelingt am besten 
m it der Lsg. des ZnS in H N 0 3. D ie Co-Lsg. besteht aus 4 g K-Kobalticyanid u. 1 g 
KC103 in 100 ccm W. Durch fremde Metalle gefarbtes ZnS wird gel., m it NaOH u. 
Na20 2 behandelt, N i, Co, Mn u. Fe abfiltriert, im F iltrat Zn erneut ais ZnS gefallt, 
das, in wenig 2-n. H N 0 3 gol., zur Rk. verwandt worden kann. (Ind. engin. Chem. 
Analytical Edition 4. 336—37. 15/7. 1932. New York, N. Y ., U niv.) E c k s t e in .

H. G. Isbell, Schncllbestimmung von Zink und anderen Vcrunreinigungen im  
Cadmium. Zn wird nach dem Verf. von Mo n t e q u i  (C. 1927. I. 2453) mit Mercuri- 
ammoniumsulfocyanat in Ggw. von wenig Cu gefallt. P b , Mn, Al u. Cr stóren nicht. 
Freie Mineralsauren diirfen nicht zugegen sein. Gcnauigkeit 0,003— 0,0001 g Zn in 
5 ccm Lsg. P b  wird elektrolyt. in bekannter Weise bestimmt. Cu laBt sich mit frisch 
bereitetem K-Athylxanthafc colorimetr. ermitteln. Nitrate storen die Fiirbung. F e  
wird nach L y o n s  (C. 1927. II. 1871) m it Thioglykolsiiure ebenfalls colorimetr. bestimmt. 
Oxydierende Substanzcn miissen abwesend sein, Cd stórt, wenn die Lsg. nicht amrno- 
niakal. genug ist. As wird nach der bekannten G uTZEIT-Probe erm ittelt, S nach Dest. 
des H2S ais CdS jodometr. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 284— 86. 15/7. 
1932. Mare Island, Calif., U . S. N avy Yard.) E c k s t e i n .

Erika Wohlmann, Quaniilative Manganbestimmung ais Ma?igan(4)-oxyd. Mn laBt 
sich elektrolyt. ais M n02 quantitativ an der Netzanode bei 0,4— 1 Amp. abscheidcn. 
Der Elektrolyt hatte die von E n g e l s  (Ztschr. analyt. Chem. 43 [1904]. 439), K o s t e r  
(Ztschr. analyt. Chem. 51 [1912]. 127) oder ScHOLL (Journ. Amer. chem. Soe. 25 
[1903]. 1045) angegebene Zus. Dio maBanalyt. Best. des am N etz abgeschiedenen 
M n02 iiber akt. 0 2 gelang nicht. Dagegen laBt sieli das M n02 bei 250° in 2—3 Stdn.
zur Gewichtskonstanz trocknen u. wagen. Da auch dann das Oxyd noch Hydratwasser
enthalt, dessen Menge von der Abscheidungsmethode abhiingt, ist ein Umrechnungs- 
faktor erforderlich, der fiir die yerschiedenen Abscheidungsmethoden angegeben wird. —  
Die dirckto Mn-Titration nach F is c h e r  (Ztschr. analyt. Chem. 48 [1909]. 751) gibt 
durchweg gute Werte, wenn gegen Ende der Titration m it Eg. aufgekocht wird. (Ztschr. 
analyt. Chem. 89. 321—38. 1932. Leipzig, Univ.) E c k s t e in .

A. Schachkeldjan, Adsorptionsmethode zur guanlilatiuen Besłimmung von Blei 
und Bleiverbindungen in Legierungen. Das neuausgearbeitete Adsorptionsverf. der 
Titration der Pb"-Ionen in Ggw. von anderen Kationen wird wie folgt ausgefulirt: 
Zu einer bestimmten Menge einer 0,1-n. (NH.,),Cr04-L.sg. mit Zusatz von Kongorot 
ais Indicator wird unter stśindigcm Umschutteln langsam die P b(N 03)2-Lsg. zugegeben. 
Es bildet sioh dabei eine kolloide gelb-rote Lsg. von PbCr04, welehes durch Adsorption 
der Cr04"-Ionen, solange noch ein t)berschuB der letzteren loncn vorhanden ist, negativ 
geladen wird. Die Koagulation tritt erst im Aquivalenzpunkt ein, wobei die Teilchen 
durch die ersten iiberschussigen Pb”-Ionen, unter gleiclizeitiger Adsorption der in der 
Lsg. anwesenden Anionen des Farbstoffes, umgeladcn werden. Die Lsg. andert dabei 
im Aquivalenzpunkt scharf ilire Farbę von Orangerot in Dunkelgriin. Bei erneutem  
Zusatz von Cr04" schliigt die Farbę wieder nach Orange um. — Die theoret. Grund- 
lagen der Methode werden besproclien u. spezielle modifizierte Verff. fiir die Best. des 
Pb in yerschiedenen techn. Prodd. (Mennige, Bleigliitte, Bleisclilacke, Pb-Sb- u. Pb-Sn- 
Legicrungen, in den akt. Massen der Akkumulatorplatten u. im Elektrolyten von  
Bleibadern) angegeben. (Chem. Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ.: Chimit- 
sclieski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Cliimii] 4. 1087— 95. 1931. Ssaratow, 
Univ. u. Labor. des Ssaratower Akkumulatoren-Wcrkes.) K l e v e r .

G. Spacu und P. Spacu, Neue Schnellmethode zur gravimetrischen Besłimmung 
des Quecksilbers. (Vgl. C. 1931 .1. 1425. II . 1118.) [HgJ4]" bildet mit dem Cu-Propylen- 
diaminkomplex [Cu pn2]” eine unl. Verb. [Cu pn2][H gJ4], die sich zur quantitativen 
Best. des Hg verwenden laBt. Die Yerb. fiillt ais krystallin. dunkelviolettblauer Nd. 
aus, wenn eine wss. neutrale oder schwach ammoniakal. Lsg. eines H g”-Salzes bei 
Zimmertemp. mit K J  im UberschuB, sodann beim Kp. mit einer konz. Lsg. yon [Cu pn2]- 
S 0 4 behandelt u. rasch abgekuhlt wird. Der auf dem Tiegel mit A. u. A. gewaschcnc 
u. 5—10 Min. im Vakuumexsiecator getrocknete Nd. enthalt 21,80% Hg, er ist in K J-
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u. [Cu pn2]S 0 4-Lsg. sowie in 96°/0ig. A. u. in A. unl. NH 3 kann ołmo zu stóren im Obcr- 
schuB zugegen sein. Das Reagens [Cu pn2]S 0 4 wird unmittelbar vor der Fallung dureh 
Mischung einer wss. CuSOi-Lsg. mit Propylendiaminhydrat im Verhaltnis CuS04 : 
pn =  1 : 2 hergestellt, ein Ubersohu B an pn schadet nieht. Die Hg-Best. kann auch 
in Ggw. von Cu erfolgen; in diesem Falle wird die Lsg. mit N H 3 fast neutralisiert, mit 
pn alkal. gemaeht, zum Sieden erhitzt u. dann mit K J  u. [Cu pn2]S 0 4 versetzt. Auch 
Co", N i”, Cr"' u. Zn" stóren nicht. Gegeniiber der Fallung des Athylendiaminkomplexes 
(C. 1929. II. 611) hat die neue Methode den Vorteil, dafi der Nd. ein hoheres Mol.-Gew. 
besitzt u. die Best. daher genauer ist. (Bulet. Soc. ętiinjje Cluj 6 . 471— 76. Ztsehr. analyt. 
Chem. 89. 187— 91. 1932. Klausenburg, Univ., Lab. f. anorg. u. anal. Chemie.) R. K.MtT.

O rganische Substanzen.
Kenneth A. Kobe, Analyse von drei Kohlenwasserstoffen durcli Verbrennung. 

(Vgl. DE VoLDERE u. DE S m e t , Ztsehr. analyt. Chem. 49 [1910]. 661.) Angaben 
von Formeln fur dio Berechnung der Verbrennungswerte von 3 KW-stoffe enthaltenden 
Gasgemischen in Abwesenheit u. in Ggw. von N 2. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition
з . 262— 64. 1931.) S c h o n f e l d .

W. Scholl Und R. O. E. DaviS, Eine Methode fu r die Analyse von fluchtigen 
Verbindungen, enthaltend Kohlenstoff, Wasserstoffund Stickstoff. Das Prinzip der Methode 
zur Best. kleiner Mengen von Gasgemischen, enthaltend C 02, N H S u. W.-Dampf beruht 
auf der Verbrennung eines bekannten Gasvol. in Ggw. von CuO u. Best. der Voll. der 
gebildeten N 2, C 02 u. H 20 . Das W. wird drach P20 6 absorbiert, das C 02 durch KOH
и. der verbleibende N 2 gemessen. (Vgl. PRESCOTT, C. 1 9 2 9 .1. 929, u. Am b l e r , C. 1929.
II. 2349.) Der W.-Geh. wird ermittelt ais Differenz zwischen dem urspriinglichen 
GasvoI. u . der Sum m ę der Yoll. von C 02 +  N H 3 (Aquivalent des N 2-Vol.). Das Verf. 
wurde auch zur Best. von N 2, H a .  C in fluchtigen, organ. Verbb., welclie bei 
der Verbrennung H 20 , CO. u. N 2 ergeben (CH3CN, Aceton, N H 4HC 03 u. dgl.) benutzt. 
(Ind. engin. Chem. Analytical Edition 3. 276— 78. 1931. Washington, Fertilizer and 
Nitrogen Investigations, Bureau of Chemistry and Soils.) SCHONFELD.

Thomas H . Vaughn und J. A. Nieuwland, Bestimmung von orgaimchem Halogen 
mit fliissigem Ammoniak und Natrium. Bei der Unters. der Einw. von Na-Lsgg. in fl. 
N H 3 auf organ. Halogenverbb. wurde beobachtet, daB das Hlg. quantitativ in NaHlg 
umgewandclt wird (vgl. Ch a b l a y , Ann. Chim. [9] 1 [1914]. 510). 50 ccm fl. N H 3 
werden mit 0,1— 0,4 g Halogenverb. versetzt, notfalls unter Zusatz von A., C4H5N H 2, 
Dimcthylaeetal oder eines anderen organ. Losungsm. Nach Zugabe yon 1 g Na 
liiBt man kurze Zeit stehen (Rk.-Ablauf nach 1/ s— 2 Min.), Zur Entfernung des iiber- 
schiissigen N a gibt man zur tiefblauen Lsg. 5 g N II4N 0 3 in einigen ccm fl. N H 3 hinzu 
u. laBt zur Trockne yerdampfen. Der Riickstand wird in W. gel., mit H N 0 3 an- 
gesiluert u. mit ubersebussigem A gN 03 versetzt. Der Nd. wird bei 135° getrocknet 
u. gewogen. Dio Methode eignet sich auch fur Mikroanalysen (gepńift an 16 mg
3,5-Dibrom-2-aminobenzoesaure). Bei der Analyse von F-haltigen Verbb. wird die 
Zers. der organ. Substanz wie oben durehgefuhrt, die Zers.-Prodd. in h. W. aufgenommen, 
dem 5 g N H 4N 0 3 zugesetzt waren u. das F  mit h. Ca(N03)2-Lsg. niedergeschlagen. 
Der Nd. wird mit W. u. Aceton ausgewaschen, bei 180° getrocknet u. gewogen (Kor- 
rektur fur die Lóslichkeit des CaF2 im Waschwasser). Cyanide storen nicht die F- 
Best., da Ca(CN)2 1. ist. F  u. Br wurde in der gleichcn Probe (in l,3-Dimethyl-5-brom- 
fluorbenzol) bestimmt: das Fluorid wurde zuerst ausgefallt u. im Filtrat das Br be- 
stimmt. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 3. 274— 75. 1931. Notre Dame 
Univ.) _ _ ScHONFELD.

R egine K apeller-Adler, U ber eine neue Reaktion zur qualitativen und quantitativen 
Bestimmung des Phenylalanins. Es wird eine neue Methode zur colorimetr. Mikrobest. 
von Phenylalanin (I) angegeben, welche auf einer Nitrierung von I zu 3,4-Dinitro- 
benzoesdure u. einer tłberfiilirung der gebildeten Verb. durch H ydr o zy  lamin in Ggw. 
von N H 3 in das blauviolett gefarbte Ammoniumsalz der o-diaci-Dihydrodinitrobenzoe- 
saure beruht. Zugleich wird nachgewiesen, daB I m it Salpeterschwefelsaure direkt 
in p-Nilrobenzoesaure (El) ubergeht, ohne daB vorher Benzoesaure ais Zwischenprod. 
gebildet wurde. II, analog wie I verarbeitet, liefert dasselbe intensiv blauviolett gefarbte 
Endprod. Fiir den Reaktionsverlauf wird ein Schema angefuhrt. — 0,1 mg I laBt sich 
mittels diescr Methode noch sehr deutlich nachweisen. —  Dieses Verf. wurde auch zu 
einer quantitativen Best. von I in Eiweiflhydrolysaten ausgebaut. Von den in den 
Hydrolysierfll. enthaltenen Aminosiiuren stóren vor allem Histidin  u. Tyrosin. Histidin
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wird durch Phosphorwolframsiiure, Tyrosin durch Oxydation m it 1/ 10-n. Kaliurn- 
permanganatlsg. im schwefelsauren Medium ontfernt. — Die Methode bietet gegen- 
tiber den bisher beschriebenen Yerff. zur Best. von I in Eiweifihydrołysaten vor allem 
den Vorteil einer rasch arbeitenden u. mit einem sehr geringen Materialaufwand ver- 
bundenen Mikromethode. — Folgende Phenylalaninmittelwerte wurden festgestellt: 
Fiir Casein 5,00%, Legumin 4,98%, Edestin 3,92%, Hdmoglobin 5,34%. Elastin  3,34%, 
Zein 5,03% u. fiir Gelatine 1,15%. Die meisten Zahlen stimmen mit den Literatur- 
angaben gut iiberein; beim Casein wurde lediglich ein holierer, beim Zein ein tieferer 
Wert, ais in der Literatur angefiihrt, gefunden. —  Der qualitathre Nachweis von I 
in biolog. Fil. wird beschrieben. —  Die Rk. kann auch zur quantitativen Best. von II 
herangezogen werden. —  Es wird auf die irrige Auffassung der M oHLERselien Benzoe- 
saurerk. seitens verschiedener Autoren aufmerksam gemacht u. eine ricktige Deutung 
dieser Rk. versucht. (Biochem. Ztschr. 252. 185— 200. 20/8. 1932. Wien, U niv., Inst. 
fiir medizin. Chemie.) K o e e l .

Robert Raw, Bemerkung iiber den Nachweis von Aceton durch die Reaktion m it
o-Nitrobenzaldehyd. Fiir diese Rk. werden sehr verschiedene Vorschriften angegeben, 
die teilweise zum Nachweis kleiner Mengen unbrauchbar sind. Vf. hat gefunden, daB 
man bei der 1. Rk.-Stufe kein Alkali zusetzen darf, weil dieses anscheinend die Kon- 
densation erschwert. Die Indigoprobe ist im Gegensatz zu anderen Rkk. fiir Aceton 
spezif. —  Zum Nachweis von Aceton in -einer wss. Lsg. mischt man mit ca. 3 Voll. 
acetonfreiem Methanol oder A., kocht ca. 1 Min. m it einigen o-Nitrobenzaldehyd- 
krystallen, gieBt in das gleiche Yol, 10%ig. NaOH u. erwarmt nochmals auf 80—90°; 
auch bei Anwesenheit geringer Mengen Aceton tritt sofort ein Nd. von Indigo auf; 
bei Vergleichsunterss. laBt man das Reagensglas iiber Nacht stehen, wobei sich der 
Nd. absetzt. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. Transact. 276. 12/8. 1932.) OSTERTAG.

C. P. A. Kappelmeier, Die Bestimnmng des Gehalts von Bcrlinerblau. (Vgl. C. 1931.
II. 2518.) Vf. diskutiert die bisher vorgeschlagenen Methoden zur Best. des Fe(CN)6- 
Komplexes, die infolge des nach alkal. Zers. sich einstellenden Glciehgcwiehts leicht 
falsche Ergebnisse liefern. Dieser Fehler kann durch Umsetzung mit HgO vermieden 
werden. Etwa 0,5 g Bcrlinerblau werden mit 10 ccm 2 n. KOH oder NaOH 5 bis 
10 Min. in einem Becherglas zum Sieden erhitzt. Der Nd. wird abgesaugt, m it h. W. 
gewaschen u. in verd. HC1 gel. Durch Oxydation mit Bromwasser wird alles Fe in 
FeCl3 ubergefuhrt u. jodometr. bestimmt (alkal-1. Fe). Das alkal. Filtrat wird mit 
verd. HC1 gegen Phenolphthalein neutralisiert u. nach Zusatz von 2— 3 g gelbem HgO 
10 Min. zum Sieden erhitzt; dann wird in HC1 gel., mit Bromwasser oxydiert, F e” 
jodometr. bestimmt (HgCl2 stórt nicht) u. auf Fe(CN)c umgerechnet. Organ. Ver- 
unreinigungen beeinflussen das Ergebnis nicht wesentlich. (Chem. Weekbl. 29. 482 
bis 484. 6/ 8. 1932. Amsterdam, V e t t e r w in k e l  & Z on en .) R. K. M u lle r .

Norman L. Knight, Qualitative Unlerscheidung von YanillinundCum arin. Vaniliin, 
gel. in 38 n-( ?)-H2S 0 4, gibt beim Versetzen mit wenig W. eine tiefe Purpurfarbung, 
die bei langerem Stehen in schmutzig-grau-griin iibergeht. Cumarin gibt bei gleicher 
Behandlung eine tiefe Rotfarbung, die beim Stehen in lila iibergeht. (Chemist-Analyst 
21. Nr. 4. 15. Juli 1932. St. Louis, Mo.) L o r e n z .

B estan d teile  v o n  Pflanzen u n d  Tieren.
Stefan Ansbacher, Roe E. Remington und F. Bartow Culp, Bestimmung von 

Kupfer in  organischen Stoffen. Zur Best. kleiner Cu-Mengen in tier. Organen u. Nah- 
rungsmitteln wird folgendes Verf. angegeben: Z e r s t o r u n g  d e r  o r g a n .  S u b -  
s t a n z. 1 . Die Probe wird im Kjeldahlkolbcn m it W. u. 15 ccm konz. H 2S 0 4 bc- 
feuchtet u. bis zur Entw. von S 0 3-Nebcln gckoeht. Nach Abkuhlen werden bis 5 ccm 
(20%) HC104 u . 2 ccm rauch. HNOa zugesetzt. Vorsichtiges Erhitzen bis zum Ver- 
schwinden der N 20 4-Dampfe, dann starkeres Erhitzen bis zum Auftreten weiBer 
Dampfe. Abkuhlen, riochmaliges Erhitzen nut HC104 u. H N 0 3, falls die Lsg. nicht 
farblos sein sollte. 2. Yeraschen im elektr. Muffelofen. Ein groBeres Muster wird 
erst auf einer li. P latte u. dann im elektr. Muffelofen auf 400° (hochstens) 30 Min. er
hitzt, nach Abkuhlen mit rauch. HNOs abgedampft. Notfalls werden die beiden 
Operationen wiederholt. Die Zerstorung der organ. Substanz nach 1. ist zuverlassiger.
—  F a l l u n g  d e s  Cu a i s  S u l f i d  u. d e s s e n  W i e d e r a u f l ó s u n g .  In 
die etwa 15%ig. Lsg. der Asclie in H 2S 0 4 bzw. des Ruekstandes der Kjeldahlisierung 
wird nach Zusatz von etwas H N 0 3 H2S eingeleitet, der Nd. m it H 2S-gesatt., m it Essig
saure angesauertem W. gewaschen, bis das Filtrat Fe-frei ist, der den Nd. enthaltende
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Tiegol auf eine auf einem W.-Bade stehende Krystallisierschale aufgestellt, rauchendo 
H N 0 3 zugesetzt, mit W. naehgewaschen u. der Tiegel so lange auf der Krystallisier
schale belassen, bis das Filtrat yerdampft ist. Der Verdampfungsruckstand [Cu(N03)2 +  
CuSO.,] wird auf einer h. Platte bis zum Versehwinden der Saurediimpfe erhitzt (ohne 
das Cu-Nitrat zu zersetzen). Der Trockenriickstand wird in W. gel. Einige Mikrogramm 
Cu lassen sieh naeh dem Verf. fallen u. wiedergewinnen. — B e s t .  d e s  Cu. Aliquote 
Teile der neutralen Cu-Lsg. werden gegen CuS04-Lsgg., dargestellt durch Losen von 
2,5 g CuSO.,-5 H20  in 250 ccm u. Yerd. yon 10 ccm zu 250 (Standard-Cu-Lsg.), ver- 
gliehen. —  1. B e s t .  d e s  Cu m i t  d e m  X a n t h a t  r e a g e n s :  Ein aliquoter Teil 
der neutralen Lsg. wird in ein 10 ccm 0 ,l° /oig. K-Athylxanthogenat enthaltendcs 
Nesslerrohrchen pipettiert. In ein zweites Nesslerrolir gibt man ebenfalls 10 ccm 
Reagens u. aus einer Milcropipette soviel Cu-Standardlsg., bis ungefahr Farbengleichheit 
oingetreten ist. Naeh Auffiillen mit W. bis zur Markę wird in einem der beiden Rohre 
Cu-Standardlsg. bis zur Farbengleichheit zugesetzt. Naeh Bereehnung des annahernden 
Cu-Geh. gibt man in 6 Nesslerróhren je 10 ccm Reagens, in das erste die bcrechnete 
Cu-Menge, in die anderen jo 0,05, 0,1 ccm Cu-Lsg. weniger bzw. mehr u. in das seehste 
die gleiche Cu-Menge wie yorher, fiillt auf zur Markę u. colorimetriert. Die zuyerliissigsten 
Resultate erhalt man bei Ggw. von 100— 200 y  Cu in den Vergleichslsgg. —  B e s t .  
d e s C u m i t d e m R e a g e n s t o n B i a z z o .  Man gibt in einen 25 g-Scheidetrichter 
einen aliąuoton Teil der Lsg. u. in einen zweiten soviel Standard-Cu-Lsg., ais etwa 
dem Cu-Geh. der Probe entspricht (uber den ungefiihren Cu-Geh. orientiert die Farbę 
des CuS-Nd.). In beide Trichter gibt man dann 10 ccm W., 25 Tropfen Eg., 30 Tropfen 
Pyridin, 3 ccm KCNS (10%ig.) u. 2 ccm CaH 5Br. Die C„H5Br-Schichten werden colori
metriert. Gute Resultate bei 50— 150 y  in der Brombenzolscliicht. —  B e s t .  d e s  Cu 
m i t  d e m  C a r b a m a t r e a g e n s .  Ausfiihrung wie mit dem Xanthatreagens, an 
dessen Stelle man 10 ccm 0,l% ig. Na-Diathyldithiocarbamat yerwendet. -— B e s t .  
v  o n Cu m i t  d e m  C h r o m o t r o p s a u r e r e a g e n s .  Zu einem aliquoten Teil 
der Lsg. gibt man 3 Tropfen NH3 u. laBt das Reagens zutropfen bis zum Endpunkt. 
Bereitung des Reagens: l,S-Dioxy-2-nitroso-3,G-naphthalindisulfonsdure (Nitrosociiromo- 
Iropsdure) gibt m it Cu in schwach ammoniakal. Lsg. eine Verb. mit intensiver KM n04- 
Farbe; bei iiberschussigem Reagens schliigt die Farbę naeh Braun um; es lassen sieh 
kleino Cu-Mengen mit einer Genauigkeit von 0,5 y  Cu titrieren. 0,37 g chromotrop- 
saures Na werden in wenig W. gel., 1 ccm 2-n. N a2C03 u. 0,5—0,6 ccm 2-n. N a N 0 2 
u. ein kleiner UberschuB verd. Essigsaure zugesetzt. Naeh 24 Stdn. wird filtriert, schwach 
alkal. gemacht (Na2C 03), mit W. zu 100 verd. u. 34 ccm mit W. u. 50 ccm A. zu 1 1 
yerdiinnt. 1 ccm entspricht 10 y  Cu. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 3. 314— 17.
1931. Charleston, South Carolina Food Research Comission u. Department of Nutrition 
Medical College.) S c h o n f e l d .

Masayoshi Ogawa, Versuche uber das Cystin. Wird Cystin zusammen mit Protein 
(Gelatine) hydrolysiert, so liifit es sieh am Hydrolysat naeh O k u d a  u . K o b a y a s h i 
(C. 1930. II. 1213) jodometr. bestimmen. Erfolgt die Hydrolysc jedoch in Ggw. von 
Kohlehydraten (Rohrzucker, Starkę, Cellulose, Agar), Fett, 01, Leeithin u. anorgan. 
Substanzen, so liegt der jodometr. ermittelte Cystinwert bedeutend unterhalb des 
tatsaehlichen Cystingeh. der Mischung. Besonders nachteilig wirkt sieh die Anwesenlieit 
der Kohlenhydrate aus. Zur genauen Best. des Cystingeh. von Proteinen ist es daher 
notwendig, das EiweiB vor der Hydrolysc von den Begleitstoffen abzutrennen. Dies 
geschieht am besten mit Hilfe yon Sulfosalicylsiiure, welche die jodometr. Methode 
nicht beeintrachtigt. Die jodometr. Titration laBt sieh ebensogut in schwefel- wie 
in salzsaurer Lsg. durehfiihren. Die Ausbeuten an Cystin aus Haarhydrolysat sind 
am besten, wenn dessen Abscheidung beim isoelektr. Punkt erfolgt. (Bulteno Scienea 
Fakultato Terkultura Kjusu Imp. Univ. 5. 102. 1932. Sep.) G u GGENHEIM.

Janet Henderson Blackwood und John Dempster Stirling, Eine jodometrische 
Melhodc zur Eisenbestimmung in Blut. 2 ccm Blut werden mit H 2S 0 4 u. H N 0 3 yer- 
ascht, die uberschiissige H N 0 3 durch Perhydrol zerstórt, konz. HCl zugefiigt, ferner 
frisch bereitete K J-Lsg. u. mit Natriumthiosulfat titriert. Unter diesen Rk.-Bedingungen 
ist das Gleichgewicht prakt. vollkommen naeh der Fe"'-Seite yersehoben. Mittlerer 
Fehler: — 1,5%. (Biochemical Journ. 26. 353— 56. 1932. Hannah Dairy Res. Inst. 
Ayr.) F. R e u t e r .

J. Castellano und Isabel Torres, Choltslerindmie. Die klinischen Methoden zu 
ihrer Bestimmung und die normalen Wcrte. Vff. empfehlen zur Cholesterinbcst. die 
yon ihnen etwas abgeanderte Methode yon My e r s  (Journ. biol. Chemistry 36 [1918].
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147). Sie haben festgestellt, daB bei dieser Methode das Cholesterin vóllig aus dem 
Serum cxtrahiert wird, was bei der Best. nach Au t e n r i e t h  (Miinch. med. Wchschr. 60 
[1913]. 227) nicht der Fali ist. Der n. Wert nach der Methode der Vff. ist 175 mg-°/0. 
Bei Nephrose mit Odern ist der Cholesteringeh. des Blutes erhoht. —  Ausfiihrung:
1 ccm Blut, Plasma oder Serum in 4—5 g Gips aufsaugen lassen u. bei 100° zur Trockne 
bringen. Mit Chlf. unter RuckfluC l ł/ 2 Stde. extrakieren (Anordnung ygl. Original), 
auf 20 ccm m it Chlf. auffiillen. Zu 5 ccm dieser Lsg. gibt man 2 ccm Essigsaureankydrid. 
u. 3 Tropfen konz. H 2S 0 4. 15 Min. im Dunkeln stehen lassen. Colorimetrieren gegen 
eine Lsg. von 0,16 g Cholesterin in 100 ccm Chlf. oder gegen „Standard K lett“-Glaser. 
(Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 30. 384— 87. Mai 1932. Santander, Casa Salud 
Valdecilla.) W lLLSTA ED T.

H . J. van Giffen, Die Untersuchung von Tabletten. Es werden Verff. angegeben 
fiir die Prufung der mechan. Eigg. von Tabletten (Zerfallsgescliwindigkeit, Festigkeit 
usw.). Ferner Verff. fiir Naehweis, Best. u. Reinlieitsprufung der Bestandteile (in 
Klammern) folgender Tabletten: Dionin- (Athylmorphin-Hydroehlorid, Milchzucker, 
Starkę, Talk). —  Codeonal- (Codein.- u. Na diacthylbarbiturio., Starkę, Talk). —  
Cibalgin- (Dimetliylaminophenyldimethylpyrazoloii u. Diallylbarbitursiiure). — Ato- 
chinol- (Phenylcinchoninsaure-Allylester). —  Cofsaline- (Coffein u. Acetylsalicylsiiure). —- 
Theodural- (Ca-Salicylat +  Theobromin-Ca). —  Dieselben +  K J. — Veronal- (Diathyl- 
barbitursaure). — Dieselben mit Schokolade. — Veronal-Na-. — Medinal- (Diiithyl- 
barbitursaures Na). —■ Dieselben mit Kakao. — Dial- (Diallylbarbitursaure). (Pharmac. 
Weekbl. 69. 923—31. 971— 80. 6/ 8. 1932. Amsterdam, Labor. Niederl. Ges. Ford. 
Pliarm.) DEGNER.

Lad. Ekkert, Beitrag zu den Reaktionen des Adalins und Bromurals. Vf. gibt 
auBer den Vorschrif ten des D. A.-B. 6 zum Nacliweis des Adalins u. Bromurals Mcthoden 
an, die auf Farbrkk. dieser Verbb. mit a- u. /?-Naphthol in Ggw. von konz. H 2S 0 4 
u. A. beruhen. (Pharmaz. Zentralhalle 73. 369. 16/6. 1932.) ROMAN.

Charles C. Fulton, Die Alkaloid-Fallungsmittel. (Vgl. C. 1931. II. 883.) Dio 
einzelnen Reagentien werden gruppenweise bzgl. ihrer Vor- u. Nachteile im allgemeinen 
u. einzelnen Alkaloiden gegeniiber, besonders im Hinblick auf die mikrochem. Krystall- 
bldg., besproehen. Zu 91 Alkaloidreagentien werden Bereitungsvorscliriften gegeben. 
Technik ihrer Anwendung. (Amer. Journ. Pharmac. 104. 244— 71. April 1932. Minnea- 
polis [Minn.], U . S. Industrial Alcohol Bureau.) DEGNER.

H. Angewandte Chemie.
I. A llgem eine chem ische Technologie.

E. B. Kester, Druckpumpe fu r stromende Gase in einem geschlossenen System. 
Beschreibimg einer automat, arbeitenden Pumpo zur Bewegung von Gasen, besonders 
geeignet fiir Apparaturen, die den 0,-Transport in Tieftemperaturteeranlagen bewerk- 
stelligen sollen. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 298. 15/7. 1932. Pittsburgh, 
Pa., U. S. Bureau of Mines.) E c k s t e in .

R . W . M uller, Umwalzpwnpen fiir komprimierte Gase bis zu 1000 at. Vf. beschreibt 
eine nach dem Hyperkompressorprinzip gebauto Hochstdruck-Gasumwalzungspumpe 
(z. B. fur das Cl a u d e -Verf.) mit zwei einfach wirkenden, senkrechtcn, pilzfórmigen 
Zylindern, dereń Kolben hydraul. angetrieben werden; zwischen den beiden Plungem  
besteht Druekausgleich. Die olliefernden Pumpen sind an den Motor, bzw. die Haupt- 
welle der Gasumwalzpumpo angekuppelt. Ais Motor dient ein Drehstrommotor mit 
Polumschaltung u. Lauferregelung durch Vorschaltung von Widerstanden. Dio Pumpe 
arbeitet bei Drueken zwischen 880 u. 1100 at. (Chem. Fabrik 5. 318— 20. 31/8. 1932. 
Arolsen.) R . K . Mu l l e r .

AloiS Kremser, Próbleme der Industrie fu r rerfliissigte Gase. Kurzo Dbersicht. 
(Refiner and natural Gasoline Manufacturer 11. 360— 64. Juni 1932.) K. O. MULLER.

— , Neue Ausriistung fiir Filtrationszwecke. Verwendung von Asbestfilterschichten. 
B eschreibung  de r SE IT Z-F ilter („H ercu les11, „ T e r ra “  u. , ,E K “ ) u . ih re r  A nw endung. 
(C hem . Ago 27 . 195. 27/8. 1932.) R . K . Mu l l e r .

H. Boeddinghaus, Kiihlen in Rieseltrommeln. Vf. zeigt an Hand von Betriebs- 
daten, daB Rieseltrommeln mit Kreuzeinbau aueh zur Kuhlung von Massengiitern 
verwendet werden konnen. (Chem.-Ztg. 56. 671— 72. 24/8. 1932. Hannover.) R. K. Mu.
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Giinter Rordorf, Kunstliches Wetter durch Kliniaanlagen. In Anlclmung an eine 
Anlage der Ca r l  W lESSNER K.-G., Gorlitz, besohreibt Vf. dio Grundlagen u. dio Aus- 
fuhrung der Luftkonditionierung (Rcgelung des Taupunktszustandes, der relativcn 
Luftfeuchtigkoit u. der Raumtemp.). (Chem.-Teehn. Hdsch. 47. 237— 39. 12/7.. 1932. 
Frankfurt a. M .) II. K. M u l l e r .

J. S. Salkind, Neue Errungenschaften auf dcm Gebiet der teclmischcn Anwendung 
der Katalyse. (Journ. eliem. Ind. [russ.: Shurnal chimitschcskoi Promyschlennosti] 
1932. Nr. 2. 19— 26.) Sc h o n f e l d .

Erich Baer, Berlin, Herstellung einer konslanten, naliezu neutralen Reaktion in 
der Mittelzellenfliissigkeil bei der Elelclrodialyse von Flussigkeilen, dereń zu reinigender 
Bestandteil gegen Abweichungen vom Neutralpunkt empfindlich ist, dad. gek., daB 
bei solohen Membrankombinationen, die allein angewandt dio Mittelzellenfl. alkal. 
werden lassen, die Elektrodialyse unter Einleitung eines lebhaften Stromes gasformiger 
C 02 in die Mittelzellenfl. ausgefiihrt wird. (D. R. P. 552 052 KI. 12 d vom 18/12. 1927, 
ausg. 11/6. 1932.) D r e w s .

C. de Gendre und P. Bary, Frankreieh, Verfesligung ton Fliissigkeiten. FU. bc- 
liebiger Art, -wio eehte u. kolloidale Lsgg. oder Emulsionen werden duroh Zusatz yon
1—3%  der Seifen niedrig molekularer Fettsauren, z. B. der Capron- oder Laurinsaure 
U. yon Alkali, wie Soda, falls sie nicht yon Natur aus bereits genugend aDcal. sind, 
yerfestigt; z. B. eine 20— 25%'g- N aaS-Lsg. nur m it 2— 2,5°/o Seife, wahrend bei 
neutralen Lsgg. auBordem noch 10— 12% Soda notig sind. (F. P. 711439 vom 20/5.
1930, veróff. 9/9. 1931.) VAN d e r  W e r t h .

W illiam L. de Baufre, N ew  York, Trennen von Gasen, insbescmderc Luft. Dio 
W.-Dampf enthaltenden Gase werden zunachst zur Kondensation bzw. Ausfrierung 
desselben abgekuhlt. Dies geschieht dadurch, daB durch den Warmetauseher zusatzlich 
zu dom zirkulierenden Kuhlmittel ein Gas geleitet wird, welches auf yerhaltnismiiBig 
tiefo Temp. abgekuhlt worden ist. Dieses Gas ist einer der Bestandteile des Ausgangs- 
gases u. stammt aus dem warmen Teil des Warmetauschers. Es werden noch weitere 
Ausfuhrungsformen des Verf. besehrieben. (A. P. 1864585  yom 18/2. 1927, ausg. 
28/6. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung von hydratischen 
Metallsalzen in kugeliger Form. D ie yorzugsweiso in korniger Form sieh befindenden u. 
Krystallwasser enthaltenden Salzmassen werden durch gegebenonfalls yorerhitzte Luft 
getrocknet. Das Formen erfolgt bei gewóhnlicher oder erhohtor Temp. in einem Dreh- 
rohr. Ein darin angebraehtes Filter dient zur Zuriickhaltung des Salzstaubes. Zweck- 
milBig geht man von leicht entwasserbaren hydrat. Metallsalzen aus. Beispiel: Das 
Drehrohr wird mit krystaliin. CuS04 • 5 H 20 ,  welches eine KorngroBe von ca. 2 mm auf- 
weist, gefiillt. Alsdann wird das Drehrohr in Rotation yersetzt, wahrend ein auf ca. 80° 
erhitzter Luftstrom hindurchgeleitet wird. Nach etwa 66 Stdn. entha.lt das CuS04 nur 
noch 1,5 Mol. Krystallwasser; es liegt nunmehr in  Form yon Kiigelchen mit einem Durch- 
messer von etwa 1 mm yor. Besehrieben wird auBerdem die Verarbeitung von N a2S 0 4 
u. Na2C03. (F. P. 728 234 vom 14/12. 1931, ausg. 2/7. 1932. D. Prior. 24/12. 1930 u. 
19/2. 1931.) D r e w s .

C. G. Behmer, Stoekholm, Isoliermaterial. Das in Form von W atte gewonneno 
Warmeschutzmittel besteht aus einer Miscliung von Jute u. Baumwolle. Eine oder 
bcide AuBenschichten konnen m it Leimstoff durchtrankt werden. (Schwed. P. 70 420 
vom  24/5. 1930, ausg. 14/10. 1930.) D r e w s .

Henri Andre, Frankreieh, Herstellung ton  faserstofflialligen Warmeisolierkorpern. 
Die in bekannter Weise aus Holz-, Papier- u. anderen Fasern hergestellten Isolier- 
korper werden zum Schutz gegen auBere Einflusso mit einem festhaftenden Uberzug 
aus einer schmelzbaren Substanz yersehen, z. B. Pech, Cellophan, Harzen usw., durch 
Eintauchen der Kórper in die geschm. M., durch Bestreiehcn, Bespritzen usw. Der 
an sieh glatte tlberzug kann mit dem Sandstrahl aufgerauht werden. (F. P. 723 606 
yom 8/9. 1931, ausg. 12/4. 1932.) S a r r e .

Ernst Jantzen, Das fraktionierte Destillieren und das fraktionierte Verteilen ais Methoden 
zur Trennung von Stoffgemischen. [Hrsg.:] Deutsche Gesellschaft f. chem. Apparate- 
wesen e. V. Berlin: Verl. Chemie [Komm.: Haessel Comra. Gesch., Leipzig] 1932. 
(142 S.) gr. 8“. =  Dechema-Monographie. Nr. 48. =  Bd. 5. nn. M. 10.—.
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II. G ew erbehygiene; Rettungswesen.
Roberto Intonti, Die Hygiene in  den Kunstseidefabrikm. Besprechung der ge- 

sundheitlichen Gefahren bei der Fabrikation der Viscoseseide. (Seta artifio. 4. 163—67. 
Mai/Juni 1932.) HELLRIEGEL.

Franęois Martin, Praktische Miltel, die in gewissen Kunstseidefabriken angewendet 
werden zum Schutz der Arbeiler und der Nachbarschaft vor Schadigungen durch diese 
Fabrikation. Das Umgehen m it Atznatron u. CS2 u. die Mittel zur Beseitigung schad- 
licher Gase beim Spinnen yon Viseoseseide sind behandelt. Geeignete Vorr. sind be- 
schrieben u. abgebildet. (Ann. Hygiene publ. ind. soeiale 10. 494— 503. August 
1932.) Su v e r n .

Elisabetłl Kruger, Augenerkrankungen bei Yerwendung von Nitrolacken in  der 
Strohhuiindustrie. Die in der Strohhutindustrie ais Losungsm. fiir die Nitrolacke 
yerwendeten Butylalkohol u. Butylacetat konnen eine starkę Reizwrkg. auf die Augen- 
bindehiiute der Arbeiter ausiiben. Da von einer Verwendung dieser Lacke kaum  
Abstand genommen werden kann, ist die Hauptaufmerksamkeit der Prophylaxe auf 
Anlago u. Luftungsyorr. der Raume zu lenken. (Arch. Geworbepathologie u. Gewerbe- 
hygiene 3. 798—§07. 3/9. 1932. Drcsden.) F r a n k .

Emil Bauik, Beseitigung von durch Schwefelwasserstoff rerursachten Augenerkran
kungen in  einer Rubenzuckerfdbrik durch Chlorung der Abwasser. Vf. sehildert die 
Ursache von Augenerkrankungen in Rubenzuokerfabriken u. die dagegen getroffenen 
AbhilfemaBnahmen. Durch Chlorung des im Rreislauf yerwendeten Betriebswassers 
gelang es, die in friiheren Jahren in der betreffenden Fabrik regelmaBig durch H 2S 
yerursaehten Augenerkrankungen zu beseitigen. Die hierzu erforderliche Apparatur, 
das Verf., die Wirkungsweise der Cklorsodasaure werden niiher erlautert. (Ztrbl. 
Gewerbehygiene Unfallverliut. 19 (9.). 121— 23. Juni/Juli 1932. Merseburg.) F r a n k .

W enzel, Neuerungen im  Tiefdruckverfahren und ihre gewerbehygienische Bedeutung. 
Schilderung neuerer Tiefdruckverff. u. der hierdurch erzielten techn. u. gewerbehygien. 
Fortschritte. (Ztrbl. Gewerbehygiene Unfallverliut. 19 (9.). 143— 47. Juni/Juli 1932. 
Berlin.) F r a n k .

Thomas 01iver, p b er  die schddlichen Wirkungen von aus Koksófen entioickellen 
Gasen auf die an den Ofen beschdftigten Arbeiter und das in der nachsten Umgebung auf 
dem Laiide grasende Vieh. (Arch. Gewerbepathologie u. Gewerbehygiene 3. 295— 99. 
6/7. 1932. Newcastlc-upon-Tyne, Univ.) F r a n k .

A. A. Topp, Reparaturen an gefahrliche Stoffe enthattenden Anlagen. S-prengstoffe. 
Yf. besclireibt die notwendigen Vorbereitungen fiir Reparaturen an Anlagen, die Nitro- 
glycerin, SchieBbaumwolłe, Cordit, Trinitrotoluol, Knalląueeksilber, SehieBpulver oder 
Tetryl herstellen oder yerarbeiten. (Chem. Engin. Mining Rev. 24 . 358—59. 5/7.
1932.) R. K . Mu l l e r .

J. R. Cochrane, Reparaturen an gefahrliche Stoffe enthaltenden Anlagen. Sauren 
und Lósungsmittel. (Ygl. vorst-. Ref.) Besclireibung der Isolierung, Reinigung u. tfber- 
wacliung der Anlagen vor der Reparatur zur Vermeidung von Korrosions-, Gas- u. 
Explosionsschaden. (Chem. Engin. Jlining Rey. 24 . 359—-61. 5 /7 .1 9 3 2 .)  R . K . M u l l e r .

Max Grempe, Feuer- und Explosimisgefahren durch Treibriemenekktrizitdt. Das 
Ableiten der Riemenelektrizitat durch Auftragen einer dunnen Bronzeschicht auf den 
Riemen hat sich nicht bewahrt. Die grOBte Sicherheit wird erreicht durch Imprag- 
nieren des Riemens mit Glyeerin, welches ais guter Ableiter wirkt. (Allg. Brauer- u. 
Hopfen-Ztg. 72. 708— 09. 8/ 8. 1932.) W. S c h u l t z e .

M. Blumer, C. J. Engelder und A. Silverman, D ie Wasseraufnahmefahigkeit von
Trocknungsmitteln in Gasmasken. Bei der katalyt. Oxydation yon CO zu C 02 in Gas- 
maskeneinsatzen ist die Haltbarkeit des Katalysators wesentlich abhangig von der 
W.-Aufnahmefahigkeit, der ,,Kapazitat“ des Trocknungsmittels. Dicjenigen Trocken- 
m ittel sind am wertyollsten, bei denen trotz hoher W.-Aufnahme keine Zerstorung 
des Katalysators eintritt. Aus zahlreichen Vcrss. wird festgestellt, daB ais geeignetste 
Trockenmittel fiir den yorliegenden Fali A120 3, CaCl2 u. Mg(C104)2 in Frage kommen. 
(Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 339—40. 15/7. 1932. Pittsburgh, Pa., 
Uniy.) _ * _ E c k s t e i n .

— , Luftfillration in chemischen und Nahrungsmittelfabriken. Eine neue Kon- 
struktion von Olhautfilterzellen. Dio beschriebenen neuen Filter (M il l b a n k  ENGINEERS, 
London) bestehen aus mekreren (12, 18) zusammengesetzten Zellen aus feinmaschigem
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Al-Drahtnetz. Das Tauchól kann fiir Tempp. von <  15 bis >  150° gelicfert werden 
(Chem. Age 27. 155— 56. 13/8. 1932.) R. K . Mu l l e r .

Leopold Scłieilan, Feuerloschung mit Chemilcalien. tlberblick uber die ver 
schiedenen Loschmittel u. Loschgerate. (Journ. chem. Education 9. 1503—22. Sept 
1932. Brooklyn, N. Y.) R. K. Mu l l e r .

Jack N. W estsmith, Entwicklung von Melhoden zur Bekdmpfung von Benzin 
tankbrandcn durch gemeinschaftliche Untersuchungen. Entw. des Schaumlosclwerf, 
durch Vergleichsverss., die gemeinsam von einer Anzahl Olproduzenten durchgefiihrt 
wurden. Photographien der einzelnen Brandstadien u. Versuchsbedingungen im 
Original. (National Petroleum News 24. Nr. 28. 26— 32. 13/7. 1932.) K. O. Mu.

Lionel K. Arnold, Cliemische Unfalle bei der Feuerbekdmpfung. Vergiftungs- u. 
Explosionsunfalle bei Gasflaschen, Saureverbrennungen, gefahrliche Chemikalien. 
SchutzmaBnahmen. (Journ. chem. Education 9. 1523— 29. Sept. 1932.) R. K . Mu l l e r .

Minimax A.-G., Berlin, Herstellung der Lagerfahigkeit von Telrachlorkohlenstoff 
fiir Feuerloschzwecke unter Benutzung ton  Trockenmitteln und Chlor oder Salzsdure 
anlagernden oder unschadlich machenden Stoffen. Das Verf. ist dad. gck., daB die 
Trockenmittel m it neutralen, Cl2 oder HC1 bindenden organ. Stoffen dem CC14 ein- 
verleibt werden, die auch in der Kalte sowie in der Dunkelheit wirksam sind, derart, 
daB diese Zusatze samtlich in einem neutralen, im CCI., 1. Eettkórper, wio Paraffin 
oder anderen KW-stoffen, Olen, Fetten, Wachs, yerteilt werden. Ais Trockenmittel 
werden anorgan. oder organ., wasseraufnahmcfahige oder wasserfreie Verbb. benutzt, 
z. B. CaCl2, ZnCl2, fettsaurc Salze u. Ester, wahrend ais Cl, bzw. HC1 bindende Stoffe 
Kórper mit ungesatt. Bindungen, wie Pinene oder aromat. Ester, benutzt werden. 
Dazu mehrere Beispiele. (Vgl. E. P. 294616; C. 1929. I. 780 u. D. R. P. 516426; 
C. 1931. I. 1799.) (D. R. P. 557 772 KI. 61b vom 29/11. 1928, ausg. 27/8.
1932.) M. F. Mu l l e r .

III. E lektrotechnik.
F. Lauster, Hochsttemperaturen im Widerstandsofenbau. Vf. beschreibt die Fort- 

schritte auf dem Gebiete der Erzeugung hoher Tempp. in elektr. bcheizten Wider- 
standsofen, u. zwar besonders der m it einem Schutzgas (N2, H 2 bzw. Methylalkohol- 
diimpfen) betriebenen Ofen m it einer Hcizwicklung aus Mo. Es wird ein Mo-Rohr- 
ofen beschrieben, m it dem eine Temp. von 1500° erreicht wird. Ein Mo-Muffelofen, 
ais Harteofen fiir Schnellarboitsstahle, m it Yorwarmekammer eingerichtet, erreicht 
eine Temp. von 1400° in der Muffel u. von 900° in der Vor\varmekammer. (Elektro- 
warme 2. 103—06. Mai 1932.) A s c h e r m a n n .

M. Hirsch, tlber die Spannungsabhangigkeit des dieleklrischen Verlusttuinkels 
einiger Isoliersloffe. (Elektrotechn. Ztschr. 53. 888— 89. 15/9. 1932. Sprem- 
berg , L .) PANGRITZ.

E. H. Fritz, Spannungspróbleme in vermorielten Isolatoren. Auf Grund von Vcrss. 
empfielilt Vf., die Seiten der Isolatoren abzusehragen, Mortel mit mindestens 50%  
Zuschlag zum Zement zu verwenden u. eino Tremisehicht zwischen Mortel u. Porzellan 
zu legen. (Electrical World 100. 221— 22. 13/8. 1932. Derry, Pa., Westingliousc 
Electric & Mfg. Co.) Sa l m a n g .

Edward B. Baker und Rohert F. James, Potentialverteilung, Strahlung und 
eleldrische Leilfahigkeit in Papier. Der EinfluB des Harz-, Asclien- u. besonders des 
W.-Geh. von Isolierpapier auf die elektr. Leitfahigkeit des Papiers wird diskutiert. —  
Die Entstehung weicher Rontgenstrahlen in Isolierpapier unter 14 kV Spannung wird 
photograph. nachge\viesen. Dio Messung der Potentialverteilung in Isolierpapier wird be
schrieben u. vorlaufige Ergebnisse werden mitgeteilt. (Physics 2. 73—81. Febr. 1932. 
Detroit Edison Co.) ____________  L o r e n z .

Gonvalo Sebastian und Ettore de Luca, Frankreich, Elektrischer Ileizkorpcr 
zum Erhitzen oder Verdampfen von W. Zwischen zwei Stromzufuhrungselektroden 
befindet sich eine M., die durch Brennen einer Mischung von Quarz, Kaolin, Feldspat 
u. einem Materiał von geringer elektr. Leitfahigkeit, wie Kohle, Graphit oder Metall- 
salzen erhalten wilrde. Die M. wird beim Hindurchleiten von W. leitend u. erhitzt sich 
unter dem EinfluB des Stromes. (F. P. 722423 vom 3/9.1931, ausg. 16/3.1932.) G e i s z l .

Victor Planer, Frankreich, Isolieren von eleklrischen Leitungskabeln m it Papier. 
Die Kabel werden m it schmalen Papierstreifen so umwickelt, daB sich die Streifen
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zu mindestens 5 0 %  iiberdecken. Es wird eine erhólite Biegsamkeit erreicht, ohne daB 
das Papier sieli faltet oder reifit. (P .P . 723 747 vom 15/12. 1930, ausg. 14/4. 
1932.) GEISZLER.

Joseph Cecil Patrick, Trenton, New Jersey, Isolierung ton elektrischem Leilunga- 
materiał. Ais Uberzug wird eine piast. M., die 01efin-Polysulfidverbb., z. B. Methylen-, 
Propylen- oder Butylenpolysulfid enthiilt, verwendet. Das Isoliermaterial widersteht 
starken chem. Angriffen, so daB der iiberzogene Leiter besonders fur Uberscckabel u. 
fiir ilnterird. Kabel Verwendung finden kann. (E. P. 370 741 vom 18/6. 1931, ausg. 
5/5. 1932. A. Prior. 14/7. 1930.) G e i s z l e r .

Prest-O-Lite Storage Battery Corp., Indiana, V. St. A., iibert. von: Raymond 
C. Benner undLeroy C. Werking, V. St. A., Sammler. Um einen KurzschluB zwischen 
den Elcktroden durch abgefallene Elektrodenmasse zu vermeiden, stellt man zwischen 
den Elektroden Trennwande auf, die zur Erzielung des richtigen Abstandes von den 
Elcktroden an den seitlicken Randem mit einem in der Warme piast. Materiał 
bestimmter Dicke yersehen sind. Am Boden der Zelle taUchen Elektroden U. Trenn
wande ebenfalls in ein in der Warme piast. Materiał, z. B. saurefestes Pech, ein. 
(A. P. 1 8 6 1 4 6 7  vom 18/9. 1924, ausg. 7/6. 1932.) Ge i s z l e r .

David Pepper, Philadelpliia, Herstellung von Sammlerplalten. Eine Platte aus 
einem elektr. leitenden Materiał wird in einer Suspension von Pb oder Pb-Verbb., z. B. 
PbO, P b S 0 4 oder PbC03, in einer Lsg. von K-, Na-, Mg oder NH.r Salzen ais K.athodo 
geschaltet. Unter der Wrkg. des Stromes wird ein Teil des Pb oder der Pb-Verbb. 
gel., wahrend der Best ais solcher zusammen mit dem bei der Elektrolysc gebildeten 
Pb auf der Kathode niedergeschlagen wird. Die so hergestellte Elektrodo besitzt ein 
geringeres Gewicht ais die iiblichen Sammlerelektroden. (A. P. 1860  051 vom 12/6. 
1929, ausg. 24/5. 1932.) Ge is z l e r .

Joseph Pellini, Frankreich, Eleklrolyt fiir gahanische Elemenle. Eine Mischung 
von geeigneten Metallsalzen u. H 2S 0 4 wird, z. B. dureh Einbringen in einen auf 28 
bis 30° gehaltenen Raum, getrocknet. Die orlialtene M. wird ais Pulver oder PreC- 
ling bei Ingebrauchnahme des Elementes in W. gol. Eine geeignete Mischung besteht 
z. B. aus MgCl2, Na^SO.! u. H 2S 0 4 oder aus ZnCl2, N a2SO,, u. H 2S 0 4. Ais Dopolarisator 
verwondet mail eino ebenfalls getrocknete Mischung von Na2Cr20 7, MgCl2 u. H 2S 0 4. 
(F. P. 725 377 vorn 28/10. 1931, ausg. 11/5. 1932.) G e i s z l e r .

Radio werk E. Schrack Akt.-Ges., Wien, Verfahrenzur Yerbesserung des Vakuums 
in  Elekłronenrohren durch Getterung, dad. gek., daB der Getter im wesentlichen auf 
einem in der Róhre angeordneten Kórper groBer Oberflache niedergeschlagen wird.
—  Ais Tragermaterial ist z. B. ein Faserstoff, wio Glas- oder Quarzwolle geeignet. 
Wahrend des Pumpvorganges wird der Faserstoff von okkludierten Gasen, besonders 
von W.-Dampf, durch Erhitzen befreit. (D. R. P. 549 981 KI. 21g vom 8/10. 1930, 
ausg. 10/5. 1932. Oe. Prior. 30/9. 1930.) Ge i s z l e r .

IV. W asser; Abwasser.
Myron B. Reynolds und Arthur E. Gorman, Fortschrilt im  Hinblick auf die 

Filterung in  Chicago. Vortrag. Ubersicht iiber don Stand der techn. u. chem. Vor- 
arbeiten fiir den Bau von Klar- u. Filteranlagen in Chicago. (Journ. Amor. Water Works 
Assoc. 24. 965— 80. Juli 1932. Chicago, 111.) Ma n z .

H. Bach, Wasser-Americana. Uberblick iiber Entw. U. Stand der Trinkwasser- 
reinigung in Amerika golegentlich der Besichtigung typ. Wasserwerke in Chicago, 
Pittsburgh, Saginaw u. Bay City. (Gesundheitsing. 55. 432—35. 3/9. 1932. Essen, 
Emschcrgenossenschaft.) M an z .

W . W esly, Cliemische Enigasung des Wassers. (Vgl. D r a w ę , C. 1932. I. 2751.) 
Natriumsulfit u. S 0 2 werden in den Werken Louna u. Oppau der I. G. Farbenindustrie 
seit Jalircn mit Erfolg zur Entgasung des Speisewassers verwendet. (Chem.-Ztg. 56. 
584. 23/7. 1932. Ludwigshafen.) Ma n z .

H. Lederer, Chemische Entgasung des Wassers. Kritik der AusfiihrUngen D r a w e s  
(C. 1 9 3 2 .1. 2751.) — Erwiderung von Drawę. (Chem.-Ztg. 56. 584. 23/7. 1932.) M a n z .

B. Preu, Restlose Enthdrtung und Entgasung bei der Speisewasseraufbereitung. 
Mit den iiblichen Yerff. ist keine ,,restlose“ Enthartung u. Entgasung zu erzielen; 
die durch chem. Reinigung ausgeschiedenen Bodenkorper weisen eino bestimmte, 
yon Temp. u. AlkalieniiberschuB abhiingige Lóslichkeit auf, auf therm. Wege kann
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N aH C 03 nur teilweise, N a2C 03 gar nicht gespalten -werden. (Warme 55. 612— 13. 
3/9. 1932. Cannstadt.) M a n z .

E m il K irschbaum , Der Einflu/3 der Enlgasung von dampfbelieizten Apparaten auf 
den Dampfverlust und die Leistung. Vf. untersucht die Abhangigkeit des Dampfver- 
lustes, der Erniedrigung der Kondensationstemp. u. der Leistungsverschlcchterung 
von Gasgeh. u. Entgasungsgrad des Heizdampfes. (Chem. Fabrik 5. 281— 83.
290— 92. 10/8. 1932. Karlsruhe, T. H ., Inst f.. App.-Bau.) R . K. Mu l l e r .

Jan Smit, Biólogische JReinigung in  Natur und Technik. Zusammenhangende 
Darst. der biolog. Wasserreinigung. (Chem. Weekbl. 29. 486—90. 13/8. 1932.) Gd.

Gordon M. Fair Und Edward W. Moore, Warme- und Energieverhaltnissc le i 
der Faulung des Abwasserschlammes. II. Mailiemalische Formulierung des Verlaufes 
der Faulung. (I. vgl. C. 1932. II. 416.) Die Darst. des Faulprozesses nach gebildeter 
Faulgasmenge ais Funktion der Zeit ergibt eine S-formige Kurve, welckc einer mono- 
molckularen, durch die Rk.-Prodd. katalyt. beschlcunigten Rk. oder mit gleich guter 
Annaherung u. cinfacherer Handhabung fiir techn. Zwecke cincr unstetigen mono- 
molckularen Rk. in zweistufiger Formulierung mit erst beschleunigtem, dann ver- 
langsamtem Rk.-Verlauf entspricht. Ableitung u. Auswertung der Gleichungen. 
(Sewage Works Journ. 4. 428—43. M ai 1932. Massachusetts, Cambridge, Harvard
Engin. School.) Ma n z .

A. Muller, Der biologische Phenolabbau in  Wassern und, seine Beziehungen zu dereń 
Sauerstoffgehalt und Keimzahl. Im  Berliner Leitungswasser u. im Spreewasscr waren 
stets phenolzehrende Bakterien verschiedener Arten yorhanden. Der Phenolabbau ist 
mit einem starken Anstieg der Keimzahl u. einer Steigerung der O-Zehrung (ca. 1,62 mg/ 
Liter biochem. 0-Bedarf je mg/Liter Phenol) verbunden. (Arbb. Reichsgesundh.-Amt 
65. 311— 15. Aug. 1932. Berlin, Reichsgesundheitsamt.) M a n z .

A. M. Buswell und C. S. Boruff, Die Bezieliung zwisclien der chemischen Zu- 
sammenselzung der organischen Substanz und der Beschaffenheit und Menge des bei der 
Schlammfaulung gebildeien Gases. Es wird gezeigt, daB die Faulgasmenge u. der CH4- 
Gch. von dem Vcrhaltnis C : H : O : N  in den faulenden Stoffen abhangt; im allgemeinen 
wird auf 1 Gewichtsteil organ. Substanz mehr ais 1 Teil Faulgas erhalten, wobei jedoch 
das Gewieht des in die Rk. eingehenden W. zu berucksichtigen ist. (Sewage Works 
Journ. 4. 454— 60. Mai 1932. Urbana, 111. State Water S u rvey .) Ma n z .

A. Sulfrian, Die Phosphatbestimmung im  Kesselhaus. Inhaltlich ident. mit der
C. 1932. II. 417 ref. Arbeit. (Chem.-Ztg. 56. 650— 53. 17/8. 1932. Aachen.) Ma n z .

I. R. Haas, Ober die Methodik der Bestimmung der Chlorzahl in Abwasser. Bei 
d e r Best. der Chlorzahl ist gleichzeitig der Wirkungswert der verwendeten jAVELLEschen 
Lauge, der sich nach der Herst. rasch andert, spater konstant bleibt, u. der Thiosulfatlsg. 
zu priifen. Die J a v e LLEsehe Lauge wird zweckmafiig im Eisschrank aufbewahrt. 
(Chem.-Ztg. 56. 670—71. 24/8. 1932.) Ma n z .

Paul Wiirzburger, Deutschland, FiUrieren von Trinkwdssern o. dgl. In den Hals 
der Flaschen, Karaffen o. dgl. wird eine M. von filtrierend wirkendem Materiał gebracht, 
wobei jedoch dafiir Sorge getragen ist, daB die im Behalter befindliche Luft entweichen 
kann. Ais wirksames Filtermaterial ist akt. Kohle genannt. —  Die Befestigung der 
Filtriermasse in den Flaschen wird naher beschrieben. (F. P. 729 314 vom 6/1. 1932, 
ausg. 21/7. 1932.) D r e w s .

Ward-Love Pump Corp., Rockford, 111., u b e T t.  von: Orland Russell Sweeney, 
Ames, Iowa, Entharten von Wasser unter Verwendung von basenaustauschendcn Mitteln, 
durch die zunachst das zu enthartende W. in einer Richtung geleitet wird, worauf der 
Wasserdurchlauf in umgekehrte Richtung geleitet wird, u. schlieBlich zwecks Regene- 
rierung des Austauschers Salzsole durchgeleitet wird. (Vgl. A. PP. 1 846418 u. 
1  846 419; C. 1932. I. 2495.) (Can. P ._292 619 vom 18/8. 1928, ausg. 27/8. 
1929.) M. F. M u l l e r .

V. A norganische Industrie.
Charles Pasquin, Neuere Yerfahren zur Eerstellung von Ammoniumsulfat aus 

Ammonsulfit und -thiosulfat. tlberblick. (Metallb6rse 22. 1149— 50.7/9 .1932 .) R. K. M.
N. J. Rywlin und W. G. Gribanowski, Sulfatelektrolyse. Schilderung eines 

techn. verwendbarenVerf. zur Elektrolyse von N a ,S 0 4 zwecks gleichzeitiger Gewinnung 
von NaOH, H 2S 0 4 u. reinem H 2 u. 0 2. Hohe Stromausbeuten konnten erzielt werden
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boi Anwendung von 2 durchlassigen Diaphragmen, zwischen denen sieh der Eloktrolyfc 
befand. Der Elektrolyseur bestand aus 2 Zellen, der Kathoden- u. Anodenzelle, getrennt 
durch die beiden Diaphragmen. Zur Herst. der alkali- u. saurefesten Diaphragmen 
wird folgende Mischung angewandt: 50% Glasfilz, 45% fein gemahlenes S-Pulver, 
3% S i0 2, 2% BaSOj. Das in W. aufgeschlammte Gemisch wird bei starker Verd. 
auf das mit Papiergewebe ilberzogene Netz angesogen, die M. gepreBt, bei 60— 70° 
getrocknet u. bei 200° ausgegliiht. Dabei wird das Diaphragma dureli den sehmelzenden 
S zementiert. Nahere Sehilderung der Elektrolysouro vgl. im Original. Haupt- 
bedingung fiir gute Arbeit des Elektrolyseurs isfc volligo Cl'-Froiheit im Elektrolyt, 
da Cl den S des Diaphragmas durch Chlorieren zerstort. Die Konz. des Elektrolyts 
wird je naeh der Stromdichte so gewahlt, daB die H2SO., im Anodenraum kein Disulfat 
enthalt. Boi mehrmonatiger Arbeit wurde fiir die Arbeit des Elektrolyseurs folgendes 
festgcstcllt: Mittlere Spannung 4,5— 5 V. Anod. Stromdichto 800 Amp./qm. Konz. 
der Kathodenlauge 98— 100 g/l. Konz. der Anodenfl. 180— 200 g/l. Mittlere Strom- 
ausbeuten 90%. Energioyerbraueh pro t 92%ig. NaOH 4000— 4100 Kilowatt/Stde. 
Fur die Verss. diente ais Ausgangsmaterial Mirabilit. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal 
chimitscheskoi Promyschlennosti] 1932. Nr. 2. 41—48.) ScHONFELD.

Picker, NeuzeiłlicheKaustizierung. Vf. weist auf einige Punktc hin, die bei konti- 
nuierlicher Kaustizierung zu beachten sind: genugende Klarung der Sodalauge (z. B. 
m it DoRR-Eindicker), sorgfiiltige CaO-Loschung (zweekmaBig mit der zur Bldg. yon 
Ca(OH)2 notigen El.-Menge bei naehfolgender Verd.); boi der Kaustizierung selbst 
liefert eine Ruhrzoit von %— 1 Stde. dio besten Ergcbnisse, die Temp. ist mit Riick- 
sicht auf dio Viscositat der Lsg. auf mindestens 85° zu halten; dio Klarung der 
WeiBlauge ist von dem ,,Eindickungsgrad“ des abgesetzten CaC03-Dickschlammes, 
also von der Absetzgeschwindigkeit, KorngroBo usw. der CaC03-Teilehen abhangig. 
(Chem.-Ztg. 56 . 610— 11. 3/8. 1932. Berlin.) B . K . Mu l l e r .

Johannes Jaenicke, Hamburg, Enifernen von Halogenionen aus Metalhalzlosungen 
unter Verwendung yon anod. abgeschiedenem Hg oder von Amalgam. (Can. P. 293 756 
vom 8/12. 1928,ausg. 8/10. 1929.) M. F. M u l l e r .

Siemens & Halske A.-G., Berlin (Erfinder: Victor Engelhardt und Nikolaus 
Schónfeldt, Berlin), EUhlrolytische Zełlefiir Halogenalkalielekłrolyse naeh dem Amalgam- 
verfabren, bei der die Bldg. u. Zers. des Amalgams in einem vom Anodenraum durch eine 
senkrechte Scheidewand(-wando) abgetrennten Kathodenraum erfolgt, 1. dad. gek., 
daB dio Schcidewand(-wando) etwa bis zur HOhe des Hg-Spiegels por5s ist (sind) u. 
daB die Hg-Oborflache prakt. den ganzen Querschnitt des Kathodeni'aumes einnimmt. —
2. dad. gek., daB dio Seheidowand(-wando) im GrundriB zu einem Ring oder Vieleck 
zusammengesehlossen ist (sind), wobei dio Hg-Flache die entsprechende Form an- 
zunehmen gezwungen ist. — 3. dad. gek., daB der por3se u. der undurchlassige Teil 
der Seheidewandf-wando) getrennte Stilcke bilden, die erst wahrend der Montage 
baulich yereinigt werden. —  4. dad. gek., daB innerhalb des Hg Verdrangungsk<3rper 
aus nieht leitendem Materiał angeordnet sind. (Hierzu vgl. D . R. P. 549 724; C. 1932.
II. 418.) (D. R. P. 556 948 KI. 12  1 vom 9/7. 1930, ausg. 17/8. 1932.) D r e w s .

Dow Chemical Co., Midland, Michigan, ubert. von: Ralph M. Hunter und 
Sheldon B. Heath, Midland, Magnesiumchlorideleklrolyse. Geringe Mengen W. u. 
bas. Salze enthaltendes MgCl2 wird neben der Anodo an yerschiedenen Stellen des 
Bades verteilt eingefiihrt. Die Bldg. von Elektrolysenschlamm soli yerringort worden. 
AuBerdem TOrd die Anodę gleichmaBig aufgobraucht. (A. P. 1 861 798 vom 27/5. 1929, 
ausg. 7/6. 1932.) G e i s z l e r .

Bayerische Stickstoff-Werke A.-G., Borlin (Erfinder: Carl Freitag, Berlin- 
Neukólln), Herslełlung von Erdalkalichloriden aus Erdalkalisulfaten, 1. dad. gek., daB 
man diese bei Tempp. zwischen 300 u. 750° mit Phosgen oder dieses enthaltenden Gasen 
behandelt. —  2. dad. gek., daB man Gemische dieser u. an sieh bekannter Phosgen- 
kontakte bei Tempp. zwischen 300 u. 750° m it Cl u. CO behandelt bzw. mit Gasen, 
die Cl u. CO enthalten. —  3. dad. gek., daB Gemische eines Erdalkalisulfats m it festen 
C-haltigen Substanzen bei Tempp. zwischen 300 u. 750° m it Phosgenbildungsgemischen, 
z. B. Cl-CO-Gemischen, behandelt werden. —  4. dad. gek., daB Erdalkalisulfate bei 
Tempp. zwischen 300 u. 750° mit einem Gemisch yon Cl u. CO behandelt werden, das 
yorher uber einen getrennt von der Charge im gleiehen oder vorgeschalteten Hcizraum 
befindlichen Phosgenkontakt geleitet wurde. —  5. dad. gek., daB die Temp. des Phosgen- 
kontaktes unabhangig yon der Rk.-Temp. gehaltcn wird. — 6. dad. gek., daB ais Kata-
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lysatoren Verbb. des Fe, Al, dereń Gemische oder Chloride starker Basen zugesetzt 
werden. (Hierzu Ygl. D. R. P. B36 649; C. 1932. T. 272.) (D. R. P. 554 694 KI. 1 2 m 
T o m  7/5. 1930, ausg. 14/7. 1932.) D r e w s .

Kali-Chemie A.-G., Berlin (Erfinder: Friedrich Riisberg, Berlin-Niederschone- 
wcide und Paul Schmid, Berlin-Baumschulenweg), lieinigung und Bleichung von 
Schwerspat durch Calcination u. nachfolgendes Behandeln mit Sauren, 1. dad. gek., 
daB dem Spat vor dem Calcinieren Stoffe zugesetzt werden, die entweder selbst Oxyde 
der Alkalien oder Erdalkalien sind oder beim Erhitzen ganz oder teilweise in solche 
iibergehen. —  2. gek. durch die Verwendung von Mischungen der Erdalkalichloride 
oder des MgCl2 mit oxyd. Yerbb. der Alkalien oder Erdalkalien. (D. R. P. 554371  
KI. 22 f vom 22/3. 1927, ausg. 7/7. 1932.) DREWS.

M etallgesellschaft A.-G. und Max Schiechel, Frankfurt a. M., Erdjdrben von 
Schwerspat. Der Schwerspat wird in oxydierender Atmosphare auf Tempp. von 900 bis 
1300° erhitzt. Man arbeitet vorzugsweise bei zwischen 1100 u. 1200° liegenden Tempp. 
u. in Ggw. geringer Mengen yon Oxyden u./oder anderen 0 2 enthaltenden Verbb. yon 
Na, K, Zn oder Zr, welche geeignet sind, die im Spat vorhandenen farbendenanorgan. 
Verbb. in farbloso Verbb. iiberzufiihren. Ais gceignoto Verbb. werden genannt: N a2S 0 4, 
K N 0 3, ZnO (hierzu ygl. E. P. 345 186: C. 193 1 .1. 3497). (E. P. 376 080 vom 1/9.1931, 
ausg. 28/7. 1932. D. Prior. 25/11. 1930.) D r e w s .

Edouard Urbain, Paris, Gewinnung vcm Kaliumnwgnesiumcarbonat aus Sylvinit. 
Das K-Salz wird in Form von ENGELschem Salz durch besonders hergestelltes NaHC03 
gefallt, wobei darauf zu achten ist, daB dio uberstehenden Mutterlaugen wenigstens 
15% ihres Gewichtes an NaCl entlialten. (F. P. 40 612 vom 20/2. 1931, ausg. 27/7. 
1932. Zus. zu F. P. 725 818; C. 1932. II. 1491.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslelłung von reiner Tonerdc 
aus Bauxit durch nasses AufschlieBen mit einer Kalk-Soda-Mischung, dad. gek., daB 
man Bauxit mit einer Sodalsg., welcher nicht mehr ais die aquivalente Mcnge Kalk 
zugesetzt wird, im Ruhrautoklaven auf Tempp. yon mindestens 200° erhitzt. (D. R. P.
556 925 KI. 12 m vom 28/5. 1930, ausg. 16/8. 1932.) D r e w s .

Electric Smelting & Aluminium Co., Cleveland, iibert. von: W illiam  
M. Guertler, Berlin, Gewinnung von Tonerde aus diese neben kieselsdurehaltigen Stoffen 
enthaltenden Produklen. Das Ausgangsmaterial wird in Ggw. yon W.-Dampf mit einem 
Erdalkalichlorid behandelt. Hierbei erhalt man neben Tonerde u. HC1 Erdalkali- 
silicate. Das Rk.-Prod. wird sodann auf genugend tiefe Tempp. abgekiihlt, bei denen 
unter Bldg. von Erdalkalichlorid eine Umsetzung zwischen dem Cl u. dem Erdalkali- 
metall stattfindet. Das Erdalkalichlorid wird abgetrennt u. die Tonerde aus dem Ruck- 
stand entfernt. Man yerwendet z. B. jo Mol. im Ausgangsmaterial entbaltenes Si 2 Mol 
CaCl2. Nach der Bldg. des CaCl2 aus dcm Ca-Silicat wird die S i0 2 durch HC1 ab- 
geschicden. (A. P. 1 8 6 8 4 9 9  vom 6/9. 1930, ausg. 26/7. 1932. D. Prior. 7/6. 
1929.) D r e w s .

Deutsche Gasgliihlicht-Auer-G. m. b. H ., Berlin, Herstellung von Titansdure 
durch Hydrolyse von schwefelsauren AufschluBlsgg. von Fe-haltigen Ti-Erzen, dad. 
gek., daB diesen Lsgg. mineralsaure Salze, wie Ammonsalzc, welche mit den Ferro- 
yerbb. Doppelsalze zu bilden yermógen, in solcher Menge zugesetzt werden, daB sie 
zur yollstandigen doppelten Umsetzung bzw. Doppelsalzbldg. mit den yorhandenen 
Ferroyerbb. nieht ausreiclit. (Hierzu ygl. E. P. 257259; C. 1927. I. 341.) (D. R. P. 
554 769 KI. 22f vom 23/6. 1920, ausg. 13./7. 1932.) D r e w s .

Bozel-Maletra (Soc. Industrielle de Produits Chimiąues), Paris, Herstellung von 
Dichromaten. Cr-Oxyd, seine Deriyy. oder diese enthaltende Stoffe, metali. Cr, seino 
Legierungen oder Gemische werden auf trockenem Wege in Ggw. der erforderlichen 
Menge bas. Stoffe oder Monochromat mit 0 2, oder oxydierenden Mitteln bei oberhalb 
100° liegenden Tempp. behandelt, wobei man yorzugsweise unter Druck arbeitet. Bei- 
spiel: 190 Teile Cr-Oxyd worden mit 106 Teilen Na2C 03 unter leichtem Sauerstoffdruck 
erhitzt. Nach einigen Stdn. betragt die Dichromatausbeute 91%. In gleicher Weise 
kann man 100 Teile Ferrochrom mit 62,5% Cr u. 50 Teile NaOH yerarbeiten (hierzu 
ygl. F. P. 715 397; C. 1932. I. 1413). (F. P. 729 526 vom 21/3. 1931, ausg. 26/7. 1932.
E. P. 376 661 Tom 27/1. 1932, ausg. 4/8. 1932. F. Prior. 21/3. 1931.) D r e w s .

Guano-Werke A.-G. (vorm. OhlendorfJsche und Mercksche Werke), Hamburg 
(Erfinder: Walter Hene, Liibeck), Herstellung von Chromozydhydraten urder gleich- 
zeitiger Gewinnung reiner Antichlorlauge durch Red. alkal. Chromatlsgg. durch S, N a2S 
oder Gemische beider Stoffe, dad. gek., daB die bei der Red. angewandte Menge S so
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bemessen wird, daB nacb der Red. durch Behandlung des Red.-Gemisehes m it S 0 2 
neben dem Chromoxydhydrat eine reine Thiosulfatlsg. erhalten wird. (D. R. P. 554 695 
KI. 12m Tom 6/2. 1931, ausg. 15/7. 1932.) D r e w s .

Refiners Ltd., Manchester, Iierslellung von Ferrisulfat in einer zur Reinigung von 
Ólen, Bzn. u. Fetten geeigneten Beschaffenheit gemaB D . R . P. 537 509, dad. gek., 
daB das Oxydationsmitteł erst nach der vollstandigen Behandlung m it H 2S 0 4 zugegeben 
wird. (D. R. P. 555 308 KI. 12 n vom 12/7. 1929, ausg. 20/7. 1932. Zus. zu D. R. P.
537 509; C. 1931. II. 4098.) D r e w s .

Otto Ruff und Fritz Ebert, Breslau, He.rste.llung von natiirliclie Edelsleine er- 
selzenden Steinen mit einem dem Diamanten nahekommenden Brechungsexponenten, 
dad. gek., daB Zr02 u. T h 0 2 in Verb. mit mindestens einem Oxyd der Erdalkalien, 
Cerit- u. Yttererden geschm. werden. (D. R. P. 556 926 KI. 12  m vom 10/3. 1931, 
ausg. 16/8. 1932.) D r e w s .

VI. Glas; Keram ik; Zement; Baustoffe.
A. Jaeschke, Die Verwendung von Heip- oder Kałtgas in der Emaille- und Glas- 

induslrie. (Glashiitte 62. 561— 63. 15/8. 1932.) Sa l m a n g .
Walther Dawihl, Uber einen beim Beizen auflrelenden Fehler bei der Fabrikation  

von Emailwaren. Im Waschwasser der Beizerei schied sieh unregelmaBig eine braune 
M. teils an der Oberflache, teils am Boden des GefaBes ab. Sie bestand meist ous 
F e(0H )3, das durch das alkal. Waschwasser aus den Fe-haltigen Resten der den Ble hen 
anhaftenden Beizlsg. gefallt wurde. Durch schwache Ansauerung des W. wurde der 
Fehler behoben. (Keram. Rdsch. 40. 416. 11/8. 1932. Berlin, Tonindustric-Lab.) S a l m .

— , Zur Frage haarrissefreier Tópferglasuren. Vf. bestreitet auf Grund von Verss. 
die Angabe von J a k o  (C. 1929. I. 2346), daB die holiere Brenntemp. von 960° 
sta tt 910— 920° zur Vermeidung von Haarrissen fiihrt. Nur durch Benutzung von  
Glasuren, welcho statt A120 3 ZnO enthielten, wurde Haarrissigkeit erzielt, aber nur 
fiir Mattglasuren u. eine beschrankte Farbskala. (Keram. Rdsch. 40. 399— 401. 4/8. 
1932.) Sa l m a n g .

W. K. Carter und R. M. King, Natriumaluminat ais Eleklrolyt zur Einstellung 
von GiejSsclilicker. Na-Aluminat wurde in der keram. Industrie zum Weichmachen 
von W. gebraueht. In  Konzz. von 0,23— 0,30% war es ein gutes Verfliissigungsmittel. 
Der Elektrolytgch. konnte um 15% schwanken, ohne zu schaden. Die Trockenfestig- 
keit war hóher ais mit Soda oder Wasserglas. Das Trocknen ging leicliter, die Stabilitat 
der Schlicker war besser. (Journ. Amer. ceram. Soe. 15. 407—09. Aug. 1932. Chicago,
111., National Aluminate Corp.) S a l m a n g .

F. R. Porter, Der Mechanismus der V ersprilzung von Emailschlickem. Nach 
Besprechung der Literatur iiber Verspriihen von Fil. w’ird auf Grund von Ver- 
spriihen von Emailschlieker ermittelt, daB die von den einzelnen Tropfen verursachten 
Flecken nicht rund, sondern spitz waren. Die Kurve Tropfengrófie-Luftdruck ist, 
wie fiir W. friiher gefunden wurde, eine Assymptote. Die Luftgeschwindigkeit 
fiir hinreichende Zerspriihung ist gróBer, ais friiher fiir W. gefunden wurde. Das ist 
auf die groBere Oberflachenspannung, D. u. FI.-Menge je Zeiteinheit zuriickzufuhren. 
i l i t  abnehmendem Luftdruck nimmt dic TropfengróBe zu. (Ceramic Ind. 19. 64— 65. 
Aug. 1932. Chicago, Edison General Electric Appliance Co.) Sa l m a n g .

J. H. Partridge, G. F. Adams und J. R. Lait, Unlersuchungen iiber Tonmischungen 
fu r Glasschmelzhafen. IV. Die BesldndAgkeit gegen Korrosion. (III. vgl. C. 1931. II. 
1900.) Stiicke von Hafenmasse wurden in ycrschiedcnen Glasern erhitzt u. ihre 
Korrosion untersucht. S i0 2-reiehe Tone wurden mehr angegriffen ais Al20 3-reiclie. Von 
groBter Bedeutung war die Struktur des Tons. Dichtkórnige, Al20 3-reiche Tone waren 
iiuBerst bestandig. Die Giite des Glases wurde nach Entfernung des Tonstiickes u. 
UmgieBen in Tiegel nach Schleifen u. Polieren untersucht. Dabei wurde Glas mit u. 
ohne Schlieren beobaehtet. Dio Gute des Glases war nicht von der Menge des gel. 
Tones, sondern von der Natur des gel. Stoffes abhiingig. Die Schlieren lieBen sieh nicht 
durch Kiihlung beseitigen. Erorterung der Entstehung der „weiBen Schicht“ . (Journ. 
Soc. Glass Technol. 16. 131—44. Juni 1932. Wembley, General Electric Co.) Sa l m a n g .

E. J. Gooding, Untersucliung iiber die Zugfestigkeit von Glas. Ein App. wird 
besehrieben, in dem Faden von 1 mm Durchmesser mit einer Einschniirung in der Mitte 
untersucht werden. Diese Einschniirungen wurden in einem elektr. Ofen bei bestimmten 
Tempp. erzeugt. Die Art des Bruches, die Dicke der Proben, Saurepolitur oder Matt-
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atzung der Probon beeinfluBten die Zugfestigkeit sehr. Verschiedene Methoden der 
Prufung auf Zugfestigkeit, die Temp. der Bldg. der Einschniirung, die Ggw. von 
Schlieren u. die Ggw. von Sulfatbeschlag aus der Kiihlung waren ohne EinfluB. t)bcr 
die Beziehungen von Zugfestigkeit zur Warmefestigkeit konnten keine klaren Ergeb
nisse erlialten werden. (Journ. Soc. Glass Technol. 16. 145—70. Juni 1932. Green- 
ford, Middlesex. Brit. Hartford-Fairmont Syndicate.) Sa l m a n g .

S. C. Waterton, Die Beziehungen zwischen Viscositdt und Temperatur und einige 
Einwdnde iiber die Natur des geschmolzenen und des plaslischen Glases. Die Gleichungen 
von F u l c h e r  n. E . N. DA C. A n d r a d e  iiber dic Beziehungen zwischen Temp. u . 
Viscositat der Glaser werden kritisiert. Aus den Viseositatsmessungen von S. E n g -  
LISH u. H. R. L i l l i e  an Soda-Kalkglasem wird geschlossen, dali bei niedrigeren 
Tempp. yon entsprechend log10 ■>) — 8 die Glaser entweder nicht assoziierte Fil. sind 
oder der Assoziationsgrad konstant wurde. Bei holieren Tcmpp. weicht die durch 
Projektion von log10r] gegen 1/T  erhaltene Linie yon einer Geraden ab, was Vf. ais 
Zeichen einer Dissoziation auslegt. Nach Wiirdigung von Gleichungen von ANDRADE 
u. J. F r e n k e l  iiber assoziierte Fil. leitet Vf. eino Gleichung ab, die mit den Mes- 
sungen von E n g l i s h ,  L i l l i e ,  R. F. P r o c t o r  u . R. W. D o u g l a s  iibereinstimmt: 
log r) — A  [b0-cJ!l'T]/l’. Bei Soda-Borsaure-Kicselsaureglasern wachst der Assozia
tionsgrad mit dem B20 3-Geh. Der von FuLCHER angenommene Aggregationspunkt 
wurde nicht gefunden. (Journ. Soc. Glass Teclmol. 16. 244— 53. Juni 1932. Sheffield, 
University. Departm. of Glass Technology.) S a lm a n g .

I. Kitaigorodski und S. I. Kurowskaja, Der Einflufi der Wdrmebehandlung auf 
die Triibung von Fluorid-Opalglasem. Ein Glas aus 67,52 S i0 2, 3,81 A120 3, 5,86 CaO, 
18,54 Na20  u. 4,00 F, sowie 2 ahnlich zusammengesetzte Glaser wurden bei 700° von
1 Min. bis 4 Stdn. u. bei 450—900° wahrend 20 Min. erhitzt. Die Liclitdurchlassigkeit, 
das nicht zerstreute Licht, Reflexion u. Absorption wurden bestimmt. Die Beziehungen 
zwischen Warmebehandlung u. opt. Eigg. yon Fluoridglasern folgen T a m m a n n s  Theorie 
der Entglasung unterldilalter Fil. Jedes Glas hat seinc geeignctste Triibungstemp. 
Fiir das angegebene Glas liegt sie bei 650—700°. (Journ. Soc. Glass Technol. 16. 210 
bis 218. Juni 1932, Moskau, Staatl. Glasforsch.-Inst.) Sa l m a n g .

F. W. Preston, Entglasung. Einige Betrachtungen iiber die neueren Arbeiten von 
Morey und von Dietzel. (Vgl. C. 1930. II. 3451 u. 1929. II. 2487.) Vf. halt die Darst. 
M o r e y s , daB die Entglasungsprodd. Tridymit u. Na20  - 3 CaO-6  S i0 2, fiir richtig, ent- 
gegen D ie t z e l , wcist aber auf daa Verdienst D ie t z e l s  liin, die Ausscheidungs- 
geschwindigkeit der Krystalle gemessen zu haben. Fiir alle techn. Glaser aus den 
3 reinen Oxyden werden die Phasen der Entglasung angegeben. (Glass Ind, 12. 1— 3.

— , Lauterdiagramm. In Anlehnung an JEBSEN-MARWEDEL (C. 1932. II. 106) 
bringt Vf. ein 2-dimensionales Diagramm, welches den Auftrieb yon Blasen in Schmelzen 
in Abhangigkeit von Durchmesser u. Temp. zeigt. (Keram. Rdscli. 40. 442— 43. 25/8. 
1932.) _ Sa l m a n g .

Alexander Silverman, Verwendung elektrochemischer Nebenprodukłe in der Glas- 
industrie (Arsenik, Selen, Tellur). (Glass Ind. 13. 129— 33. Aug. 1932. —  C. 1932.

H. Jebsen-Marwedel u n d  A. Becker, Zum Verha1len von Arsenik in  der Glas- 
schmelze. D iskussion  zu SALAQUARDA (C. 1932. II. 1492). (S prechsaa l K e ram ik , 
65. 609. 18/8. 1932.) Sa l m a n g .

J. H. Partridge, Die Wirkung von Gasen auf ein bleihaltiges Handelsglas. Dio 
Unters. wurde unternommen, um die Natur u. Entstehung eines weiBen Schaumes zu 
ermitteln, der sich in Wannenofen mit Ólfeuerung auf einem Bleiglase bildete. Er 
bestand aus a-Cristobalit u. wurde nicht allein durch Temp.-Wrkg. erzeugt. Auf das 
Glas hatte bei 1200° nur S 0 2 EinfluB, wie durch Verss. erwiesen wurde. Es gab denselben 
Schaum wie der Wannenofen, mit 0 2 gemiseht dagegen Bldgg. von Sulfaten von Na, 
K  u. Pb auBer Cristobalit. B20 3 machte das Glas bestandiger gegen diese Schaumbldg. 
(Journ. Soc. Glass Technol. 16. 121—30. Juni 1932. Wembley, England, General 
Electric Co.) S a l m a n g .

P. P. Budników und W. Muller, Schamottesteine der Fabriken von „ Ukrognewpor“ 
und ilir Ausdehnungsverhalten. (Vgl. C. 1932. II. 421.) (Glastechn. Ber. 10. 379—82. 
Juli 1932. Charków.) Sa l m a n g .

K. Trautmann, E in Beitrag zur Frage der Wasserdehnung yon Steingut. Yf. ver- 
glich die Abschreckmethode nach H a r k o r t  mit der sog. Dampfmethode mittels des

1931.) Sa l m a n g .

Glas, Email II. 267.) Sa l m a n g .
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Autoklavcn u. fand, daB die Neigung vieler Steingutmassen zur HaarriBbldg. von der 
Dampfmethodc besser wiedergegeben wird ais von der Abschreckmethode. Der 
Elastizitat, welcher SEGER noeh wenig Wert zumaB, gibt Vf. hohen Wert fiir die Be- 
standigkeit der Glastiren, obwohl nur wenig MeBwerte vorliegen. (Ber. Dtsch. keram. 
Ges. 13- 316— 22. Juli 1932.) Sa l m a n g .

Ludwig Ernst Thiess, Specksłeinmassen fiir  keramische Heizkorper. 5 Ton- 
Specksteinmassen m it 10— 35% Speckstein wurden auf alle keram. Eigg. untersucht. 
Wegen ihrer Weichheit nutzen sie die Matrizen nicht ab. Speeksteinreiche Massen 
haben boi hoher Porositat geringe Warmeausdehnung u. gute Temp.-Wechselbestandig- 
keit. Durch Zumischung von kryst. A120 3 wird die Hartę heraufgesetzt u. die Schwin- 
dung ernicdrigt. (Sprechs&al Keramik, Glas, Email 65. 549— 52. 28/7. 1932. Schencc- 
tady, N. Y . ) ' Sa l m a n g .

I. M. Portugais, Geschichte der Fabrikalion des Portlandzementes. Geschichte der 
Fabrikation in den kanad. Provinzen u. kurze Darst. der Fabrikationsvorgange. 
(Canadian Engineer 63. Nr. 4. 15— 16. 41— 42. 26/7. 1932.) Sa l m a n g .

W. Eitel, Alfred Muller und A. Goslich, Eine moderna Drehofenanlage. Der Lepol- 
Ofen. In  dem von L e LLBP erfundonen Lepolofen wird das Rohmehl durch die Abhitze 
des kurzeń Drehofens vorgesintert u. im Drehofen gebrannt. Beschreibung des Ofens, 
seiner Leistung u. Warmewirtschaft. (Tonind. Ztg. 56. 679-—84. 4/7. 1932.) Sa l m .

Th. Kiehe, Die fabrikmaflige Herstellung hoćhwertigen Portlandzementes. (Vgl.
C. 1932. II. 1058.) Betriebsvorschriften. (Tonind.-Ztg. 56. 876— 78. 29/8. 1932.) Sa l m .

K. Koyanagi, Hydralation von Tonerdezemenl. (Vgl. C. 1932. II. 421.) Durch 
Zers. von Ca-Silicat wird zuerst Ca(OH)2 gebildet, das folgendermaBen reagiert: 
C a0-A l20 3 +  Ca(OH)2 +  6,5 H 20  =  2 CaO• A120 3• 7,5 H ,0 . Bei genugend groBer 
Kałkmenge in Lsg. geht diese Rk. schnell vor sich. Nach Verbrauch des gel. Kalkes 
erfolgt: 2 (C a0-A l20 3) +  10,5 HaO =  2 C a0-A l20 3-7,5 H20  +  Al20 3-3 H 20 . Dieso 
Rk. ist fur Abbindung u. Erhartung am wichtigsten. Dieses Aluminat bleibt zu cincm 
klcinen Teil in Lsg. u. zersetzt sich:

3 (2 C a0-A l20 3- 7 , 5H20 ) +  H 20  =  2 (3 C a0-A l20 3-I0,5 H 20 ) +  A120 3-3 H 20 .  
Dieses zers. sich weiter in 3Ca(OH )2 +  A120 3-3 H 20 . Diese beiden Rkk. sind wegen 
des geringen gel. Anteils des 2 CaO-Al20 3'7,5 H 20  von geringer Bedeutung. (Concrete
40. No. 8. 40—46. August 1932. Chichibu, Saitama-ken, Japan, Chichibu Cement 
Co.) Sa l m a n g .

H. E. Scliwiete und H. Elsner von Gronow, Der exotherme Effekł bei der Bildung 
von Portlandzementklinher aus Hochofenschlacke und Kalkslein. Dieser Effekt wurde 
nach 3 Methoden bestimmt: 1. nach D i t t l e r - J e s s e r  u. N a c k e n  duroh Best. der 
Losungswiirme von 1 g Klinker u. von 1 g bei 910° gegliihtcn Rohmehles (168 cal);
2. durch getrennte Best. der Losungswarmen von Sohlacko u. CaO (170 cal) u. 3. auf 
Grund eines Kreisprozesses mit Hilfe des HESSSchen Satzes (169 cal). Die tJberein- 
stimmung ist also sehr gut. (Zement 21- 497— 500. 1/9. 1932. Kaiser Wilhelm-Inst. 
f. Silikatforschung.) S a lm a n g .

G. W. Mc Gohan, Mikroskopisclie Technik in der Untersuchung von Email- 
iiberziigen und einige Beóbachlungen. Die emaillierten Bleche werden zwischen Siegel- 
lack oder Celluloid gepreBt, geschliffen u. auf einer Paraffinscheibe poliert, der ge- 
sohlammte Tonerde, die in Seifenlsg. suspensiert ist, zuliiuft. An Hand von Bildern, 
die am Metallmikroskop aufgenommen wurden, werden mchrere Emailfehler erortert. 
(Journ. Amer. cerarn. Soc. 15. 389—96. Juli 1932. Middlctown, Ohio, American 
Rolling Mili Co.) Sa l m a n g .

G. H. Mc Intyre und J. T. Irwin, Anwendung des Gardner-Mobilomełers zur 
Unłersuchmig und Konlrolle der Konsislenz von Emailschlickern. Der Schlicker wird in 
einen Zylinder gefullt u. eine beschwerte Platte einsinken gelassen. Die Zeit, welche 
zum Absinken einer bestimmten Strecke benotigt wird, ist ein MaB der Konsistenz. 
An mehreren MeBreihen wird die Eignung gezeigt. (Journ. Amer. ceram. Soc. 15. 
433—38. Aug. 1932. Cleveland, Ohio, Ferro Enamel Corp.) Sa l m a n g .

Deutsche Gasgliihlicht-Auer-Ges. m. b. H ., Berlin, Getrubte Emails. Man 
setztlden Emailmassen Oxyde drei- u. mehrwertiger Element© zu. D ie Emailmasso 
besteht z. B. aus 23—35 Teilen Borax, 30— 28 Teilen Feldspat, 25— 20 Teilen S i0 2, 
15—9 Teilen N a2C03, 4 Teilen FluBspat, 5 Teilen Salpeter, 8 Teilen Kaolin; das Ge- 
miseh wird mit 2% Ceroxyd oder 3% Zr02 yermischt, geschmolzen u. gebrannt. 
(Tschechosl. P. 32 559 vom 4/11.1927, ausg. 10/6.1930. D. Prior. 4/12.1926.) S c h ó n ,
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Jean Paisseau, Frankreich, Verfahren zum Irisieren ton Oberflachen, insbesondere 
mineralischer Arl -wie Glas, Porzellan sowie von płastischen Stoffen, wic Celluloid, 
Celluloscacetat, Casein, Cclloplian usw. Man legt dio Gegenstande in cincn ge- 
schlossenen, auf 70—90° crhitzten Raum u. leitet die DiLmpfe eines Gemisches von 
Antimontri- u. -pentaclilorid hinein. AnschlieCend laBt man oxydierendo u. rcdu- 
zierende Gase durchstrómen. (F. P. 719 768 vom 6/10.1930, ausg. 10/2.1932.) B r a u n s .

Adam Frólicłl, Weinlieim, Baden, Verfahren zur Yerhinderung des Beschlagens 
und Gefrierens von Glasscheiben durch Oberziehen mit einem klar durch-sichligen Cellulose- 
hydrathautclien, dad. gek., daB das Cellulosehydratliautchen nach Art von Abzieh- 
bildern auf die Innenseite der zu schutzenden Glassclieibe aufgebracht wird. (D. R. P.
557 471 KI. 37d vom 16/11. 1929, ausg. 24/8. 1932.) M. F. M u l l e r .

Alexander Metherell, Hamilton, Canada, iibert. von: George Edward Barnhart, 
New Brighton, Pennsyly., Abbindende Masse. Das trockene Zementgemisch wird m it 
einer Lsg. von MgCL, CaCl2, Na„Si04 u. Al2(SO.,)3 angeruhrt. (Vgl. E. P. 299427;
C. 19 2 9 .1. 1389.) (Can. P. 291 619 vom 1/11. 1927, ausg. 23/7. 1929.) M. F. M u l l e r .

Alexander Metherell, Hamilton, Canada, iibert. von: Harry Edward Pfaff, 
Warren, Ohio, und George Edward Barnhart, New Brighton, Pcnnsyl., Baustoff 
fiir Wandbekleidungen, insbesondere Fliescn, bestehend aus Zement, Sand u. Kiesclgur, 
die m it einer wss. Lsg. von MgCl2, CaCl2, Ń a2SiO., u. A l2(S 0 .s)3 angeruhrt u. zu Form- 
prefilingen verarbeitet werden. (Can. P. 291620 vom 8/12. 1927, ausg. 23/7.
1929.) M. F. Mu l l e r .

Porzellanfabrik Kahla, Zweigniederlassung Freiberg, Freiberg, Keramische 
Erzeugnisse. In trockenem Zustand nicht formbare MM., w ieA l20 3 o. dgl., werden in 
einer Fl. dispergiert u. mit einem 1. Metallsalz u. der 1. Verb. einer hochmolekularen 
organ. Verb. ycrmischt. Es scheidet sich eine M. ab, in welcher die Einzelteilchen des 
vorher dispergierten Stoffes von einem unl. Metallsalz der organ. Saure umhiillt sind. 
Diese M. wird isoliert, getrocknet u. gebrannt. (E. P. 367 828 vom 18/11. 1930, ausg. 
24/3. 1932. D. Prior. 23/12. 1929.) K u h l in g .

VII. A grikulturchem ie; D ungem ittel; Boden.
L. Berlin, L. Goritzkaja und A. Sassedateljewa, Darslellung von Ammon- 

superphosphalen aus Jegorjewer Phosphorit und Chibiner A patit. Die Herst. von Ammon- 
superphosphaten aus Jegorjewer Phosphorit, enthaltend 16,5% unl. Ruckstand, 23,47%  
P 20 5, 5,51% F c ,0 3, 1,84% A120 3, 4,52% C 02, u. aus einem Apatit m it 30,88% P20 5 
hat sich ais zweckmaBig erwiesen. Man crhalt Superphosphate mit 4—5% in W. 1. 
P20 5, bis 12% assitnilierbarem P20 6, 5— 6°/0 NH3, Aciditat bis 0,3%  u. assimilierbares/ 
Gesamt-P20 5 bis 0,9 boi Phosphorit u. bis 0,8 bei Apatit. D ie besten Ergebnisse werden 
erzielt bei Einfiihren des NH 3 in das fertige Prod. oder in das Gemisch der Reagentien 
mindestens lj2 Stde. nach Vermischung. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimit- 
scheskoi Promyschlennosti] 1932. Nr. 2. 31— 41.) S c h o n f e l d .

Joh. Geiler, Ober die Moglichkeil, Braunkohle fiir  die Zwecke der Pflanzenemdh- 
rung nutzbar zu machen. Nach zwei verschiedenen Methoden wurde die C 02-Produktion 
von Bodenbakterien mit u. ohne Zufuhr von Frischluft auf Bóhlener Kohle unter- 
sucht u. festgestellt, daB es móglich ist, auf bakteriellem Wege aus der Braunkohle 
C 0 2 abzuspalten. Die Menge der abgespaltencn C 02 reicht jedoch fiir Diingezwecke 
noch nicht aus. (Braunkohlcnarch. 1932. Nr. 36. 43—55. Freiberg i. Sa., Braunkohlcn- 
forschungsinst.) B en th IN .

Thos. D. H all und D. Moses, Die Verwendung ton Dungemitteln bei der Herslellung 
ton Rasenflachen. Die Dungung der Parzellen geschah nach folgendem Schema:
O—N —N 2—N P—N 2P—N PK —Tabakstaub— N„PK—N 2PKCa; Zusatze vonEisensulfat. 
B est. der Veranderungen, die in der Bodenrk., sowie in der chem. u. botan. Zus. der Gras- 
narbe auftreten. Zur Erzielung einer guten Rasenflache wird zeitige Dungung mit 
Superphosphat u. Chlorkali empfohlcn, der mehrfache Ammonsulfatgabcn folgen. 
(South African Journ. Science 28. 180—201. 1931. Umbogintwini Experiment 
Station.) S c h u l t z e .

Th. Remy, tfber den Einflufi der Dungung auf die Pflanztauglichkeit der Kar- 
toffelemłe. Die in yerschiedenen Instituten angestellten Yerss. lieferten keine Zu- 
sammenhange zwischen N-Dungung u. chcm. Zus. bzw. N-Geh. der geernteten Knollen. 
Auch lieBen sich keine eindeutigen Beziehungen zwischen chcm. Zus. u. Pflanztaug
lichkeit feststellen. (Wiss. Arch. Landwirtschaft. Abt. A.; Pflanzcnbau 9. 1— 54.
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17/6. 1932. Reichsarbcitsgcmcinscliaft d. Pflanzenbauinstitute an Deutschen Hoch- 
schulen.) W. SCHULTZE.

R. Kreyzi, Beitrage zur Phosphorsiiureaufnahme der Pflanze in  Wasserkulturen. 
Verss. m it Wasserkulturen, die 1,0 bzw 10,0 mg P20 5/1 ais N a2H P 0 4 enthielten. Ais 
Versuchspflanze dienten Haferpflanzchen, die teils in P 20 5-freien, teils in P 20 5-reiohen 
Anzuchtlsgg. herangezogen wurden. Die aufgenommenen P20 6-Mengen wurden nicht 
ersetzt. Ein yollstandiger P 20 5-Verbrauch trat nur ein, wenn der Lsg. etwas CaCl2 
zugesetzt wurde. Die P 20 5-Aufnahme der Haferpflanzchen war der Entw. ilirer 
Wurzelmasse proportional, so daB das Wurzeltrockengewiclit ais brauchbares Mafi 
zur Best. der Resorptionsleistung dienen kann. Die Resorptionsleistung der Hafer- 
wurzeln war bei P 20 5-Mangel groBer. Pflanzen, die aus P20 5-reichen Lsgg. in P 2Os- 
arme Lsgg. verpflanzt wurden, zeigten bisweilen P 20 G-Ausscheidungen. Die P 20 5- 
Aufnahme ist temperaturabhiingig. Der Temp.-Koeff. naeh v a n ’t  H o f f  wurde zu 
Ql0 =  1,17— 1,26 bestimmt. (Ztsehr. Pflanzenernahr., Diingung, Bodenkunde Abt. A. 
25. 156— 79. 1932. Tetschen-Licbenwerd, Landwirtschaftl. Abt. der Prager deutschen 
techn. Hochschule.) W. SCHULTZE.

Yoshiaki Ishizuka, Untersuchung uber die Absorption und Ausnutzung von Stick
stoff, Phosphor und Kalium  durch die Reispflanze in den verschiede,ncn Wachslums- 
abschnitten bei Verwendung von Wasserkulturen. Das Wachstum der Reispflanze wurde 
bei Yolliger Abwesenheit yon Stickstoff walirend der ersten 2 Wochen nicht beein- 
trachtigt, wenn naeh Ablauf dieser Zeit sofort reichliche N-Mengen nachgeliefert werden. 
Dio Abwesenheit von Phosphor lieB sieli bis auf 3 Wochen, dio von Kalium bis auf
5 Wochen ausdchncn, jedoch immer nur dann, wenn reichliche Nachlieferung erfolgte. 
Bei n. Wachstum war die Anwesenheit von Stickstoff in der Lsg. nur bis zur neunten 
Woche, dic von Phosphor nur bis zur siebenten Woche orfordcrlich, um das Wachstum  
bis zur Reife kommen zu lassen. Kalium muBte bis zur volligen Ausreife der Pflanzen 
in der Lsg. vorlianden sein. Ruckschltisse auf die prakt. Diingung der Reispflanze. 
(Buli. agricult. chem. Soc. Japan 8. 73— 74. April/Juni 1932.) W. S c h u l t z e

M. S. du Toit, Die Natur und Bedeutung der mineralischen Bodenkolloide. Eine 
kritische Besprechung. Besprechung der bisher erschienenen Arbeiten uber die Iso- 
lierung der Bodenkolloide, ihre Zus. u. Basenaustauschfahigkeit. (South African Journ. 
Science 28. 140— 51. 1931. Univ. of Stellenbosch.) S c h u l t z e .

D. Fehór, Untersuchungen uber die zeitlichen Anderungen der Bodenacidilat. (Unter 
Mitwirkung von Z. Kiszely.) pa-Bestst. an zahlreichen Wald- u. Freilandboden 
wahrend der ganzen Jahreszeit. Das pH-Maximum tritt zumeist in den Herbstmonaten, 
das pn-Minimum in den Wintermonaten auf. Dio jahrlichen Schwankungen werden 
durch Klimawrkgg., insbesondere durch den Wassergeh. des Bodens u. durch die Boden- 
temp. bedingt. An einigen Bóden wurde aueh die elektr. Leitfahigkeit gemessen. Die 
maximalen Leitfahigkeitswerte fallen zumeist mit den niedrigsten pn-Wer ten zusammen. 
(Wiss. Arek. Landwirtschaft. Abt. A.: Pflanzenbau. 9. 172— 96. 17/6. 1932. Sopron, 
Hochsch. f. Berg- u. Forstingenieuro.) W. SCHULTZE.

G. Deines und R. Kleinschmit, Vergleicliende Untersuchungen zur Aciditiits- 
bestimmung in Waldboden. Fiir forstliche Vcrhaltnisse kann die Austauschaciditiit 
ais Gradmesser fiir dio Bascnarmut des Bodens gelten, doch kann aueh sic nur quali- 
tative Hinwoise geben. Waldhumusboden, dio liingere Zeit an der Luft getrocknet 
wurden, wurden stetig saurer. Umgekehrt die Unterbodcn u. gekalkte Oberbóden, 
dereń Rk. beim Trocknen alkalischer wurde. (Ztschr. Pflanzenernahr., Diingung, 
Bodenkunde. Abt. A. 25. 257— 75. 1932. Hann.-Miinden, Forstl. Hochsch.) Sc h u l .

M. Trenel und H. J. Frey, Uber die pflanzenphysiologischc Bedeutung der mine
ralischen Bodenaciditat. I . Uber den E injlup von lóslichem und unlóslichem Aluminium  
auf die Nahrsioffaufnahme junger Roggenpflanzen im  Sandboden bei und ohne Gegenwart 
von Kieselsaurehydrat. (Vgl. C. 1932. II. 1065.) Zur Klarung der Frage, ob die Wachs- 
tumsschiidigungen auf sauren Boden durch Wasserstoff- oder Aluminiumionen bedingt 
werden, werden NEUBAUER-Verss. mit rcinen Sandkulturen unter Zusatz yon Al- 
Sulfat u. Al-Chlorid angesetzt. Zusatze von aquivalenten Mengen Gips u. kolloidalem 
Kieselsaurehydrat, durch welche dio giftige Wrkg. der Al-Salze wcitgehend aufgehobon 
werden kann. Al-Chlorid wirkt giftiger ais Al-Sulfat. Dic Aufnahme des Kalis wird 
nicht, die des Calciums u. Magnesiums in erheblichem Mafio durch Al-Salze beeinfluBt. 
Da das Al-Ion aueh dann noch schiidlich wirkte, nachdem die zugefiigte P 20 6-Menge 
bereits ais A1P04 festgelegt worden war, so miissen auf mineralsaurem Boden die Al- 
Ionen fiir die Schadigungen des Pflanzenwachstums yerantwortlich gemacht werden.



2 3 5 8 HVII. A g r i k u l t d b c h e m i e ; D O n g e m i t t e l ; B o d e n . 1932. II.

(Ztschr. Pflanzenemabr., Dungung, Bodenkunde. Abt. A. 25. 305— 23. 1932. Berlin, 
PreuB. Geolog. Landesanstalt.) S c h u l t z e .

B. de C. Marchand, Das beim. Fliefijmnkt vorhandene Bodenwasser. I. Es be- 
stehen enge Zusammenhange zwischen dem Tongeli. u. der beim Flieflpunkt vorhandenen 
Bodcnwassermenge. Die Werte fiir das Bodenwasser betragen etwa 2/3 der Wasser- 
kapazitat. (South African Journ. Science 27. 183— 93. Govemment Chemical Labo
ratories Cape Town.) W. S c h u l t z e .

B. de C. Marchand, Das beim Flieflpunkt rorhandene Bodenwasser. II. (I. vgl. 
vorst. Ref.) GroBere Elektrolytzusatze (NaCl, Na2C 03) setzen die Bodenwassermenge 
herab. (Journ. agricult. Science 21 . 324—36. April 1932.) W . SCHULTZE.

H. C. Huckett, Versućhe mit Arsenprdparaten an Bohne7i zur Bekampfung des 
mexikanischen Bohnenkafers. (Vgl. C. 1932. I. 863.) Saures Bleiarscnat, bas. Blei
arsenat, Calciumarsenat, Zinkarsenit u. Magnesiumarsenat wurden im verdunntcn 
Zustande teils naB verspritzt, teils, mit Atzkalk oder Kupferkalk vermisclit, trockcn 
zerstaubt. Durch Magnesiumarsenat u. Bleiarsenat wurde das Wachstum der Bohnen 
am wenigsten beeintrachtigt. (Journ. econ. Entomology 25. 620 —  25. Juni 
1932.) SCHULTZE.

Warren Moore, Vergleich zwischen Nicotintannat und Bleiarsenat ais Oifte gegen 
den Apfelwickler. Bei der Abtotung von Larven u. Eiern von Carpocapsa pomonella 
lieferte eine Lsg., die auf 1600 Teile W. 1 Teil Nicotin u. 4 Teile Tannin enthiełt, die 
besten Resultate. Besprcngtcs Laub zeigte noch nach 21 Tagen giftige Wrkgg. Rat- 
schlage fiir die prakt. Anwendung. (Journ. econ. Entomology 25. 554— 56. Juni 1932. 
Rutgers Univ.) Sc h u l t z e .

F. G. Butcher, Studien uber die gestreiften und gefleckten Gurkenbcetkafcr. Nasses 
Verspritzen u. trockenes Zerstiiubcn von Bordeauxmischungcn u. Kupfer-Kalkstaub, 
die Calciumarsenatzusatze erhielten, durch welche der Ertrag noch gesteigert wurde. 
Dio besten Erfolge wurden durch trockcnes Bestaubcn erzielt. (Journ. econ. Entomology
25. 658—62. Juni 1932.) S c h u l t z e .

F. S. Chamberlin, Heuschreckenbekdmpfungsversuche. Zur Fiitterung dientc ein 
Gemisch aus feuchter Weizenkleie u. Pariser Griin (25: 1), welches auf der Wiese aus- 
gebreitet ,wurde, nach Zusatz geringer Mengen von Citronen, Nitrobenzol, Sirup u. 
Amylacetat, die ais Koder dienen solltcn. Die Koderstoffc bceinflussen die Abtotung, 
die im Durchschnitt 75% ausmachte, nur sehr wenig. (Journ. econ. Entomology 25. 
722—25. Juni 1932. Bur. of Entomol. U. S. Departm. of Agricult.) S c h u l t z e .

E. W elte, Uber die Wirlschaftlichkeit verschiedener Feldmausbekampfungsverfahren. 
Vergleichende Verss. mit Strychninweizen verschiedener Konz., Zeliokornern, Rumetan, 
Phosphorbrei, Rauchervcrf. u. Typhuskulturen. In bezug auf die Kosten waren Strych
ninweizen, Rumetan u. Typhus, in bezug auf die Wrkg. Zelio, Rumetan, Phosphorbrei 
u. Typhus uberlegen. (Fortschr. d. Landwirtsch. 7. 218— 21. 15/4. 1932. Hohen- 
heim.) G r im m e .

R. A. St. George und J. A. Beal, Neue wirksame Spritzmitlel bei der Bekampfung 
des Jlobinienbohrers (Cyllene robiniae, Forst.). Eine wirksame Bekampfung ist nur im 
Friihjahr moglieh, wo die Laryen noch unter der Borke Torhanden u. noch nicht in den 
Stamm eingedrungen sind. Erfolgrciche Spritzyerss. m it Emulsionen von Natrium- 
arsenit, Fiehtcnkolzteeról, p-Dichlorbenzol u. o-Dichlorbenzol. Kurze Zusammen- 
fassung der bisherigen Arbeiten. (Journ. econ. Entomology 25. 713— 21. Juni 1932. 
Bureau of Entomology, United States Department of Agriculture.) Sc h u l t z e .

Antonin NSmec, Josef Lanik und A nna Koppova, Bemerkungen zur colori- 
metrischen Bestimmung der citratloslichen Bodenphospliorsaure. (Vgl. C. 1 9 3 0 . II. 3838.) 
An kiinstlich dargestellten Lsgg. u. naturlichcn Citratausziigen mit FeCl3-Zusatzen 
wird der EinfluB der Fe'"-Salze auf dio colorimetr. Best. untersucht. Mohr ais 0,5 mg 
Fe'" in 100 ccm Lsg. bewirkten Abwcichungen bis zu 15%, wenn die Lsg. weniger ais
0,075 mg P 20 5 ( =  150 mg auf 1 kg Boden) enthiełt. Die Ggw. von SiO.,-Mengen bis 
zu 0,5 mg auf 100 ccm beeinfluBte die Resultate nicht. Bestst. nach der Methode 
W a r r e n - P u g h  (vgl. C. 1 9 3 1 . I. 996) ergaben' zu niedrigc P 20 6-Werte, die vermutlich 
durch das MitreiBen von Phosphorsaure bei der Ausfallung des Ferrocyanidnd. bedingt 
werden. Prakt. diirfte die in den meisten Bodenextrakten vorhandene Fe"‘-Menge 
die Genauigkeit der P20 5-Best. nach der Methode des Vf. nicht beeinflussen. (Ztschr. 
Pflanzenemahr., Dungung, Bodenkunde Abt. A. 25. 365— 73. 1932. Prag-Dejvice, 
Biochem. Inst. d. staatl. Versuchsanstalten f. Pflanzenproduktion.) Sc h u l t z e .
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Hans Riehm, E in Beitrag zur Methodik der colorimetrischen Phosphorsdurc- 
bestimmung unter besonderer Berucksichtigung der Beslimmungsmethode nach Arrhenius.
I. Untersuchung des Einflusses der Kieselsaure auf die Bestimmung der Phosphorsdure. 
(Vgl. C. 1931. II. 1907.) Citronensaure u. Calciumcitrat yerhindern eino erhóhte Blau- 
farbung, die durch die Anwesenheit geringer S i0 2-Mengen entstehen kann; ebenso die 
Weinsaure u. dereń Salze. Die Analyse yon 30 Tonboden ergab, daB in 5 ccm eines 
2%ig. Citronensaureextraktes 0,2— 2,0 mg S i0 2 gel. sind. Die Anwesenheit von
2 mg S i0 2 in 5 ccm des Citronensaureextraktes gefahrdet die P20 5-Best. noch nicht. 
Bei der P20 5-Best. nach ARRHENIUS darf nur eine ganz bestimmte Menge an Citronen
saure yorhanden sein; zuviel Citronensaure bewirkt andrerseits eine Abschwachung 
der Blaufarbung. Mit abnehmender Molybdilnsaurekonz. diirfen noch groBere S i0 2- 
Mengen in der Lsg. vorhanden sein, ohne daB schadliche Wrkgg. auftreten. (Ztschr. 
Pflanzenernahr., Diingung, Bodenkunde Abt. A. 25. 323—29. 1932. Schwcden, Nobel- 
institut, Experiraentalfaltet.) S c h u l t z e .

Stephan Kiihn, Uber die Zuverldssigkeil und Brauclibarkeit der Chinhydronelektrode 
und der colorimetrischen Methode nach Kiihn. Erwiderung zu den Ausfiihrungen von 
G oy u . R o o s  (C. 1932. I. 991). Hinweis auf die fehlerhaften ,,Endwerte“, die vielfach 
bei der Best. mit der Chinhydronelektrode erhalten werden. Ais Erg&nzung zur eigenen 
Methode (vgl. C. 1931. II. 617) besehreibt Vf. eine Vorr., die ein sehnelles Reinigen 
der ,,Colorrdhrchen“ zulaBt. (Ztschr. Pflanzenernahr., Diingung, Bodenkunde Abt. A.
25. 293— 97. 1932. Budapest, Agrochem. Labor. d. Kgl. Ung. Geolog. Anstalt.) ScHUL.

Erhard jung, Aluminiumbestimmung durch 8-Oxychinolin unter besonderer Be- 
rucksichtigung der chemischen Bodenanalyse. Die Fallung wird in einer weinsaurehaltigen 
ammoniakal. Lsg. mit einer Lsg., die 5 g 8-Oxychinolin auf 12 g Eisessig u. 100 ccm W. 
enthalt, yorgenomnten. Gewichtsanalyt. Best. des Al-Oxychinolinnd. durch Trocknen 
bei 110° oder mittels MaBanalyse durch bromometr. Titration. Trennung u. Best. von 
P e u. A l bei der Analyse eines Kaolins u. eines Bauxits. Gesamtanalysen von einem 
Acker- u. einem Waldboden. (Ztschr. Pflanzenernahr., Diingung, Bodenkunde Abt. A.
26. 1— 8. 1932. Brcslau, Agrikulturchem. u. bakteriolog. Inst. d. Univ.) Sc h u l t z e .

Friedrich Ludwig Schmidt und Anton Messerschmitt, Lugano, Stickstoffdunger. 
Vulkan. phonolith. Gesteine werden in 30°/0ig. HNOa gel., aus der Lsg. die ŚiC2 ab- 
getrennt, das A1(0H)3 niedergeschlagen u. dio Lsg. getrocknet. (Tschechosl. P. 
33 907 vom 6/12. 1928, ausg. 10/11. 1930. D. Prior. 9/12. 1927.) S c h o n f e l d .

Salzhergwerk Neu-Stalifurt, StaBfurt, Mischdiinger. Er besteht aus einem 
Gemonge von KH C03 oder seinem Doppelsalz mit MgC03 u. den Boden sauer machenden 
N H :1-Salzen, wie Sulfat, Phosphat oder Chlorid. (Belg. P. 361885 vom 27/6. 1929, 
ausg. 19/12. 1929. D . Prior. 14/8. 1928.) D r e w s .

Bamag-Meguin Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von trockenem Ammonium- 
nitrat u. ahnlichen Stoffen oder Mischungen derselben, wie Mischdiinger. Geschmolzenes 
N H 4N 0 3 m it unter 12% W. wird mit der gleichen oder einer groBeren Menge von h. 
trockenem NH 4N 0 3 oder einem anderen Zusatzmittel Yermischt. Infolge der frei 
werdenden Krystallisationswarmc wird das im Ausgangssalz enthaltcne W. zum Ver- 
dampfen gobracht. (F. P. 726 970 vom 27/11. 1931, ausg. 10/6. 1932. D. Prior. 
30/10. 1931.) Ge i s z l e r .

Chemische Fabrik Kalk G. m. b. H., Hermann Oehme und Ernst Herrmuth, 
Deutschland, Herstellung von Calciumphosphat und Stickstoff enthallendem Mischdiinger. 
Saure, nicht fl. Zersetzungsprodd. von Rohphosphaten werden mit konz. NH 3 bei 
einer Temp. von iiber 75° bei ununtorbrochenor Behandlung im Gegenstrom gesatt. 
Dabei wird eine Kondensation von Wasserdampf auf den Zers.- oder solchen Reaktions- 
prodd., die noch nicht 1— 2 Mole N H 3 auf 1 Mol P„Oe absorbiert habon, in bokannter 
Weise yerhindert. (F. P. 726 983 vom 27/11. 1931, ausg. 10/6. 1932. D . Prior. 28/11.
1930.) G e is z l e r .

Ignaz Kreidl, Wien, Verarbeiten von Abfallen, insbesondere von Fdkalien auf 
Dungemittel. Den Fakalien werden sauer reagierende Stoffe in einer Menge zugesetzt, 
daB das Prod. eine dauernd saure Rk. zeigt. Z. B. werden 80 kg Humus, enthaltond 
0,52% CaC03 m it 20 kg Gips u. 60 kg Fakalien, dereń Aciditat auf 0,555% S 0 3 ein- 
gestellt ist, yermischt. (Tschechosl. P. 32 730 vom 15/9. 1928, ausg. 10/6. 1930. 
Oe. Prior. 16/9. 1927.) .Sc h o n f e l d .

Peter Erickson, Ogema, Canada, Nagetier- und Ungeziefergift, welcbes mit bei- 
spielsweise angegebenen Mengenyerhaltnissen aus folgenden Teilen besteht: 3 Unzen (U )
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Strychnin, 1/., Gallone (G) Essig, 1% G W., l l / 2 G mit W. gemischte Hafer u. Gerste, 
1/ 1 G Getrcidesirup, 3 U  NaHC03 u. 3 U  Hefebakterien, zu welchem nach der durch 
die Garung herbeigefiihrten Durchmischung noch 34 Pfund Getreide, 3 U  Salpetcr 
u. 2 U  NaCl hinzugefiigt werden, worauf das Ganze getrocknet wird. (Can. P. 292 462 
vom 14/11. 1928, ausg. 27/8. 1929.) Gr a g e r .

Dynamit-Akt.-Ges. vorm. Alfred Nobel & Co..Hamburg, Koln (Erfinder: 
Ph. Naoum, Leverkusen-Schlebusch, und H. Kiikenthal, Kóln-Flittard), Schadlings- 
bekampfungsmittel mit Spreng- u. Giftwrkg., dad. gek., daB den Sprengstoffen solche 
an sieli nicht giftigen Verbb. zugesetzt sind, die bei der explosiven Umsetzung giftige 
Gase entwickeln. Z. B . bei negatiyer O-Bilanz N-haltige oder -reiche Yerbb. zur Entw. 
von HCN; S, Sulfide oder andere S-haltige Prodd. zur Entw. von H 2S oder bei geniigen- 
dem O-Gch. zur Entw. von S 0 2. (D. R. P. 556 930 KI. 451 yom 2/4. 1931; ausg.

Th. Goldschmidt Akt.-Ges., Essen, Ruhr, Schadlingsbekampfungsmittel, dad. 
gek., daB dem Gemisch von Alkylenoxyden u. C 02 baktericide Stoffc, z. B. Aldehyde 
(Formalin) zugesetzt sind. Vorteil: Erhohung der baktericiden Wrkg. der Aldehyde usw. 
bei gleichzeitiger Anwendung der AlkyJenoxyd-CO,-Gemische. (D. R. P. 552 034 
KI. 451 vom 27/8.1930, ausg. 8/6.1932. Zus. zu D. R. P". 514775; C. 1931. II. 1478.) G r.

Gotthardwerke Akt.-Ges. fiir elektrochemische Industrie und Arturo Pao- 
loni, Bodio, Tessin, Scliweiz, Verfahren zur Herstellung eines fiir die Schadlingsbekamp- 
fung geeignełen, 10—60°/0 Calciumphosphid enthaltenden Produktem, dad. gek., daB man 
das gemahleno, elektrotherm. Rohprod. mit S mischt U. die erhaltene Mischung bis 
zum Schmelzen des S erhitzt. Das Rohcalciumphosphid kann vor der Behandlung 
m it S m it Diingemitteln u. anderen Schadlingsbekampfungsmitteln gemischt werden. 
(D. R. P. 556 912 KI. 451 vom 17/6. 1931, ausg. 16/8. 1932. Zus. zu D. R. P. 551 974; 
C. 1932. II. 1066.) G r a g e r .

Aktiebolaget Probat, Stockholm, Die Auśbreitung von Ungeziefer langs der Rohr- 
leitungen von Zentralheizungsanlagen verhindemdes M ittel zur Ausfiillung des Zwischen- 
raums zwischen den Rolirleitungen u. den zu ihrer Durchfiihrung durch Wandę u. Decken 
dicnenden Hiilsen, dad. gek., daB es aus einer bei Zimmertemp. halbfesten M. mit einem 
Tropfpunkt iiber 70°, z. B. Konsistenzfett oder Schmieról mit Kreide oder Kaolin, 
besteht, welcher in bekannter Weise ein oder mehrere auf das Ungeziefer giftig wirkende 
Stoffe, wie Kalomel, Chloramid oder K F, zugesetzt sind. (D. R. P. 555 114 KI. 45 1 
vom 14/3. 1931, ausg. 18/7. 1932.) G r a g e r .

VIII. M etallurgie; M etallographie; M etallverarbeitung.
J. W. Sands, Invar, Elinvar und verwandte Eisen-Nickellegierungen. I. Wieder- 

gabe der therm. Eigg. von Fe-Ni-Legierungen in Abhangigkeit vom Ni-Geh. u. An- 
gabe von Anwendungsgebieten fiir verschieden zusammengesetzte Legierungen. 
(Metals & Alloys 3. 131— 35. 150. Juni 1932. Bayonne N. J.) H u n ig e r .

J. W. Sands, Invar, E lin tar und verwandte Eisen-Nickellegierungen. II. (I. ygl. 
yorst. Ref.) Die mechan. u. physikal. Eigg. yon Invar u. Elinvar werden angegeben 
u. die Anderungen, die diese Eigg. durch Verandern der Zus. (Ni-Geh., Zusatz kleiner 
Mengen Cu, Mn, Cr, C), durch Glfihen u. Kaltverarbeitung erleiden. (Metals & Alloys
3. 159— 65. Juli 1932. Bayonne, N . J. The International Nickel Company.) H u n .

W . J. Merten, Uber das Nitrieren legierler Stdhle. (Vgl. C. 1932. II. 1228.) Zu- 
sammenfassende Ubersicht. (Heat Treating Forging 17. 27—30. 1931. Westinghouse 
Electric Mfg. Co.) E d e n s .

— , Chemische Konlrolle bei der Einsaizhartung. Verkupferung zu schiitzender 
Flachen. D ie Wichtigkeit einer soliden Ausfiihrung der Verkupfcrung wird betont. 
Die Cu-Schieht soli mindestens 0,001— 0,002 Zoll dick sein. Eine Anleitung zur Best. 
der Dieke wird gegeben. (Chem. Trade Journ. 91. 119—20. 5/8.1932.) K u t z e l n ig g .

E. Girard, D ie Leichtmetalle und ihre Legierungen. (Vgl. C. 1932. I. 1424.) (Rey. 
C him . in d . 41. 9— 12. 41— 46. 134—38. 1932.) Co h n .

W . G. Burgers, Uber den Zusammenhang zwischen Deformations- und Bearbeiłungs- 
reJcrystallisationstezlur bei Aluminium. Die vorliegende Abhandlung, in der zusammen- 
fassend iiber eine friihere ausfuhrliche Arbeit (C. 1931. I. 3048) berichtet wird, bringt 
im Zusammenhang mit einigen neueren Arbeiten anderer Forscher iiber die Rekrystalli- 
sationstestur yon Al eine Anzahl von neuen Gresichtspunkten. (Metall-Wirtschaft 11.

16/8. 1932.) Gr a g e r .
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251— 55. 265— 67. 6/5. 1932. Eindhoven [Holland], Natuurlumdig Lab. d. N . V. Philips’ 
Gloeilampenfabrieken.) ' Sk a l ik s .

J. W. Urquhart, Aluminiumlegierungen Und ihre Behandlung. Nach einer kurzeń 
Besprecliung der beschrankten Verwendung von unlegiertem Aluminium wird auf die 
Erscheinung der Ausscheidungshitrtung bei Al-Legierungen u. auf die durch Warme- 
behandlungen bedingten Gefiigeanderungen eingegangen. Ferner werden die Legie- 
rungen Duralumin u. die sog. „ Y “-Legierung (Al m it 3,5—4,5%  Cu, 1,8—2,3% Ni,
1,2— 1,7% Mg) hinsichtlich ihrer mechan. Eigg. u. der geeigneten Schmiede- u. Weiter- 
verarbeitungstempp. besproohen. SchlieBlieh wird auf die RR 50-Legierung (Al mit 
0,5—5% Cu, 0,2—-1,5% Ni, 0,1—5% Mg, 0,6— 1,5% Fe, bis 5% Ti) u. auf die zweck- 
mafiige GicBtemp. dieser Legierung eingegangen. (Heat Treating Forging 17. 155—56. 
260— 62. 1931. London.) E d e n s .

—, Oiefitemperaturen und mcchanisćhe Eigenschaften der Aluminiumlegierungen. 
Der EinfluB der tjberhitzung u. der tlberhitzungsdauer auf die mechan. Eigg. von 
Sand- u. ICokillenguB, ycrursacht durch starkę Gasaufnahme, oxyd. Einschlusse u. 
durch Gefiigeyergroberung, wird geschildert. Eine starkę tTberhitzung des Metallbades 
wird durch niedrige GieBtemp. nicht ausgeglichen. (Metallborse 22. 834— 35. 866— 67. 
9/7. 1932.) _ _ Sille .

A. Portevin und P. Bastien, Beilrag zur Kenntnis des ternaren Systems Magne- 
sium-Aluminium-Kupf'er. Vff. untersuchen im System Mg-Al-Cu das Teilgebiet Mg- 
Mg4Al3-Mg2Cu mit Hilfe der Erstarrungskurven, der mkr. Priifung u. der Best. der 
physikal. Eigg. Ais vierte Phase neben den genannten wird eine temare Verb. Mg2- 
Al3Cu2 gefunden, die ternaren Eutektika liegen bei 412“ (Mg-Mg4Al3-Mg2Al3Cu2) u. bei 
484° (Mg-Mg2AlCu2-Mg2Cu), dazwischen liegt ein Maximum. Mg u. Mg4Al3 geben festo 
Lsgg. (a u. §). D. u. Ausdehmmgskoeff. der Mg-reichen Legierungen nelimen auBerlialb 
des Gebiets der Lsg. a mit dem Cu- u. Al-Geh. linear zu. Der spezif. Widerstand nimmt 
bei Al-Zusatz rasek ab, so daB die Grenze Al/Lsg. a  scharf erkennbar ist, dagegen 
bewirkt Cu-Zusatz eine (langsamere) Zunahme im Gegensatz zu dem Verh. der Legie- 
rungen mit 10% Al (C. 1926.1. 3625). Die allgemeinen mechan. Eigg. zeigen im Gebiet 
der Lsg. a eine Verbesserung, auBerhalb dieses Gebiets nimmt die Hartę, aber auch 
die Spródigkeit zu. (Compt. rend. Acad. Sciences 195. 441—43. 17/8. 1932.) R. K. Mii.

M. v. Schwarz und O. Summa, Oibt es eine Verbindung Al,,Zn:i'! E in rontgeno- 
graphischer Beitrag zum Al-Zn-Syslem. Das Konz.-Gebiet in der Nahe von 21,3 Gew.-% 
Al, wic es der Verb. Al2Zn3 entspricht, wurde thermoanalyt., mikrograph. u. róntgeno- 
graph. untersucht. Ein geringfugiger Mg- (0,1%) oder Cd-Zusatz (0,5%) bat auf die 
Umwandlungsgeschwindigkeiten der /5-Phase einen groBcn EinfluB. —  Auf der Er- 
hitzungskurve zeigt sich unabhiingig vom Mg- oder Cd-Zusatz bei der Konz. von 10 
bis 50 Gew.-% Al ein deutlich ausgepriigter Haltepunkt bei 290°. Die Abkuhlungs- 
kurve zeigt den Zerfall der /'-Phase in die a- u. y-Phase. Mg- oder Cd-Zusatz erniedrigt 
aber ebenso wie hoher Al-Geh. den Beginn der Umwandlung um 5—-10°, ja bis zu etwa 
20° von 256° bis auf 235°. — Von einer Al-Zn-Legierung mit 21,3 Gew.-% Al u. 0,1%  
Mg wurden D EB Y E-D iagram m e hergestellt: Hexagonale Struktur wie bei reinem Zn. 
Daneben die starksten Al-Linien sichtbar. Die 60 Min. auf 350° erhitzte u. dann in 
Eiswasser abgeschreckte Probe zeigtc dagegen ein kub.-flachenzentriertes Gitter mit 
der Konstantę a =  3,978 A. Reines Al (kub.-flachenzentriert) hat die Gitterkonstante 
4,043 A. Eine Legierung mit 25% Zn (Grenzen des y-Misclikrystalls ubersehritten), 
die lsingero Zeit auf 350° erhitzt u. dann in Eiswasser abgeschreckt wurde, hatte die 
Gitterkonstante 4,030 A. Eine Legierung mit 50% Zn lieferte fast genau denselben 
Wert. D ie Gitterkonstanten der fi- u. y-Phase unterscheiden sich also deutlich von- 
einander. Ferner wurden Alterungsverss. gemaeht; der Zerfall der /?-Phase ist rónt- 
genograph. gut nachweisbar. — Die Elementarzelle m it a — 3,978 A wurde 0,79 Moll. 
Al2Zn3 enthalten, was nicht moglich ist. Nimmt man aber einen Substitutionsmiscli- 
krystall an mit dem mittleren At.-Gew. 50,0 (entsprechend der Zus. 21,3 Gew.-% Al), 
dann berecknen sich 3,96 oder rund 4 Atome pro Zelle. Der /S-Phase kann also die 
Verb. Al2Zn3 nicht zugeschrieben werden. — Eine Erklarung fiir das Verh. dieser 
Phase bei yerschiedenen Tempp. u. fiir ihre Leitfiihigkeitseigg. wird durch die Elek- 
tronenkonfiguration des Zn gegeben. (Metali-Wirtschaft 11. 369—71. 1/7. 1932. 
Munchen.) SKALIKS.

E. Schmid und G. Wassermann, Oibt es eine Yerbindung A l2Zn3 ? Bemerkungen 
zu der gleichnamigen Arbeit von M . v. Schwarz und O. Summa. (Vgl. vorst. R-ef.) Vff. 
untersuchten bereits seit liingerer Zeit das Al-Zn-Diagramm nach rontgenograph.

XIV. 2. 153
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Methoden. Die Yerss. sind noch niclit abgeschlossen, doch sind die bisherigen Ergebnisse 
in guter tJbereinstimmung mit dem von v . SCHWARZ u. Su m m a  erhaltenen Befund. 
Allerdings liegt nacli den Verss. der Vff. ein stetiger Obergang der Gitterkonstanten 
von Rein-Al bis zu den Legierungen aus dem /S-Gebiet yor. Man muli som it mit der 
Mogliclikeit rechnen, daB fi- u. y-Phase ident. sind. Das sie trennende heterogene Ge- 
biet ware dann ais Miscliungsliieke anzusprechen. (Metall-Wirtschaft 11 . 386— 87. 
8/7. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser W ilh.-Inst. f. Metallforsch.) SKALIKS.

Yoshito Yamauchi, D ie Diffusion von ZinJc in Kupfer und seinen Legierungen. 
Vf. untersueht das Eindringen von Zink  in Kwpfer in Abhangigkeit von Temp. u. 
Zeit beim Erhitzen von gegossenem u. gewalztem Kupfer in Kontakt m it Zn in einer 
Wasserstoffatmosphare. Zwischen dem log der pro Flacheneinheit in das Cu hinein- 
diffundierten Zn-Menge (log A )V) u. dem reziproken Wert der absol. Temp. (1/2’) 
ęrgab sieh eine lineare Beziehung, welche zu der empir. Gleichuijg: A W  =  A  e~£lT 
fiihrt, wo A u. Ii Konstanten sind. Bei niedrigen Tempp. ist die Diffusion von Zn in 
gewalztes Kupfer kleiner ais in gegossenes Kupfer. Die Unterschiede nehmen aber 
mit steigender Temp. gleichzeitig mit der durch die Rekrystallisation bedingten De- 
formation ab u. verschwinden bei etwa 600° ganz. —  Yf. untersuchte weiterhin den 
Zn-Verlust von erhitzten JfeMt?tjoberflachen in Abhangigkeit Yon der Zus. der Le- 
gierung, Temp. u. Zeit. Fiir die Temp.-Abhangigkeit ergab sieh eine allgemeine lineare 
Beziehung wie beim Kupfer; jedoch iinderten sieh die Konstanten A  u. B  mit der 
strukturellen Konst. der Legierung. —  Vf. untersuchte ferner den EinfluC des Zusatzes 
von bis zu 2° /0 eines dritten Bestandteiles (Pb, Sn, Fe, Mn, Al) zum Messing auf dio 
Vordampfung des Zn bei 600, 700 u. 800° im Vakuum u. im Wasserstoff. (Memoirs 
Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 15 . 67— 95. Marz.1932.) COHN.

F. H. Jeffery, Die Konstitution der Kwpfer-Silberlegierungsreihe naeh thenno- 
dynamischer Behandlung. (Vgl. C. 1 9 3 2 . II. 1828.) Thermodynam. Bereehnung der 
Daten von S to c k d a le  (C. 1931 . II. 1101) zeigt, daB dic Konstitution der Ag—Cu- 
Legierungen sehr einfach ist; die fl. Lsgg. bestehen aus monoatomaren Moll. von Cu 
u. Ag, die festen Lsgg. aus monoatomaren Moll. von Cu, gel. in monoatomaren Moll. 
Ag, u. aus monoatomaren Moll. Ag, gel. in monoatomaren Moll. Cu. (Trans Faraday 
Soc. 28. 705— 07. Sept. 1932. Cambridge, The Goldsmiths Metallurgical Labor.) L o r .

R. Schulze, Venvendung hochbleihaltiger Zinnbronzen ais Lagermetalle. Pb in 
Sn-Bronzen ist bis 3%  geduldet u. yerbessert Feilbarkeit, Hammerbarkeit u. Warme- 
bestandigkeit. Pb-Gehh. von 3— 8% in Sonderbronzen. Sn-Bronzen mit Pb-Gehh. 
von 12— 20% fiir schnellaufende Lager sind fiir den Automobilbau von Interesse, 
infolge guter Gleiteigg. Tabellar. Zusammenstellung der Festigkeitseigg. der ver- 
schiedenen Pb-haltigen Sn-Bronzen. (GieBerei u. Maschinenbau-Ztg. 5. N r. 6/7. 
10— 11. Juni/Juli 1932.) NIKLAS.

— , Mechanische Eigenschaften der Weifllagermelalle bei verschiedenen Temperatur en. 
Unters. yon Pb-Sn-, Ca-Ba- u. Cd-Zn-Lagermetallen auf VerschleiBwiderstand bei 
Tempp. yon 20— 200°. Betriebsverss. des BUREAU OF STANDARDS an Lastautomobilen 
ergeben einwandfrei die Uberlegenheit der Sn-reichen Lagermetalle. Ca-Ba- u. Cd-Zn- 
i^egierung weisen bis 200° hóhere Harten, groBeren Verformungswiderstand unter 
StoBbeanspruchung u. bessere Druckfestigkeit auf ais bleireiche Legierungen. (Metall- 
borse 22. 1006— 07. 6/ 8. 1932.) N ik la s .

Wolfgang Boehm und Wolfgang Jorre, Zur Benmsłerung von zinkiselien Wei/3- 
lagermetallen. Aueh bei schneller Abkuhlung (Absehrecken) der gut durchgeruhrten 
Schmelze einer zink. Weifimetallegierung tritt eine starkę Entmischung ein. Fiir solche 
Materialien ist es daher ratsam, die beim yertikalen Durchsiigen der Blócke oder 
Stiicke anfallenden Spane ais Analysenmuster zu nehmen, wobei schon eine Analysen- 
ęinwaage von 10 bis 20 g dem wirkliehen Durchschnittsgeh. sehr nahe kommt. —  
Boi Entnahine von Bohrspilnen fiir die Probe muB wegen der starken Entmischungs- 
neigung dieser Legierungen der durch Einschmelzen der Bohrspane erhaltene Regulus 
yóllig zu analysenfertigen Spanen zerkleinert werden. (Metali u. Erz 29. 217— 18. 
1/6. 1932.) Co h n .

— , Die Kunst des Brcmzegusses. Uberblick uber die Geschichte der Bronze. Zus. 
u. physikal. Eigg. der yerschiedenen Bronzearten. Anwendung der Bronze im Schleuder- 
guB. Auswahl des Rohmaterials u. Schmelzpraxis bei Bronzen. Neben Analysen ist 
Materialpriifung u. Gefugeunters. unentbehrlich. Mikrophotographien zeigen den 
Unterschied in der Gefiigeausbldg. bei Sand- u. SchleuderguB. (Metal Ind. [London]
4 1 . 51— 55. 15/7. 1932.) N ik l a s .
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F. C. Lea, Die Festigkeit der Stoffe in ihrer Abhangigkeit von Diskontinuitaten
und Oberflachenbedingungen. Die ununterbrochen ertragliche Dauerbeanspruchung 
eines Metallcs kann ais Funktion seiner Zugfestigkeit aufgefaBt werden. Dieser Bereich 
ontsprieht bei einem weichen Stalli bei Fehlen yon Spannungen der hóohsten Zug
festigkeit. Bei Korrosion der Oberflaehe durch W., Sauren oder Salze kann die Festig
keit im Ermiidungsvers. (z. B. bei 10 Million Wiederholungen) um 50% geringer ge- 
funden werden. Stalile mit Warmebehandlung hielten 30% melir im Dauervers. aus, 
wenn ihre oxydierte Oberflaehe erhalten war, ais solche, bei denen diese ent- 
fernt wurde. Kalt gezogene Drahte hatten 16— 60% der Festigkeit derselben Driihte, 
die durch mechan. Bcarbeitung erhalten werden. Dieses liegt nicht an der entkolilten 
Oberflaehe. Yf. bespricht die Wrkg. von Lóchern, Nuten, Gewinden, Verniekelung
u. H-Aufnahme im Metali. H mindert die Festigkeit nicht, andert aber das Bruch- 
gefiige. (Journ. Soc. Glass Tcchnol. 16. 182—209. Juni 1932. Sheffield, Univ. Dep. 
of applied science.) SALMANG.

G. B. 0 ’Malley, Interkrystalline Briichigkeit von Metallen. Die Empfindliehkeit
von Lótstellen, z. B. von Stahl mit Messing gelotet, gegen geringe mechan. Bean- 
spruchung wahrend des Ldtens u. die damit yerbundene interkrystalline Briichigkeit 
beruht auf der gegeniiber dcm Krystallinneren groBeren chem. Angreifbarkcit der 
Kornoberflaehen. Durch die Krystallgrenzen dringt das korrodierende Mittel (Messing) 
in das Metali ein u. iibt eine um so grofiere kerbende Wrkg. aus, je gróBer die Neigung 
zur Legierungsbldg. zwischen dem eindringenden u. dem Grundmetalł ist. (Common- 
wealth Enginecr 19. 375— 78. Juni 1932. Melbourne, Uniy.) H u x ig e r .

W. Fahrenhorst, K. Matthaes und E. Schmid, tJber die Abhangigkeit der Dauer- 
festigkeit von der Krystallorientierung. Stat. u. dynam. Yerss. wurden mit Elektrolyt- 
Cu-Blech durchgefuhrt, das durch Kaltwalzen u. Rekrystallisieren eine ziemlich voll- 
kommene Orientierung der einzelnen Krystallite erhalten hatte. Die Abhangig
keit der Weehselfestigkeit yon der Orientierung, die auf Grund friiherer Verss. an 
einzelnen Krystallen erwartet wurde, wurde durch die Verss. nachgewiesen u. ihre 
GróBe zahlenmaBig bestimmt. Die Weehselfestigkeit betragt je nach der Orientierung 
10,7— 12,3 kg/qmm, ihr Hochstwert liegt unter 45° zur Walzrichtung, ihr Verlauf 
m it der Orientierung entspricht weitgehend dem der stat. Zugfestigkeit. Eine ganz 
andere Abhangigkeit von der Orientierung wie die Weehselfestigkeit zeigt die Rand- 
verformung. An der betrachteten Dauergrenze yon 1 Mili. Beanspruchungen betragt 
ihr Hochstwert 0,15% u. liegt unter 0° oder 90° zur Walzrichtung; der Mindestwert 
betragt 0,11% u. liegt in der 45°-Richtung. Die gefundene Abhangigkeit von der Orien
tierung zeigt die Bedeutung, die der Textur der Werkstiieke fiir ihre Dauerfestigkeit 
zukommt. Es scheint wiehtig, derartige Unterss. auch auf kaltverformten Werkstoff 
m it Deformationstextur auszudchnen. (Ztsehr. Yer. Dtsch. Ing. 76. 797— 99. 13/8. 
1932. Berlin, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Metallforschung u. Deutsche Vers.-Anstalt fiir 
Luftfahrt.) HUNIOER.

W. Boas Und E. Schmid, tJber die Struktur der Oberflaehe geschliffener Metall- 
krystalle. Vff. yerfolgen an Einkrystallen von Cu, Zn, Cd, Al, Sb die Schleifwrkg. ins 
Innere der Proben hinein durch Aufnahme yon LAUE-Reflexionsdiagrammen nach 
yerschieden starkem Abatzen. Schleifen u. Polieren fuhren zur Ausbldg. zweier 
Schichten im Metali, einer feinkrystallinen, diinnen Oberflachenschieht (0,005 bis
0,030 mm) u. einer etwa 10 X so dicken yerformten Ubcrgangsschieht, die die Ver- 
bindung zum ungestórten Grundkrystall herstellt. Dor Ubergang der Zwischenschicht 
zur Oberflachenschieht ist schroff, zum Grundkrystall allmahlich. Die Schichtdieke
u. die Lagenmannigfaltigkeit in der deformierten Schicht werden durch die Krystall
orientierung merklich beeinfluBt. (Naturwiss. 20. 416— 19. 27/5. 1932. Berlin-Dahlem, 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Metallforsch.) HuNIGER.

Carl Ritz, Die Enłuńcklung der elektrischen Schweijiung und ihre Bedeutung. Es 
haben sich zwei grundsatzlich yerschiedene Arbeitsverff. herausgebildet: die Wider- 
standschweiBung u. die LichtbogenschweiBung. Die letztere hat erst in der letzten  
Zeit eine groBe Bedeutung gewonnen, dio auf gewissen Gebieten derart ist, daB sie 
die Fertigung ausschlaggebend beeinfluBt u. ihr neue Wege weist. Durch Verwendung 
neuzeitlicher, leistungsfahiger Maschinen ist eine hohe SehweiBgeschwindigkeit, eine 
geringe Yerziehung des Werkstiiekes u. dadurch die Einschrankung der Naeharbeit 
erreicht. Die aufgefuhrten Beispiele zeigen den Umfang u. das Vorwartsschreiten 
der SchweiBtechnik. (Elektrowarme 2. 201—05. 1/9. 1932.) K a l p e r s .

S. Wernick, Oberfliichenreinigung von Metallen. I. Entwicklungsgeschichte. Kurze
153*
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Ubcrsicht iibor den Entwicklungsgang der Metalloberflachenreinigung. EinfluB der 
modemen chem., physiko-chem. u. elektrochem. Erkenntnissc auf die Reinigungsyerff.; 
ihre Anwendungsgebiete Im industriellcn Betriebe; Ruckwrkg. auf die chem. Industrie. 
(Ind. Chemist chem. Manufacturer 8 . 245— 40. Juli 1932.) SlLLE.

— , Reinigmigs- (Beiz-) Bader f  iir Nichteisenmetalle. Beizverff. zur EntfernUng von 
Kupferoxydhauten auf Cu-, Messing- u. Bronzegegenstanden; Beizen fiir Aluminium- 
bronzen, fur NiAg- u. Cu-Ni-Legierungen; Kaltbehandlungsvcrff. fiir Aluminium- 
legicrungen. (Chem. Trade Journ. 91. 33. 8/7. 1932.) S i l l e .

E. M. Baker und P. J. Merkus, Blei und Blei-Antimonanoden fu r die Chrom- 
plattierung. Die Reinbleianode ist bei stetigem Betrieb, die Legierung mit hohem 
Sb-Geh, bei unterbrochencm Betrieb am bestandigsten gegen Korrosion. Eine Legierung 
von 94% Pb u. 6% Sb wird im allgemeincn bevorzugt. Der Sb-Geh. in den Grenzen 
zwischen 0— 12% iibt auf das Verlialtnis Cr'"/CrVI lteinen EinfluB aus. (Metal Ind. 
[New York] 30. 272—74. M etallnd. [London] 41. 63— 65.1932. Michigan, Univ.) K u t z .

Paul Hentschel, Ber EinfluP der Temperatur au f die Leistungsfahigkeit der 
Chrombader. (Vgl. C. 1932. I. 2233). Die Cr-Bader btiBen durch Abkochen oder starkes 
Erhitzen erheblich an Leistungsfahigkeit ein. Das „Kr“-Cr-Bad ist, solange es nicht 
uber 60° erhitzt wird, haltbar. Die Glanzchromgrenzen des „Kr“-Bades sind giinstiger 
ais dic anderer Bader. (Metallwaren-Ind. Galvano-Teclm. 30. 316. 15/7. 1932.
Leipzig.) K u t z e l n ig g .

Gr. W. Glasson, Oalranische Verzinnung gufleiserner Kolben im  Automobilbau 
(Oakland Motor Car Co.). Der Zinnbclag auf dem Kolben soli eine moglichst gute 
Abdichtung zwischen Kolben u. Zylinderwand herbcifuhren u. wirkt ais Lagermetall. 
Der Arbeitsgang der galvan. Verzinnung wird niiher beschrieben. (Brass World 28. 
141. Juli 1932.) SlLLE.

T. Hamburger, Untersucliuiuj von galvanischen Kupferbddern. Die Badprobe 
kann zur Best. der HjSO^ nach cntsprechender Verdiinnung unmittelbar mit NaOH 
titriert werden. Der CuS04-Geh. wird bestimmt, indem man dio D. der Badprobe 
ermittelt u. davon die dem H 2S 0 4-Geh. entspreehende D. (Tabelle!) sowie einen der Kon- 
traktion Rechnung tragenden Faktor, der 1,0015 betragt, abzieht. (Ztschr. Deutschl. 
Buchdrucker 44. 523—24. 2/8.1932. Berlin-Tempelhof, Ullstein-Lab.) K u t z e l n ig g .

H. Figour und P. Jacquet, Vergleicli elektrolytischer Niederschlage von Zink und 
Cadmium unter dem Gesichtspunkte des Schulzes von Stahl gegen Korrosion. Es wurden 
systemat. Verss. angestellt, um die Bedingungen zu ermitteln, unter denen die besten 
elektrolyt. Ndd. von Zn u. Cd entstehen. Dazu werden Scheiben aus Thomas-Fe 
(0,063% C) den yerschiedensten Behandlungen unterworfen. Es wurden die Vor- 
behandlung (Entfettimg, Beizung), die Zus. der Bader u. die Elektrolysierbedingungen 
(Zeit u. Stromdichte) yariiert. Zur Priifung auf Korrosionsfestigkeit wurden dic 
Proben teils einer Atmosphiire von zerstaubter NaCl-Lsg. (15—20%), teils einer 
Atmosphare von zerstaubtem dest. W. (40°) u. teils den iiuBeren Atmospharilien aus- 
gesetzt. Hierbei ergab sich, daB in der feuchten Salzatmosphiire u. in warmer, feuchter 
Luft das Cd schiitzt, wahrend gegen die Einfliisse der auBeren Atmosphare das Zn 
einen besseren Schutz bietet. Aus den Tabellen sind die quantitativen Verhaltnisse 
ersichtlich. (Compt. rend. Acad. Sciences 194 . 1493— 95. 25/4. 1932.) W o e c k e l .

Fritz-Jurgen Peters, Kritisches zur Kurzpriifung von Rostschutzfarben. Unter 
Kurzpriifung wird verstanden eine Haltbarkeitsprobe von Anstrichen durch genau 
geregelte, in ilircr Stiirke bekannte Wcchselfolgen yon Einfliissen, die moglichst den 
naturlichen Einflussen nachgebildet sein sollcn u. auch moglichst yerstarkt sind; in 
dieser Wechselfolge wirken die Einzeleinflusso schnell hintereinander, oft mehrero 
gleichzeitig, u. zwar so, daB moglichst schroffe Gegensiitze entstehen. Der Kurzpriifung 
haften jedoch yerschiedene Mangel an. So wird u. a. nicht die entscheidende Einw. 
des W. berucksichtigt, wenn Olanstriche gepriift werden sollen. Immerhin sind die 
Kurzprufungen heute bereits so durchgebildet, daB der Prufer sich ein Bild iiber die 
Eigg. der Anstrichc maehen kann. Wenn es sich nur darum handelt, festzustellen, 
ob ein Anstrich unter genau genannten Bedingungen haltbar ist, so ist diese Frage 
leichter zu losen, ais wenn es sich um eine Beantwortung der Frage im allgemeinen 
Sinne handelt. (Metallborse 22 . 753— 54. 818. 850— 51. 6/7. 1932.) K a l p e r s .

Fritz Hildebrandt, Die Forderumj nach einheillichen Bichtlinien fiir  die Korrosions- 
prufung von Werksloffen fiir den chemischen Apparatebau. Es fehlt bisher an einer Priif- 
yorschrift fiir dic Vornahme von Korrosionspriifungen yon Werkstoffen. Eine solche 
Yorschrift miiBte festlegen: das Priifreagens, den zu priifenden Werkstoff, das Priif-
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verf. selbst u. dio Auswertung der Priifcrgebnisse. Die Wahl des Priifvcrf. wird vom  
Werkstoff u. vom chem. Agens abhangen. Boi dom vorzuschreibenden Priifverf. miiCto 
stets auf die Vcrhaltnisse u. Bedingungen der Praxis Riicksicht genommon worden. 
Ferner sind wichtige Vorschrifton: die Dauer des Korrosionsvers. u. die Vers.-Temp. 
Beim analyt. Befund ompfiehlt es sich, die „Widerstandszahl" zugrundo zu legon, 
d. h. diejenige Zahl, dio die Zeit in Jahren, Tagen oder Stunden angibt, die notig ist, 
um bei gleichmaBigem Angriff eine 1 mm starkę Schicht vom Werkstoff zu losen. (Chem.- 
Ztg. 56. 689— 90. 31/8. 1932.) K a l p e r s .

H. W . Blood Ryan, Beliandlunrj mit Salznebeln ais Probe fiir  Flugzeugkonslruklions- 
melalle. Fiir die Korrosionspriifung an Konstruktionsmetallen fiir See- u. Kiisten- 
flugzeuge wird im AnsckluB an Mc L o n d  vorgesohlagen, die Metalle, besonders Al- 
Legierungen, in Stabbiindeln den Nebeln einer 20%ig. NaCl-Lsg. auszusetzen. (Chem. 
News 144. 306—07. 13/5. 1932.) R . K. M u l l e r .

M aximiliail Schiechel, Frankfurt a. M., Schwimmaufbereilungsvcrfahren, bei 
wdehem die Luft durch feinstporose Sloffe in  die ErzlrUbe gedruckl wird, dad. gek., daB 
zusammen mit der Luft etwas W. standig oder zeitweilig durch die feinstporósen Stoffe 
in die Erztriibe gedriickt wird. — Ein Verstopfen der Poren soli vermioden werden. 
(D. R. P. 550 487 KI. l c  vom 20/2. 1930, ausg. 11/5. 1932.) Ge i s z l e r .

Adolphe H. Ney, New York, Flotation von Erzen. Der Erztriibe wird ais Sammler 
ein im Benzolkern durch 2 Metbylgruppen substituicrtes 1-Morcapto-Bonzothiazol 
zugesetzt. (A. P. 1847  664 vom 2/2. 1927, ausg. 1/3. 1932.) Ge i s z l e r .

Raconite Chemical Co., Arizona, iibert. von : James L. Stevens, Hayden, 
Arizona, Flotieren von Erzen. Der Erzaufschlammung wird neben den gewohnlichen 
Schwimmitteln ein Stoff zugesetzt, der durch Rk. von CS2 m it einem Alkalimetall- 
xanthat erhalten wurde. Zur Horst, des Flotierreagenses kann man z. B. CS2 in 
eine wss. Lsg. von Kaliumiithylxanthat (C2H 5OCS2K) eintragen. Es entsteht eine 
schwero olige F l., die abgetrennt wird. Das Mittel iibt eine selektive Wrkg. auf Cu- 
Mineralien aus. (A. P. 1847  367 vom 8/4. 1929, ausg. 1/3. 1932.) Ge i s z l e r .

Soc. An. La Nouvelle Montagne, Belgien, Abrdsten von Erzen, besonders yon 
Zinkblende, in der Schwebe. Die in Luft suspendierten Erze werden in einen vor- 
erhitzten Railm eingeblasen, der so gestaltet ist, daB die Flamme sich in waagcrechtcr 
U. senkrechter Richtung frei entfalten kann. Zur VervollstandigUng der AbrostUng 
blast man erhitzto Sokundiirluft an verschiedenen Stellen des Ofens in den Rostraum 
ein. (F. P. 726339 vom 17/11.1931, ausg. 26/5.1932. D. Prior. 26/5.1931.) G e i s z l e r .

Albert Portevin, Frankreich, Htizćbesldndige Eisenlegierung. Dor Werkstoff 
besitzt einen Geh. von 0,5—5° /0 Zr. AuBcrdem soli dio Legierung 10—40% Cr, 30 
bis 60% N i oder 1— 6% Al entlialten. Si, W, Ti, V, Co oder Cu kónnen bis zu 6%, 
C bis zu 4% zugegen sein. (F. P. 723 419 vom 28/9. 1931, ausg. 8/4. 1932.) Ge i s z l e r .

Hermann Josef Schiffler, Stdhllegierung zur Herst. von tJberhitzern. Der 
Werkstoff besitzt einen Geh. an Cr von 5—7% U. an Al von 0,5— 1,4%. AuBerdem 
soli Si in den Grenzen von 0,5— 1% zugegen sein. D ie Summę der Gelih. an Al u. Si 
soli mindestens 1,2% botragen. Weitere Zusatzelemente sind Mn (unter l° /0) u. Mo 
(unter 0,04%). Der C-Geh. soli unter 0,2% liegen. (F. P. 722860 vom 12/9. 1931, 
ausg. 29/3. 1932. D. Prior. 18/9. 1930.) Ge i s z l e r .

Hermann josef Schiffler, Deutschland, Stahllegierung. D ie Legierung besitzt 
einen Geh. an Cr von 16— 20% u. an Al von 2,5—4%. Das Al kann bis zur Hiilfto 
seines Gek. durch Si ersetzt werden. AuBerdem kann Mo in Mengen von 0,3—0,8%  
zugegen sein. Der Werkstoff eignet siok zUr Herst. von naktlosen Rokren, dio beim 
Erhitzen bis auf 1200° nicht zundern. (F. P . 723 376 vom 25/9. 1931, ausg. 7/4.
1932. D. Prior. 24/10. 1930.) Ge i s z l e r .

W illiam  H. Seaman, Hammond, Indiana, Hartgup-walze, bestehend aus einer 
Fe-LegierUng mit mindestens 0,45, vorzugsweise 0,75— 2,0% Cr, mindestens 0,75, 
yorzugsweise 0,9— 1,5% Si u. 0,2% u. mehr Ni. AuBerdem kónnen 0,35—0,5%  Mn,
0,05—1,0% S, 0,1— 0,4% P  zugegen sein. Dor C-Geh. soli zwischen 3,0 u. 3,75%  
liegen. Die Herst. der Walze geschieht durch AbschreckguB. (A. P. 1857  825 vom  
27/6. 1927, ausg. 10/5. 1932.) G e i s z l e r .

Intermetal Corp., New York, iibert. von: Leslie G. Jenness, New York, Auf- 
schluji von Bauxil, Ton und anderen Aluminiumerzen. Die pulverformigen Erze werden 
auf 300° u. dann langsam ansteigend auf 900° erhitzt. Hierauf leitet man iiber die Erze 
boi Tempp. von 400—450° SC12 u. Cl2, wobei nahezu alles Fe u. Ti ehloriert u. ver-
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f lu c h tig t  w ird . D ie  T em p. w ird  d a n n  a u f  600— 700° g este igert. D e r A l-G ek. w ird  
d a b e i a is  re ines A1C13 y e rflu c h tig t u . geworm en. (A. P. 18 5 8  272 vom  9/8. 1929, 
ausg . 17/5. 1932.) Ge i s z l e r .

Julius von Bossę, Behlitz-Ehrcnberg, Enlgasen von Metallóberflachen. D ie Metalle 
werden ais Elektroden in einer verd. Gasatmosphare dem elektr. Strom von einigen 
Hundert bis einigen Tausend Volt unterworfon. Es gelingt nach dem Verf., A l von der 
Oxydschicbt zu befreien; das Verf. eignet sich ferner zum Aufarbeiten yon Doubló- 
abfallen u. dgl. (Tschechosl. P. 33 877 vom 26/10. 1928, ausg. 10/11.-1930.) Sc h ó n f .

Oesterreichisch-Amerikanische Magnesit Akt.-Ges., Radenthcim, Karnten, 
Verfahren zur Herstellung von mełallischem Magnesium  aus MgO oder aus MgO ent- 
haltenden oder liefernden Gesteinsarten, durch Red. m it metali. Al unter Zuschlag 
von CaO ais schlackenbildender Komponente, dad. gek., daB das CaO der Charge in  
einem solchen Verhiiltnis zum Al zugeschlagen wird, daB das bei der Red. entstehende 
A120 3 mit dem CaO eine Schlacke bildet, die entweder die ZUs. des Eutektikums von  
3 C a 0 -A l20 3 u. 5 C a 0 - 3 Al 20 3 oder des Eutektikums 5 C a 0 - 3 A l 20 3 u. C a0-A l20 3 
aufweist. —  Das CaO kann ganz oder z. T. in  Form von naturlich yorkommenden 
Gesteinen, z. B. ais gebrannter Dolomit, zugeschlagen werden. Aus der Schlacke 
laBt sich durch Laugen m it N a2C 03-Lsg. oder m it NaOH der Al-Geh. in Form yon  
Natriumaluminat leicht entferncn, das auf metali. Al yerarbeitet wird. (Oe. P. 128 354 
yom 26/6. 1931, ausg. 25/5. 1932.) Ge i s z l e r .

Oneida Community Ltd., Oneida, New York, ubert. yon: Frank G. Mc Cutcheon, 
St. Louis, V. St. A., Gewinnung von Indium und Gallium aus bleihaltigen Ruckstanden, 
besonders von solchen, die bei der Umdest. von bleihaltigem Zn erhalten wurden. 
In  die geschmolzenen Riickstande wird In oder Ga eingeriihrt. Die Legieriing wird dann 
z. B. durch Granulieren zerkleinert u. mit H 2S 0 4 behandelt. In, Ga u. etwa vor- 
handenes Zn losen sich, wahrend Pb im Riickstand bleibt. Nach dem Dekantieren 
leitet man in die Lsg. zur Ausfallung von Verunreinigungen H 2S ein. Aus dem Filtrat 
werden nach Entfcrnung des iiberschussigen H 2S In u. Ga elektrolyt. gefallt. (A. P. 
1855 455 vom 25/3. 1926, ausg. 26/4. 1932.) G e i s z l e r .

Stanley Livingstone, Sydney, Goldfiillung fu r  Zdhne. Man lóst A u  in Konigs- 
icasser, verd. u. erhitzt die Lsg., worauf das A u  durch NaNO„ in schwammformiger 
Form ausgefallt wird. Der Nd. wird mit h. H 2SOi erhitzt u. dann wiederholt in h. W. 
gewasehcn. (Aust. P . 697/1931 vom 12/2. 1931, ausg. 3/3. 1932.) S c h u t z .

Hermann Frischer, Deutschland, Legierungen. Dio Legierungen bestehen aus 
Sb, Bi oder As, besonders Sb, einerseits u. Fe, Mn, Mo, W, Co oder mehreren dieser 
Metalle andererseits, z. B. aus 70—96% Sb, 30— 4% Fe u. 1°0/  W; sie besitzen eino 
hohe Bestandigkeit gegen yerd. Sauren, besonders HC1. (F. P. 725448 vom 30/10.
1931, ausg. 12/5. 1932.) K u h l i n g .

Percy A. E. Armstrong, New York, Einfuhrung von Chrom, Vanadin, Zirkon, 
Titan, Tantal, Uran oder alinlichen M etaliai mit hohem Schmelzpunkt in Eisen- oder 
Nickelbader. Fluoride der Zusatzmetalle werden in Mischung mit Si oder Al auf der 
m it einer Schlacke bedeckten Grundmetallschmelze zur Rk. gebracht. D ie Umsetzung 
erfolgt schneller u. ist yollstandiger ais bei Oxyden der genannten Metalle. (A. P.
1 855 176 yom 29/7. 1927, ausg. 26/4.1932.) Ge is z l e r .

Willoughby Statham Smith, Newton Poppleford, Henry Joseph Garnett, 
Seyenoaks, und Walter Frederick Randall, Ewell, Magnetischen Zwecken dienende 
Legierung, bestehend aus 62—75% N i, 10—22% reinem Fe u. 11—20% eines den 
elektr. Widerstand erhohenden Elementes, wie Cr, Mo, Mn, W, Si, V, Al, Zr oder Ti. 
AuBerdem kann Cu bis zu 1% in der Legierung zugegen sein. Zur Entwicklung der 
magnet. Eigg. wird der Werkstoff einer Wiirmebehandlung unterworfen, bestehend 
in einem Gliihen bei hoher Temp. (1100°) u. einer anschlieBenden raschen Abkiihlung. 
D ie Legierung besitzt nahezu konstantę Permeabilitat bei Feldstarken bis zu 1 Gauss, 
geringe Hysteresis u. hohen elektr. Widerstand. (E. P. 371969 yom 5/2. 1931, ausg. 
26/5. 1932.) Ge i s z l e r .

Electrical Research Products In c., New York, Magneiisćhe Eisennickellegierungen, 
enthaltend iiber 70%, zweckmaBig 78%% N i u. evtl. einen Zusatz von Cr. Zur Er- 
zielung groBer magnet. Susceptibilitat bei geringen Spamiungen des magnet. Feldes 
wird die Legierung erhitzt zwecks Beseitigung innerer Spannungen u. dann m it solcher 
Gesehwindigkeit gekiihlt, daB in der Legierung keine Spannungen entstehen. Zweck- 
miiBig wird die Legierung oberhalb der krit. Temp., bei der sie ihren Magnetismus 
yerliert, erhitzt u. innerhalb der krit. Temp. langsam u. dann mit geringerer Geschwindig-
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keit gekiihlt, ais diejenige, bei dor die magnet. Eigg. beschadigt werden konnten. 
(Poln. P. 14169 vom 20/5. 1922, ausg. 10/10. 1931.) S c h o n f e l d .

General Electric Co., New York, und British Thomson-Houston Co., Ltd., 
London, iibert. von: W illiam Ernst Ruder, Sclienectady, New York, Erzielung 
giinstiger magnetischer Eigenschaften in Legierungen aus 40 bis 50°l0 Nickel, Rest Eisen. 
Die Legicrungen werden zu Blechen yerwalzt, in einer nicht oxydierenden Atmosphare 
boi Tempp. zwischen 900 bis 1100° gegliiht u. auf otwa 600° mit einer Abktihlungs- 
geschwindigkcit von 20 bis 100° pro Min. abgekuhlt. Die Werkstoffe weisen einen 
geringen Gcsamtwattverlust auf. (E. P. 371205 vom 10/6. 1931, ausg. 12/5. 1932. 
A. Prior. 11/6. 1930 u. A. P. 1 862 357 vom 11/6. 1930, ausg. 7/6. 1932.) Ge i s z l e r .

W estern Electric Co., Inc., New York, iibert. von: John H. W hite, Cranford, 
N. J., Schmiedbare Nickellegierung. Dem Nickel werden in geschmolzenem Zustando 
zugesetzt 0,25— 0,5%  Vanadium u. ca. 0,1%  Magnesium. (Can. P. 289 863 vom  
1/6. 1927, ausg. 21/5. 1929.) M. F. MULLER.

New Jersey Zinc Co., V. St. A., Zinklegierung fiir Kokillengup. Die Legiorung 
enthiilt 0,01— 0,3% Mg, 2— 10% Al, 0,05—2°/0 Cu, Best' Zn. Das zur Verwendung 
gelangende Zn soli einen Reinheitsgrad yon mindestens 99,94% aufweisen. Die 
Summę eines Geh. an Cd u. Pb im Zn soli unter 0,01% liegen. Sn darf hochstens in' 
Mengen von 0,001% yorhanden soin. Im F. P. 721782 wird eine Mg-freie Legierung 
mit den oben angegebenen Al- U. Cu-Gchalten fiir den gleiclien Zweek empfohlen. 
Das Zn muB dabei einen Reinheitsgrad von mindestens 99,98% besitzon. Nach F. P. 
722010 soli eine ebenfalls Mg-freie Zn-LegicrUng bei gleiehen Al-Gehh. einen Cu-Geh. 
zwischen 2 u. 6% besitzen. Das Zn muB den gleiehen Reinheitsgrad, wie in F. P. 721782 
angegeben ist, aufweisen. Die Werkstoffe besitzen gegenuber solchen ahnlicher Zus. 
hóhere Zugfestigkoitsworto. (F. PP. 721610 vom 17/8. 1931, ausg. 5/3. 1932. 
A. Prior 19/8. 1930 und 721 782 vom 19/8. 1931, ausg. 8/3. 1932. A. Prior. 21/8. 1930 
und 722 010 vom 27/8. 1931, ausg. 10/3. 1932. A. Prior. 29/8. 1930.) Ge i s z l e r .

Friedr. Krupp A.-G., Essen (Erfinder: E. Scilliebel), Verarbeiten von Legie- 
rungen. Ein Gemisch der schwer schm. Metalle, Kohle, B oder Si samt den crforder- 
lichen Zusatzmetallen wird durch Schmelzen oder geeignete Warmebehandlung in dic 
gewunschte feinkornige Struktur gebraeht. Hiernach wird das erhaltene Materiał in 
fein gepulyertem Zustand unter Druck in Formkórpor gepreBt. AnschlicBcnd folgt, 
ein SintorungsprozeB, boi dem man sieh unter jener Temp. halt, durch welche dio 
foinkórnigo Struktur des Materials ungunstig beeinfluBt werden konnte, Die so her- 
gestellten Legierungen eignen sieh fiir Werkzeuge. (Hierzu vgl. E. P. 279376; C. 1928.
I. 973.) (Schwed. P. 70 012 vom 29/7. 1929, ausg. 12 / 8. 1930.) D r e w s .

Associated Electrical Industries Ltd., London, Verfahren und Vorrićhtung zur 
Hcrslellung von Gufisliicken aus Metali. Das Verf. ist dad. gek., daB in den Raum, 
der zwischen der Form u. dem GuBstiick durch die Zusammonziehung des GuBstiieks u, 
bzw. oder durch die Ausdehnung der Form entsteht, fl. Metali oder fl. Metallegicrung 
mit niedrigerem F. ais das zu vergieBende Metali eingefuhrt wird. Dazu noch mehrere 
Unteranspruche u. Abbildungen, die die Vorr. erliiutern. (D. R. P. 557 464 KI. 31c 
vom 2/8. 1931, ausg. 24/8. 1932. E. Prior. 15/8. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Johannes Croning, Hamburg, Herstellen von fertigen Gufisliicken unter Schmelzen 
der letzteren in  der Gufiform gemaB Patent 554 724, 1. darin bestehend, daB die mit 
den Metallstiicken gefullten Formen nacheinander moglichst ohne Zwischenraum in; 
dor Richtung der Spiilmasse mittels eines Transportbandes od. dgl. durch die Spulc 
hindurehbewegt werden, —  2. darin bestehend, daB die Formkasten durch mehrere; 
in der Transportrichtung hintereinander angeordnete, einzelne, parallcl oder hinter- 
einander geschaltete Spulen hindurchgefiihrt werden. —  Die Wrkg. der Schmelzanlago 
wird durch die beschriebene Anordnung erhoht. (D. R. P. 555 498 K I. 31e vom  
22/11. 1929, ausg. 26/7. 1932. Zus. zu D. R. P. 554 724; C. 1932. II. 1831.) K u h l .

Georg Pemetzrieder, Berlin, Verfahren zur gleichzeitigen Herstellung von zwei 
oder mehreren Gufisliicken durch Schleuderguft, wobei die Formen durch radiale, von 
dem in der Drehachse liegenden EinguB abzweigende Kanale gefiillt werden, dad. gek., 
daB die Formen mit ihrer grdBten Langsseite parallel zur Drehachse dor Sclileudervorr. 
angeordnet u. in steigendem GuB gefiillt werden. (D. R. P. 528 881 KI. 31c vom- 
4/12. 1929, ausg. 4/7. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Georg Pemetzrieder, Berlin, Verfahren zur Herstellung von Achslagerauskleidungen 
aus leicht oxydierbare Bestandtcile enthaltenden Legierungen unter Anwendung des 
Verf. gemaB D. R. P. 528881, dad. gek., daB beim Aufbringen des Mętalls auf die in ■
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bekannter Weise einen Teil der Schleuderform bildende Lagerschale der Erstarrungs- 
bereieh der Legierung so schnell durehschritten wird, daB ein yollkommen homogenes 
Gefiigc mit in der GuBmasse sehr fein verteiltcn, etwa nadelfórmig yerlaufenden 
heterogenen Bestandteilen entsteht. (D. R. P. 557 467 KI. 31c vom 17/5.1931, 
ausg. 24/8. 1932. Zus. zu D. R. P. 528881; vgl. vorst. Ref.) M. F . M u l l e r .

Georg Pemetzrieder, Berlin, Yerfahren zum Herstellen ton Lagem aus Gleilmetall 
fiir Achslager von Schienenfahrzeugen unter Verwendung des GuBverf. gemaB 
Pat. 525225, dad. gek., daB an den Stellen der Form, die den hoclistbeanspruchten 
Stellen des Lagerkórpers entsprecken, Verstarkungseinlagen eingesetzt werden u. 
darauf eine m it Alkali u./oder Erdalkalimetallen yergiitete Bleilegierung unter Druck 
eingegossen wird. (D. R. P. 557 466 KI. 31e vom 20/5. 1930, ausg. 24/8. 1932. Zus. 
zu D. R. P. 525225; C. 1931. II. 3391.) M. F . -Mu l l e r .

Vitalis Pantenburg, Diisscldorf-Oberkassel, Verfahren zur Formerhaltung des 
Gutes wahrend des Gliihens bzw. Abkiihlens. Dio Verwendung permanenter oder elektr. 
Magnete ais M ittel zur Formerhaltung und/oder -beriehtigung von Konstruktionsteilen 
wahrend des Gliihens unterhalb des magnet. Umwandlungspunktes und/oder wahrend 
des Abkiihlens. — Ein Verziehen der Werkstiicke wahrend des Gliihens soli vermieden 
werden. (D. R. P. 553 188 KI. 18e vom 20/2. 1931, ausg. 22/6. 1932.) Ge i s z l e r .

Hans Osborg, V. St. A., Raffination ton Melallen im  Schrnelzflv.fi. D ie Metalle 
■werden m it an Alkali- oder Erdalkalimetalle oder an Metalle der seltenen Erden oder 
an H gebUndenem Li behandelt. Die genannten an Li gebundenen Elemente konnen 
auch ganz oder teilweise durch Si ersetzt werden. D ie Herst. yon geeigneten Li- 
Legierungen bzw. -Yerbb. wird beschrieben. (F. P. 722 554 vom 7/7. 1931, ausg. 
22/3. 1932. A. Priorr. 8/7., 12/7. u. 6/9. 1930.) Ge i s z l e r .

Felix Schull, Doutschland, Elektrische Widerslandsschweifiung. Zur Erzielung 
glatter SchweiBnahte richtct man wahrend der SchweiBung auf die SchweiBstclle 
eine Flamme, die uberschussigen C enthalt. Der von dem erhitzten Metali auf- 
genommene C erniedrigt dessen F . (F. P. 726134 vom 10/11. 1931, ausg. 23/5. 1932.
D . Prior. 11/11. 1930.) GEISZLER.

Masa G. m. b. H. zur H erstellung kiinstlicher Oberflachen, Berlin (Erfinder 
Hans Zadek, Berlin), Verfahren zum Aufbringen der Grundfarbe des Holzes auf Metali 
zum nachtraglichen Bedrucken mit Holzmaserung, dad. gek., daB das Metali, um ihm die 
erforderliche Grundfarbe des Holzes zu geben, in an sich bekannter Weise verkupfert 
oder brtiniert wird. — Der Untergrund bewirkt auch ein besseres Haftcn des Druekes. 
(D. R. P. 556 444 KI. 75d vom 20/9. 1928, ausg. 8/ 8. 1932.) B r a u n s .

Allgemeine Elektricitats-Ges., Berlin, Yerfahren zur Verbesserung ton iso- 
lierenden Lackuberziigen auf Metallen durch yorherige Beseitigung der auf der Metall- 
oberflache adsorbierten Gasreste, dad. gek., daB die Entgasung des Metalies in einem 
fl. Medium, vorzugsweise in dem Ol, mit dem es uberzogen werden soli, durch ein elektro- 
stat. Feld yorgenommen wird, welches so stark ist, daB die oberfliichlich gebundenen 
Dampfe u. Gase cntfernt werden. — Dieses Verf. wird besonders beim Lackiercn von 
Drahten yerwendet. Die Lackiiberziige haften auBerst fest, da der Lack in die Poren 
des Metalls eindringt. (D. R. P. 556 016 KI. 75 c yom 13/3. 1930, ausg. 1/8.
1932.) B r a u n s .

Bernward Garre, Einfuhrung in die praktische Metallographie. Leipzig: J. A. Bartli 1932.
(51 S.) 8°. =  Breitensteins Rcpetitorien. Nr. 76. nn. M. 4.20.

Paul Schimpke, Die neueren SchwciByerfahren. 3., verb. Aufl. Berlin: J. Springer 1932. 
(63 S.) gr. 8°. =  Werkstattbiicher. H. 13. M. 2.—.

IX. Organische Praparate.
E . E m m et R eid , Eine neue Aera der synthetisehen organischen Chemie. Vf. stellt 

den Aufbau organ. Verbb. aus einfachen Ausgangsstoffen (CO, C2H 2, C2H4, Naturgas) 
in  techn. Maflstabe ais den Beginn einer neuen Anseliauungs- u. Arbeitsweise auf dem 
Gebiete der organ. Chemie dar. (Journ. chem. Education 9. 1561—66. Sept. 1932. 
Baltimore, Johns Hopkins Univ.) R. K. Mu l l e r .

Selden Research & Engineering Corp., Pittsburgh, Pennsylvania, iibert. von: 
Alphons O. Jager, Mount Lebanon, Pennsylyania, V. St. A., Verfahren und Vor- 
richlung zur Ausfuhrung exothermer kalalytischer Reaktionen in  der Dampfphuse. Exo-
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therme katalyt. Rkk. zwischen organ. Stoffen in der Dampfphase, von dcncn min- 
destens einer bei gewóhnlieher Temp. nicht gasfórmig ist, werden in Apparaturen 
ausgefiihrt, die aus groBoberflacliigen Warmcaustausehelcmenten bestehen. Zur Ab- 
Icitung der iiberschiissigen Warme befinden sich die letzteren in Badern aus Pb oder 
aus eutekt. Salzgemischcn, wie z. B. aus N aN 03 u. N aN 0 2 usw. Das Yerf. kann zur 
katalyt. Oxydation aromat. KW-stoffe u. ihrer D eriw . zu aliphat. Sauren u. zu aliphat.- 
aromat. Aldehyden u. Sauren, wie z. B. von Bzl., Toluol u. Phenol zu Maleinsaure, 
Fumarsaure oder Mesoweinsaure u. von Kresol zu Salicylaldehyd u. Salieylsaurc, 
dienen. Perner ist es anwendbar fiir die katalyt. Oxydation von Naphthalin zu Naph- 
thochinon u. Phthalsaureanhydrid, von Anthracen zu Anthrachinon, von Phenanthrcn 
zu Phenanthrenchinon, Diphensiture, Phthalsaureanhydrid u. Maleinsaure, von Mc- 
thylalkohol u. Methan zu Formaldehyd, von Athylalkohol zu Essigsaurc usw. Es ist 
aber auch anwendbar fiir katalyt. Hydrierungen sowie fiir die katalyt. Red. yon 
aromat. Nitrovcrbb. zu Aminen u. von CO u. C 02 zu Alkoholen u. Ketoncn usw. 
Dazu 5 Abbildungen. (A. P. 1 850 797 vom 29/4. 1930. ausg. 22/3. 1932.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Schmidt, 
Hanns Ufer und Walter Kronig, Ludwigshafen a. Rh), Uberfiihrung von sauerstoff- 
halligen aromatischm, hydroaromatischen oder heterocyclischen Verbindungcn in sauer- 
sloffarmere oder sauerstoffreie Verbhidungen, dad. gek., daB man sie bei erhohter Temp. 
in gasfórmigem oder fl. Zustand in Abwesenheit wesentlicher Mengen von H2, W. oder 
W.-Dampf mit oder ohne Anwendung von Druck bei Ggw. yon Katalysatoren mit 
CO oder CO-haltigen Gasen oder Dampfen behandelt. —  Ais Katalysatoren eignen 
sich hierfiir die Reduktionsprodd. von leicht reduzierbaren Metalloxyden, wie Osyden 
des Fe, Ni, Co, Cu usw., oder schwer reduzierbare Metalloxyde, wie Oxyde des Cr, 
Mo, W, U, V, Ti, Mn, Zn usw., bzw. dereń Reduktionsprodd. fiir sich oder in Mischung. 
Yorteilhaft kami ein Zusatz yon Oxyden, Carbonaten, Phosphaten, Boraten u. anderen 
Salzen der Alkali- oder Erdalkalimetalle oder des Al sein. Z. B. wird iiber ein mit 
H 2 bei 450° reduziertes Gemisch aus 163 Tin. Zn-Oxyd u. 392 Tin. Ammoniummolybdat 
bei 400—450° u. gewóhnlichem Druck ein CO-Strom, der pro Liter 10—50 mg einer 
Urteerfraktion der Siedegrenzen 180—250° m it einem Phenolgeh. von ca. 45% enthiilt, 
geleitet. Das aus den Rk.-Gasen abgeschiedcne Ol weist nur geringe Mengen unver- 
śinderter Phenole auf u. sd. zu iiber 30% unterhalb 180°. (D. R. P. 554634 KI. 12 o 
vom 25/11. 1925, ausg. 18/7. 1932.) R . H e r b s t .

H. Th. Bóhme A k t.-Ges., Deutscliland, Reduklion von Carbonsduren und dereń
Derivalen. Carbonsauren, dereń Ester, Halogenide, Amidę, Anhydride usw. werden 
durch Einw. atomaren Wasserstoffs in der Carboxylgruppe reduziert u. so in dio ent- 
sprechenden Aldehyde u. Alkohole u. schliefilich in KW -stoffe mit der gleichen Anzahl 
an C-Atomen ubergefuhrt. Der atomare Wasserstoff kann aus molekularem Wasser - 
stoff, beispielsweiso durch Einw. yon elektr. Glimmentladungen unter yermindertem  
Druck oder durcli Einw. eines zwischen Wolframelektroden erzeugten elektr. Lieht- 
bogens oder durch Bestrahlung mit Quceksilberliclit in einem mit etwas Hg yersehcnen 
Quarzrohr erzeugt werden. Das Verf. arbcitet sehr schonend u. stellt sich auBerst 
giinstig in bezug auf Materiał- u. Energieausnutzung. In einem Beispiel wird die Red. 
von Laurinsaureathylester zu Laurinalkohol im WoODschen App. (Philos. Magazine 
[6J 42. 729 [1921]) beschrieben. Weiterhin kSnnen nach dem Verf. Fettsauren, Fett- 
siiureglyceride, Naphthensauren, Harzsauren usw. in die entspreehenden hochmóleku- 
laren Alkohole umgewandelt werden. (F. P. 728 893 vom 28/12. 1931, ausg. 12/7.
1932. D. Prior. 17/1. 1931.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt. - Ges., Frankfurt a. M., Reinigung von bei der 
Belumdlung von Kolilenwasserstoffen im  elektrischen Lichtbogen erhaUlichen acetylen- 
haltigen Gasen. Die Gase werden iiber porose aktive Massen geleitet u. yon CN-Verbb. 
befreit. Ein Gemisch von H 2 m it 40°/o CH, ergibt bei Behandlung im elektr. L icht
bogen ein Gasgemisch mit 8% C2H 2 neben wenig CjH.,. Ais Verunreinigungen ent- 
halt das Gas Allylen, Diacetylen usw. Das Gas wird iiber Aktiykohle geleitet u. hierauf 
beispielsweise m it Cyclohexanon unter Druck behandelt. Das so erhaltene Gasgemisch 
wird zweeks t)berfuhrung in CH3CHO in HgSO.,-Lsg. bei 80° eingeleitet. —  Kokereigas 
mit 7% C2H2, das auch durch CN-Verbb. yerunreinigt ist, wird iiber Silicagel geleitet
u. iiber Fe-Sulfat, zweeks Befreiung yon CN. Hierauf wird es auf CH3CHO yerarbeitet. 
(Poln. P. 13 502 vom 27/12. 1929, ausg. 5/6. 1931. D . Prior. 16/1. 1929.) SchoNF.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Angelo Knorr, 
Dessau), Yerfahren zur Darstellung von Halogenwasserstoffestem ungesćUtigter sekundarer
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Carbinole, dad. gek., daB man in Erwciterung des in der Patentschrift 512232 be- 
schriebenen Verf. mindestens 8 Kohlenstoffatome enthaltende sekundare Carbinole 
m it der Atomgruppierung —CH~-CH—CH— mit Ausnahme des Pentcn-2-ol-4,

OH
Ilexen-2-ol-4 u. 5-Methylhexen-2-ol-4, bei gewohnlichcr Temp. mit starken Haiogen- 
wasserstoffsauren behandelt. —  Man laBt z. B. zu 512 Tcilen Octen-2-ol-4 bei 20° 
700 Teile HBr (D . 1,66) laufen u. ruhrt 3 Stdn. Man erhalt 700 Teile 4-Bromocten-2, 
aus dem durch Rektifikation die reine Verb. m it K p .4 60— 62° oder Kp.u  73° erhalten 
wird. Analog erhalt man 4-Chlarocten-2, ferner aus 2-Methylhepłen-5-ol-4 das 4-Brom-2- 
methylhepten-5 mit K p .I0 70° u. 4-Chlor-2-meihylhcpten-5, mit K p .13 57°, das 5-Chlor-4- 
methylhepten-3 aus 4-Methylheplen-3-ol-5, das 5-CMor-4-methylnonen-3 aus 4-Methyl- 
nonen-3-ol-5 u. das 4-Chlor-2,5■dimethyloclen-5 aus 2,5-Dimełhylocten-5-ol-4 u. in analoger 
Weise die entspreehenden Brom deriw. (D. R . P . 553 279 KI. 12o vom 26/10. 1930, 
ausg. 24/6. 1932. Zus. zu D. R. P. 512 232; C. 1931. I. 1007.) D e r s i n .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, ubert. yon: George D. Graves, 
Wilmington, Delaware, V. St. A., Umesterung. 2 Ester mit verschiedenen alkoh. Kompo- 
nenten u. verschiedenen Carbonsaureresten werden in Ggw. yon geeigneten Kataly- 
satoren, wie konz. H 2SO.,, p-Toluolsulfonsaure, H3P 0 4, Na-Athylat, zur Rk. gebracht, 
wobei kontinuierlieh aus der Rk.-Mischung durch fraktionierte Dest. eins oder mehrero 
der Rk.-Prodd. entfernt werden u. so das Rk.-Gleichgewicht zugunsten der fort- 
sclireitenden Umesterung standig yersehoben wird. Z. B. wird eine Mischung von
2 Molen Athylpropionat, 2 Molen Butylacetat u. 2,5 g H 2S 0 4 einer sorgfaltigcn
fraktionierten Dest. unterworfen. Es werden so 1,3 Mole Athylacelat u. 0,6 Molo 
Athylpropionat abdest., wahrend ais Ruckstand eine Mischung von Butylacetat u. 
Butylpropionat hinterbleibt. In entsprechondcr Woise werden aus einer Mischung von 
Athylbenzoat u. Butylacetat Athylacelat u. Butylbenzoat, aus einer Mischung vonA thyl- 
lactat u. Butylacetat Athylacetat u. Butyllactat erzougt. (A. P. 1 860 092 vom 31/10. 
1929, ausg. 24/5. 1932.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a.M . (Erfinder: Karl Streitwolf, 
Frankfurt a. M., Alfred Fehrle, Bad Soden, Taunus, und Hans Hilmer, Hochst a. M.), 
Darstellung von Brenzcatechinarsinsauren, dad. gek., daB man 3,3',4,4'-Tetraoxyarseno- 
benzol, dessen D eriw . oder Substitutionsprodd. mit Oxydationsmitteln behandelt.
— Dio naeh anderen Yerff. nur in rnehr oder weniger yerunreinigter Form darstellbaren 
Brenzcatecliinarsinsauren, werden so in reiner Form u. m it besserer Ausbeute gewonnen. 
Z. B. wird 3,3'4,4'-Tctraoxyarsenobenzol mit W. yerrieben u. unter Kiihlung u. Ruhren 
mit H 20 2 oxydiert. Naeh dem Klaren mit Tierkohle wird im Vakuum abgedampft, 
dor Ruckstand mit wenig W. yersetzt, mit Tierkohle filtriert u. m it NaOH laekmus- 
noutral gestellt. Durch EingioBen in Aceton wird das Mononatriumsalz der 3,4-Dioxy- 
benzol-l-arsinsdure abgetrennt. —  Arsinsaurebrenzcatechincarbaminsaureester wird mit
3 n. HCl yerseift, die das 3,4-dioxybenzol-l-arsinsaure N a  enthaltende Lsg. schwach
curcumaalkal. gemacht, mit N a2S20 4 reduziert u. dann wie yorstehend mit H20 2 
oxydiert. —  Man oxydiert Phenol-p-arsinsćiure m it K-Persulfat, kocht mit HCl auf, 
neutralisiert mit Alkali u. reduziert die so erhaltcne Lsg. zum Arsenobenzol, aus der 
in angegebener Weise sieh die 3,4-Dioxybenzol-l-arsinsaure gewinnen laBt. -— Das 
Tetraoxyarsenobenzol kann aueh mit n. J-Lsg. zur 3,4-Dioxybenzol-l-arsinsaure oxydiert 
werden. —  Analog erhalt man aus dem 5,5'-Dinitro-3,3',4,4'-letraoxyarsenobenzol die
5-Nitro-3,4-dioxybenzol-l-arsinsdure. — Das 3,3',4,4'-Tetraozyarsenobenzol liiBt sieh 
wie folgt darstellen: Man reduziert den Arsinsaurebrenzcatechincarbaminsaureesler (vgl.
E . P. 359610; C. 1932. I. 583) zum Arsenodibrenzcatechindidthylcarbaminsdureester u. 
yerseift diesen mit 35%ig. KOH bei 90— 100° bis zur Beendigung der Diiithylamin- 
entw., verd. mit W., filtriert u. sauert mit CH3C 02H an. (D. R . P . 556 458 KI. 12cj 
vom 27/5. 1930, ausg. 9/8. 1932.) S c h o t t la n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max W eiler, 
Leyerkusen-Wiesdorf, und Walther Better, Koln-Deutz), Darstellung von Halogen- 
phenolsulfonsduren, dad. gek., daB man o,o,p-substituierte Phenole, bei welehen 
mindestens einer der in o- oder p-Stellung zum OH befindliehen Substituenten aus 
einem Halogenatom besteht, mit sulfonierenden Mitteln behandelt. —  Die Sulfo- 
nierung yerlauft glatt ohne tiefgehende Verandcrung des Mol. Z. B. wird 2,4,6-Tri- 
chlor-l-oxybenzol mit 65°/0ig. Oleum cinigo Stdn. bei ca. 50° geruhrt, bis Triehlor- 
phenol nicht mehr nackweisbar ist. Die Sclimelze wird auf Eis gegossen u. gekalkt. Das
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Filtrat vom CaS04 wird mit Na2C03 entkalkt u. sohwach saucr bis zur Krystallisatión 
konz. oder vollstandig eingedampft. Es werden 93% der Theorie u. melir an 2,4,6- 
trichlor-l-oxybenzol-3-sulfonsaurem N a  erhalten. Das Salz ist 11. in W. Zur Sulfo- 
nierung ist auch schwaeheres Oleum verwendbar. Analog lassen sich die ebcnfalls 11. 
Na-Salzc bildenden Monosulfonsauren des 2-Methyl-4,6-dichlor-l-oxybenzols, — 4-Melhyl-
2,6-dichlor-l-oxybenzols, —  3-Methyl-2,4,6-trichlor-l-oxybenzols, —  2,4-Dimethyl-6-chlor-
l-oxybenzols, —  u. des 2,4,6-Tribrom-l-oxybenzols gewinnen. —  Auch die 2-Melhyl-4- 
chlor-l-oxybenzol-6-carbonsdure ist, besonders in Ggw. yon etwas HgO, in ihre Sułfon- 
saure uberfiihrbar, jedoch wird hierbei die Temp. zweckmaBig bis auf 100° gesteigert. 
(D. R. P. 557 450 KI. 1 2 q vom 3/3. 1931, ausg. 24/8. 1931.) Sc h o t t l a n d e r .

Schimmel & Co., Akt.-Ges., Miltitz b. Leipzig, und W olfgang Ponndorf, 
Hamburg-Billbrook, Verfahren zur wechselseitigen Oberfiihrung von Alkoholan in Aide- 
liyde oder Ketone, sowie von Aldehyden oder Ketonen in Alkohole, dad. gek., daB man 
auf dio in- Aldehyden oder Ketonen aufgel. Alkohole bzw. auf die in Alkoholen aufgel. 
Aldekyde oder Ketone (mit Ausnahme der in primaren Alkoholen aufgel. Aldehyde) 
Metallalkoholate bei Tempp., die unterhalb 150° liegen, einwirken lilBt u. durch Hcraus- 
dest. des niedrigst siedenden Rk.-Anteiles aus der Rk.-M., wobei durch Nachfullen 
des mit ubergehenden Rk.-Teilnehmers fiir seine Erganzung gesorgt wird, den Gleich- 
gowiclitszustand so lange verschiebt, bis die Rk. im angestrebten Sinne prakt. quanti- 
ta tiv  yerlaufen ist. —  HierzU vgl. PONNDORF, C. 1926. I. 1983. Nachzutragen ist 
folgendes: Bei der Einw. von Aceiophenon (I) auf Al-Am ylat u. Amylalkohol dest. 
neben Amylalkohol Isomleraldehyd ab; im Ruckstand bleibt neben I das Melhyl- 
phenylcarbinol. —  Zimtaldehyd liefert m it Isopropylalkohol U. Al-Isopropylat in 80%  
Ausbeute krystallin. Zimlalkohol. (D. R. P. 535 954 KI. 12o vom 5/12. 1924, ausg. 
17/10. 1931.) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfindcr: Walter Schoeller, Berlin-Westend, 
und Hans Jordan, Glienicke [Nordbahn]), Darslellung alkylierter aromalischer Aminę 
bzw. ilirer Hydrierungsprodukte, dad. gek., daB man Diaminodiphenylmethanverbb. 
bei ca. 200° in Ggw. von Katalysatoren der Ni-Reihe der Einw. von H 2 untenvirft, 
wobei der H 2 in molekularer Form verwendet oder hochhydrierten Korpern entnommen  
werden kann. —  Ais letztere eignen sich z. B. Cyclohexanol oder Tetrahydronaphthalin, 
ais Katalysatoren besonders aus reinem N i bestehende yorreduzierte Katalysatoren, 
oder Mischkatalysatoren m it N i ais Basis, wie sic durch Fallen der Hydroxyde oder 
Carbonate aus den Salzlsgg. der Schwermetalle Ni, Co, Cu usw. gewonncn werden konnen. 
In der Regel erweist sich bei der Hydrierung ein Druck von 50 at ais geeignet, doch 
konnen auch wesentlich hohere oder niedrigere Druckc angewendet werden. Dio 
Rk. erfolgt nach folgendem Sehema:

Hj N - { ~ ) - C ( R 1) • ( R ^ ^ Y n H ,  +  H2 =  H2N-^__ ^-CH(R,) ■ (R2) +  ( ^ ) - N H a
Rj und R 2 sind Alkylradikalc oder H, beide zusammen konnen auch zu einem  

ringformigen System yereinigt sein. Z. B. wird p,p'-Diaminodiphenyldimethylmethan  (I) 
in einem Autoklayen m it einem Ni-Katalysator auf 200— 220° geheizt u. H 2 von 50 at 
aufgepreBt. Nach Aufnahme yon 2 g  H , wird unterbrochen. Dureh Fraktionieren 
des Rk.-Gcmiselies erhalt man Isopropylanilin  (II) u. Anilin. Erhitzt man I  mit 
Cyclohexanol im Autoklayen in Ggw. eines Ni-Katalysators ca. 2 Stdn. auf 200— 225°, 
so erhalt man ebenfalls II u. Anilin  neben Cydohexanon. —  1,1'-Di-p-aminophenyl- 
cyclohexan (III) gibt beim Behandeln m it H 2 wie yorstehend neben A nilin  p-Cyclo- 
hexylanilin. —  Ebenso erhalt man aus III beim ca. 2-std. Erhitzen mit Cyclohexanol 
unter Druck auf 200—220° in Ggw. eines yorreduzierten Ni-Katalysators neben Cyclo- 
hexanon A nilin  u. p-Gyclohexylanilin. (D. R. P. 557 517 KI. 12o yom 28/5. 1929, 
ausg. 1/9. 1932.) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. BI., iibert. yon Ernst Korten, 
Fechenheim, Herstellung von ar-Tetrahydronaphtholen. —  Hierzu vgl. F. P. 664 408;
C. 1929. II. 3070, — E. P. 326 762; C. 1930. II. 624, — D. R. P . 508 094; C. 1930-
II. 3197. Nachzutragen ist folgendes: Aus der Verb. I  erhalt man durch Hydrierung

O - C O - O
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in Dekalin mit N i u. H 2 die Verb. II, Krystalle aus Bzn., F. 114°. (A. P. 1858  627 
vom 19/11. 1928, ausg. 17/3. 1932. D. Prior. 21/11. 1927.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert Emanuel 
Schmidt und Kurt Bamberger, Wuppertal-Elberfeld), Verfahren zum Ersatz von 
Aminogruppen oder Alkylaminogruppen in  Anihrachinonderiva.len durch Sauersloff oder 
Oxygruppen, 1. dad. gek., daB man unsubstituierte oder kernsubstituierte Di- oder 
Polyaminoanthrachinone, welche mindestens 2 N H 2-Gruppen oder 1 NH ,- u. 1 0H -  
Gruppo in p-Stellung zueinander enthalten, oder dio cntsprechenden am N  mon- 
alkylierten D eriw . durch Oxydation in konz. H 2S 0 4 in ihre chinoiden D eriw . iibor- 
fiihrt, letztere m it wss. H 2SO.t von 85—50% H2S 0 4-Geh. behandelt u. die dabei ent- 
stehenden neuen chinoiden Verbb. gegebenenfalls reduziert. —  2 . darin bestehend, 
daB man die Oxydation dor nach 1. verwendeten Vcrbb. statt in konz. H 2S 0 4 unmittel- 
bar in soloher von 85—50% H..SO,,-Gch. ausfiihrt. —  Ais Oxydationsmittel eignen 
sich synthet. oder natiirliehes Mn O., bzw. PbO,, ais Rcd.-Mittel H ,S 0 3 oder SnCI2. 
Ausgehend vom 1,4-Diaminoanthrachinon verliiuft die Rk. nach folgendem Schema:

+ H 20  =  NH3 +

N H
Z. B wird 1,4-Diaminoanthrachinon (I) in 96%ig. H 2S 0 4 gol. u. mit einer Sus- 

pension von synthet. M n02 (75% M n02-Geh.) in 96% ig. H 2S 0 4 boi 15— 20° versetzt, 
wobei die farblose Lsg. von I in H 2SO., in die blutrote des 1,4-Diiminoanlhrachinons (II) 
iibergeht. Dann laBt man unter Umruhrcn u. Kiihlung auf 40° nicht iibersteigendo 
Tempp. W. zulaufen, wobei dic H .,S04 65%ig. wird, erwarmt nun auf 45—50°, bis eino 
in H 2S 0 3-haltiges W. gegebeno Probe die vollige Umwandjung von II ergibt, was nach 
kurzer Zeit der Fali ist, gicBt das Ganze sofort in m it N aH S03 versetztes W., koeht 
auf u. filtriert nach dcm Erkalten das krystallin. abgeschiedene l-Amino-4-oxyanthra- 
chinon ab. —  Tragt man I in 65%ig. H2SO,, ein u. riihrt, gegebenenfalls unter leichter 
Erwarmung, bis ein gleichmafiiger weiBer Brei des Sulfats von I entstanden ist, gibt 
dann boi 15—20° eine Suspension von MnO, in 65%ig. H 2S 0 4 unter gutom Ruhren 
antoilsweise hinzu, so wird die M. zunachst sehr dick u. nimmt eine kraftig braun- 
schwarze Farbę, herriihrend von einer intermediar gebildeton cliinhydronartigen Verb. 
aus I u. II, an. Dann wird die M. dunnfliissiger u. schlieBlich erhalt man eine blutrote 
Lsg. von II. Man erwarmt wie oben auf 45—50°, bis dio Umwandlung in l,4-Oximino- 
anlhrachinon nach kurzer Zeit beendet ist u. arbeitet dann sofort wie vorstehend auf.
—  Analog erhalt man aus 1,4-Bismdhylaminoanihracliinon das l-Oxy-4-methylamino- 
anthrachinon, u. aus: l,4-Diamino-2,3-dichlorantlirachinon iiber das l,4-Diimino-2,3- 
dichloranthrachinon das l-Amino-4-oxy-2,3-dichloranłhrachinon. —  Durch Oxydation 
von 1,4,5,8-Tetraminoanthrachinon entsteht ahnlich iiber das l,4-Diimino-5,8-diamino- 
anlhrachinon (III) das l-Oxy-4,5,8-triaminoanthrachinon, bildet ein schón krystalli- 
siertes Sulfal, die freie Oxytriaminoverb. ist in Pyridin mit rein griinblauer, in konz. 
H 2S 0 4 mit schwachgelber, auf Zusatz von H 3B 0 3 u. Erwarmen auf 90— 100“ nach 
kraftig violett umschlagender Farbę 1., mit charakterist. Spektrum der Lsg. —  Andert 
man Konz. der H 2S 0 4 u. die Hohe der Arbeitstemp. ab, so laBt sich aus III ein Gemisch 
aus l,5-Dioxy-4,8-diaminoanihrdchinon (IV) u. l,4-Dioxy-5,8-diaminoan(hrachinon (Y) 
gewinnon — die Trennung von IV u. V erfolgt durch Los en in konz. H ŁS 0 4 u. 
fraktioniertes Abscheiden der schon krystallisierten Sulfate durch W ., von denen das 
Sulfat von IV ganz erheblich schwcrer 1. ist ais dasjenige von V u. sich mithin zuerst 
abseheidet; das aus dem Sulfat durch W. in Freiheit gesetzte V laBt sich durch Lsg. 
in Pyridin u. Zugabe von CH3OH schon krystallisiert erhalten, in konz. H ,S 0 4 kirsch- 
rot, auf Zusatz von H3B 0 3 mit schon blauroter Farbę 1., — bzw. das l,4~5-l'rioxy-8- 
aminoanlhrachinon (VI) gewinnen. —  IV liefert iiber das in konz. H2S 0 4 mit kraftig
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kornblumonblauor Farbę 1. Chinonimin VII cbcnfalls VI. (D. R. P. 554 647 KI. 12<j 
vom 21/10. 1930, ausg. 14/7. 1932.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert Emanuel 
Schmidt und Kurt Bamberger, W upper tal-E1 berf o Id), Darstellung von Aminoozy- 
anthrachinonen, darin bestehend, daB man in weiterer Ausbldg. des Verf. nach D. R . P. 
654647 hier nicht die gesamto Menge, sondcrn nur einen kleinen Teil des zur Ver- 
wendung kommenden Aminoanthrachinonderiv. in die chinoide Form uberfiihrt u. 
das so crhiiltliche Gemisch des Aminoanthrachinonderiv. mit einer geringcn Menge 
seiner chinoidcn Form der Einw. von wasserhaltiger H 2SO, unterwirft. —  Die aus 
1,4-Diaminoanthrachinon zunachst gebildete geringe Menge 1,4-Diiminoanlhrachinon 
setzt sich in der wasserlialtigen H„S04 nach folgender Gleichung I um :

r  ' co or

Das so entstandene 1,4-Oximinoanthracliinon liat ein hoheres Oxydationspotential 
ais das 1,4-Diiminoanthrachinon. Auf 1,4-Diaminoanthrachinon wirkt es unter Bldg. 
yon 1,4-Diiminoanthraehinon oxydierend u. geht dabei selbst nach vorst. Gleichung II  
in l-Amino-4-oxyanthraehinon iiber. Das nach II gebildete 1,4-Diiminoanthrachinon 
reagiert nun wieder nach I, u. die beiden Rkk. I u. II wicderholen sich so lange, bis 
siimtliches 1,4-Diaminoanthrachinon in l-Amino-4-oxyanthrachinon umgewandelt ist. 
Das Verf. verliiuft sehr sicher u. glatt m it einer Ausbeute von uber 95°/„ der thcoret. 
an sehr reinem 1-Amino-4-oxyanthrachinon. Man tragt z. B. 1,4-Diaminoanthrachinon (I) 
in 65%ig. H 2S 0 4 ein, ruhrt so lange, bis ein homogener weiBer Brei des Sulfats ent- 
standen ist, gibt dann 5% der zur Umwandlung der Gesamtmenge in 1,4-Diimino- 
anllirachinon erforderliehen Menge M n02 in 65%ig. H 2S 0 4 suspendiert hinzu, wobei 
sich die M. unter Bldg. eines Chinhydrons dunkel farbt u. erwarmt nun unter Riihren 
auf 90—95°. Schon ehe diese Temp. erreicht ist, wird dieM . heli u .fl., u. bald beginnt 
die Abscheidung des Sulfats des l-Amino-4-oxyanthrachinons (II) in gut ausgebildeten 
Krystallen. Ist in einer entnommenen Probe kein unveriindertes I mehr nachweisbar, 
was nach kurzer Zeit eintritt, laBt man erkalten, saugt das abgeschiedene Sulfat von II 
ab u. zers. es mit W. Ausbeute iiber 96% d. Th. —  Weitere Beispiele betreffen die 
Darst. von l-Amino-4-oxy-2,3-dichloranthrachinon aus l,4-Diamino-2,3-dichloranthra- 
chinon, sowie von l,4,5-Trioxy-8-aminoanlhrachinon aus l,5-Dioxy-4,8-dia?ninoanthra- 
ćhinon. (D. R. P. 556 459 KI. 12q vom 26/10. 1930, ausg. 13/8. 1932. Zus. zu
D. R. P. 554647; vgl. vorst. Ref.) Sc h o t t l a n d e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
A. H. Pettinger, Die Oberflaclienspannung tom  Standpunkle des Wollfdrbers aus. 

Nach allgemeiner Darst. der Oberflachenspannung u. ihrer Messung weist Vf. auf die 
auBerordentlich niedrige Oberflachenspannung der Essigsaure hin u. zeigt, daB diese 
Eig. das gute Durchnetzcn der Essigsaure mit bedingt. Dasselbe gilt fiir Na-Acetat, 
das sich daher statt Glaubersalz ais Zusatz zu Farbcbadern fiir dichte Stoffe empfiehlt. 
Das Ausziehen des Bades kann durch spateres Nachsctzen von H 2S 0 4 bewirkt werden. 
(Textile Colorist 54. 517— 18. Aug. 1932.) ~ F r ie d e m a n n .

— , Fortschritle in der Texlilveredlung. Die Ch e m is c h e  UND SEIFENFABRIK  
R. B a u m h e ie r  A.-G., Oschatz-Zschóllau, empfiehlt ais Neta- u. Waschmittel fiir 
Wolle u. Kunstseide ein neues Fettalkoholderiv. ,,Tytrovon B Z B “ u. zum Weich- 
maehen von Kunstseide das iihnlich aufgebaute „Pergluton M W  “ (Ztschr. ges. 
Textilind. 35. 395. 17/8. 1932.) F r ie d e m a n n .

— , Die hoheren Fettalkohole und ihre Stilfonierungsprodukle. Bericht uber die
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Anwendung der kohermolekularen Fettalkohole u. ihrer Sulfonierungsprodd. in der 
Textilindustrie. (Rev. Produits chim. 35. 359— 62. 30/6. 1932.) SCHONFELD.

Heinz Perndanner, Vom Tonen iiber Holzaschenextrakle zu den modernen Bduch-, 
Seif- und Dispergierungsmitteln. Das Verh. der Reinigungs-, Bilucli-, Netz- u. Dis- 
pergierungsmittel ist besprochen. Zusatz von Al2(ONa)0 zu Fettalkoholsulfonaten 
verhindert Inldsunggeben von Fe. (Melliands Textilber. 13. 421— 26. Aug. 1932.) Suv.

J. S. Turski und T. Szpeclit, Weifie und bunte Schuizreserven fu r die Indanthrcn- 
fdrberei. Ais Reserve bei der Indanthrenfiirberei benutzen Vff. Dinilrfiphenol-Na. 
200 g Na2C 03 in 600 g W. werden bei 70—80° m it 150 g Dinitrophenol versetzt u. beim 
Abkiihlen 50 g Glyecrin zugemiseht. Bei dunklcn Drueken wurden dio besten Resultate 
bei Anwendung von 130— 150 g der Dinitrophenolpaste auf 1 kg Farbstoff erzielt. 
(Przemyśl Chemiczny 16. 86— 89. 1932.) Sc h o n f e l d .

— , Bekannies und Neues aus der Fdrberei mit Schicefelfarbstoffen. Um das Hart- 
werden der Ware in dem alkal. Schwefelfarbenbade zu yerhindern, setzt man der Flotte 
Weichmachungsmittel zu. Ais solches wird das 11., alkali- u. kalkbestandige Mittel 
CFD 1931, ein Wachsalkoholabkommling, empfolilen; auch gegen die Nachbehand- 
lungsbader, die man zwecks Vermeidung des Morschwerdens anwendet, ist CFD 1931 
unempfindlich. (Ztschr. ges. Textilind. 35. 370—71. 3/8. 1932.) F r ie d e m a n n .

George O. Richardson, Das Fdrben von chinesischen Teppichen. (Dyestuffs 32. 
169—75. Juli 1932. — C. 1932. II. 444.) F r ie d e m a n n .

Theo Schickl, Winkę fur das Drueken der Kunstseide. (Ztsehr. ges. Textilind. 35. 
393—94. 17/8. 1932.) F r ie d e m a n n .

— , Neue Farbsloffe und Musterkarten. Rosanthren R  der GESELLSCHAFT FUR 
C h e m is c h e  I n d u s t r ie  IN B a s e l  ist fiir Baumwolle u. Seide verwendbar. Mit 
Cibacetdiazoschwarz O Puher wasserl. erzielt man volle blumige Schwarztone, die nach 
Diazotieren u. Entwickeln mit /?-Oxynaphthoesaure sehr eclit sind. Neolanmarine- 
blau R B A  cignet sich fiir satte Marinctonc, im Seidendruck, besonders aber fiir weiC 
atzbare auf Wollstoff. Chromechtschwarz L pat. cignet sich durch seine gute Loslich- 
keit zum Farben von Kammzug, loser Wolle u. Kreuzspulen auf App. Karten ver- 
offentlichte die Firma u ber Chlorantinlichtfarbstoffe fiir die Baumwollfarberei, iiber 
Direktfarbstoffe, Riganfarbstoffe fiir Viscose, ferner zeigte sie Modenuancen auf Woll- 
garn mit Saurefarbstoffen u. Neolanschwarzmarken im Druek. —  Die F a r b e n - 
FABRIKEN J. R. Ge ig y  A.-G., Basel, zeigen auf einer Kartę Farbstoffe fiir Natur- 
seide. (Ztschr. ges. Textilind. 35. 412. 24/8. 1932.) SuvER N .

W. Schwedler, Kann num Albertolkopale fu r die Druckfarbenherstellung ver- 
wenden? Nach den Feststellungen des Vf. sind yon den Albertol-Kunstharzen brauehbar 
die Typen 116 Q u. 82 G fur helle u. mittlere Tiefdruckfarben sowie die Type 116 Q 
fiir Werkdruckfarben, Glanzdruckfarben u. schnelltrocknende Spezialfarben. (Seifen- 
sieder-Ztg. 59. 301— 02. 11/5. 1932.) Sc h e i f e l e .

H. Courtney Bryson, Caseinfarben. (Vgl. C. 1932. II. 1972.) Caseinfarben be- 
stehen aus Caseinbinder, alkalifestem Pigment, W., bas. Salz zur Lsg. des Caseins u. 
einem Mittel zum Unloslichmachen des Caseins. Kalkhydrat besitzt den Vorzug, 
daB es das Casein nicht nur gut lost, sondern im Anstrich auch unl. u. wasserfest macht. 
W ichtige Pigmente sind Kreide, Oxydrot, Umbra, Ocker, Chromgelb, Chromoxydgrun, 
Ultramarin u. Carbon black. Bei einem pn uber 8 neigen die Caseinfarben zur Aus- 
flockung. Haufiges Mengenverhaltnis von Casein: Kalkhydrat: Pigment =  1: 1,2: 5. 
Ais Konservierungsmittel von Pastafarben gegen Faulnis werden vielfach Phenol, 
Nitrobenzol u. Sublimat benutzt. (Ind. Cliemist chem. Manufacturer 8. 146— 49. 
April 1932.) Sc h e i f e l e .

W. Iweronowa, Rontgenographische Untersuchungen der naturlichen Mineral- 
farben. Rontgenograph. Unters. von drei versehiedenen Ockermustern, die trotz ge- 
ringer Schwankungen in der chem. Zus. verschiedene Rontgenogramme ergaben. (Maler- 
Ztschr. [russ.: Maljarnoe Djelo] 1932. Nr. 2. 15— 16.) SCHONFELD.

E. J. D u n n jr ., Schnellmethode zur Bestimmung des spezifischen Oewichtes von 
Pigmenten und Pulvern. Eine bestimmte Gewichtsmenge des Farbmaterials wird in 
einer Reibschale mit 1 g arab. Gummi u. etwas W. zu einer Pastę angerieben, die dann 
m it mehr W. zu einer gleichformigen Mischung verarbeitet wird. Das Ganze wird in 
eine vorhcr mit arab. Gummilsg. eingestellte MeBflasche ubergespiilt, mit W. bis zur 
Markę aufgefiillt u. nach Entfemung der Luftblasen unter Temp.-Beobachtung ge- 
wogen. Formel fiir die Berechnung des spezif. Gewichts: s =  (P  X S /[(P  - f  K ) — i?1] 
(P  =  Gewicht des angewandten Pigments; <S =  spezif. Gewicht der Gummilsg.;
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F  =  Gewielit der Flasche m it Pigment u. Gutnmilsg.; K  — Gewicht der Flasehe mit 
Gummilsg.). An Stelle des zur Benetzung dienenden arab. Gummis kann jedes andere 
geeigncte Mittel yerwendet werden. (Amer. Paint Journ. 16. Nr. 38. 13— 14. 4/7. 
1932. Brooklyn.) KONIG.

Erba Akt.-Ges., Fabrik Cliemischer Produkte, Zurieh, Sehweiz, Herstellung 
vcm siiure-, kalle- und salzbestandigen sulfonierten Olpraparale.n aus hohermolekularen 
aliphat. Aldchyden oder Kelonen unter Verwendung eines kraftig wirkenden Sulfo- 
nierungsmittels in Ggw. anorgan. oder organ. Entwilssorungsmittel u./oder von Losungs- 
oder Verdiinnungsmitteln. — 100 g eines entwasserten Ketons, aus dein Kalksalz von  
Lebertran (cod liver oil) gewonnen, werden bei ca. 70° mit 50 g Oleum 60%ig. sulfoniert. 
Nach dem Stehen wahrend eines oder mehrerer Tage wird das saure Ol unter Kuhlen 
peutralisiert u. das krystaliin. N a2SO., abgesehleudert, oder die iiberschussige H 2SO., 
wird m it Eis u. Na2S 0 4-Lsg. herausgewasehen u. das Sulfonat neutralisiert. —  100 g 
Stearylketon werden in 100 g Petroleum in der Warme gel., dann werden 40 g Essig- 
saureanliydrid zugesetzt u. das Gemisch bei 30—40° mit 100 g Oleum 30°/oig. sulfoniert. 
In gleicher Weise kann Palmitinaldchyd sulfoniert werden. Dic Prodd. werden in der 
Textil- u. Lederindustrie verwendet. (E. P. 375 770 vom 24/12. 1930, ausg. 28/7. 1932. 
Schwz. Prior. 19/9. 1930. Zus. zu E. P. 364 327; C. 1931. 11.3071 [F. P. 707 966].) M .F .M u.

Farb- und Gerbstoffwerke Carl Fleseh jr., Frankfurt a. M., Verfahren zur 
Herstellung der Schwefelsaureesler von Dioxy-, Trioxy- und Polyoxyfellsduren aus Oxy- 
fettsauren bei tiefer Temp., dad. gek., daB dio H 2S 0 4 den bei tiefer Temp. gchaltenen u. 
lebliaft bewegten Oxyfettsauren in feinvcrteilter Form, z. B. durch Spritzdilsen
o. dgl., zugefiihrt wird u. ihr 5— 10% Anhydrid zugegeben werden. —  300 kg Para- 
dioxystearinsaure werden in einem geeigneten Ruhrwerk auf mindestens minus 10° 
abgekuhlt u. in das Rk.-Gut 300 kg rauehende H,SO., (10% S 0 3) durch Spritzdusen 
eingetragen, wobei durch intensive Kuhlung darauf zu achten ist, daB die Temp. nicht 
iiber minus 5° ansteigt. Nach dem Eintragen der H 2S 0 4, was in etwa 4— 5 Stdn. 
erfolgt ist, wird die zahe Rk.-M. auf Eis gegosson, gewaschen u. neutralisiert. Das 
gewonnene Prod. besteht in der Hauptsache aus den H 2S 0 4-Estern der Dioxystearin- 
saure u. zeigt sieh heryorragend geeignet ais Netz- u. Durchdringungsmittel. (Vgl.
E. P. 284249; C. 1928. I. 2887.) (D. R. P. 557 088 KI. 12o yom 15/3.1927, ausg. 
18/8. 1932.) M. F. M u l l e r .

Chemisehe und Seifenfabrik R. Baumheier Akt.-Ges., Deutschland (Erfinder: 
Rudolf Kern), Herstellung von Netz-, Iłeinigungs- und Dispersionsmitteln durch Sulfo- 
nierung von ungesiitt. Olen, Fetten oder dereń Fettsauren mit am Sauerstoff substi- 
tuierter H 2S 0 4, z. B. Butylschwefelsaure oder Acetylschwefelsaure, in Ggw. yon Konden- 
sationsmitteln, insbesondere C1-S03H. Ais Fettstoffe sind genannt Ricinusol, Olirenól 
u. Iłicinusólsaure. (F. P. 721041 vom 4/8. 1931, ausg. 26/2. 1932. D. Prior. 6/ 8.
1930.) M. F. Mu l l e r .

Comp. Nationale de Matiśres Colorantes et Manufactures de Produits Chi- 
m iąues du Nord Rśunies (Etablissements Kuhlmann),Frankreieh, Erhohung der 
Wirkung und Stabilitat von Netzmitteln in  Mercerisierlaugen. Um die Stabilitat von 
Mercerisierlaugen zugefiigten Netzmittelmischungen aus Phenolen, Alkoholen, Keton- 
alkoholen u. Athern mehrwertiger Alkohole zu erhóhen, bzw. ihre Wrkg. zu steigern, 
setzt man ihnen hydroaromat. Verbb., wie Cyclohexanol, Methylcycloliezanol oder 
Cyclohexanon, u. Na-Sulfonate chlorierter aromat. KW-stoffe, z. B . das Na-Sulfonal 
des Didilorbenzols, zu. (F. P. 729 988 yom 1/4. 1931, ausg. 4/8. 1932.) B e i e r s d o r f .

Josef Just, Tschcchoslowakei, Echte Drucke auf Textilien. Die mit Ol yermischten 
Farbstoffe werden mittels gelochter, bzw. mit entsprechenden Zeichnungen u. dgl. 
yersehener Membranen auf das Gewebe aufgedruckt. Man yerwendet yorzugsweise 
pulverige oder mit Olen zu einer Pastę yerteilte Diplienylaminfarbstoffe bzw. mit 
Beizmitteln u. Harz yermisehte Alizarinfarbstoffe. (Tschechosl. P. 34446 vom 11/9. 
1928, ausg. 10/12. 1930.) S c h o n f e l d .

Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Behandeln buntgefarbter Oewebe. Das ungebleichte Gewebe (Baumwolle) wird mit 
Indanthrenfarbstoffen bedruekt, u. dann mit Cl u. hierauf mit akt. O gebleicht. 
(Tschechosl. P. 34312  vom 20/6.1925, ausg. 10/12.1930. D. Prior. 1/9.1924.) S c h o n f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein, 
Hóchst a. M., und Martin Corell, Frankfurt a. M.), Darstellung von Sulfoanthracen- 
ęarbonsauren, dad. gek., daB man Sulfoanthrachinoncarbonsauren in alkal. Lsg. mit
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Zn-Staub behandelt. —  Die Red. der aus Aminoanthrachinonsulfonsiiuren leieht dar- 
stellbaren SulfoanthraehinoncarbonsiŁuren zu den ais Ausgangsstoffe fiir die Herst. 
von Farbstoffen \vertvollen Sulfoanthraeenearbonsauren gelingt so glatt. Z. B. wird 
in eine Lsg. von 2-mlfoanthracliinon-3-carbonsaurem. N a  in wss. N H 3 oder N a2C 03 
anteilsweise bei 90—-100° Zn-Staub eingetragen. Unter intermediarer Bldg. der braun- 
roten ICiipe der Leukoverb. wird dio Lsg. zusehends heller. Die Rk. ist beendet, wenn 
eine vom Zn-Staub abfiltrierte Probe nahezu farblos ist u. mit N a2S20 4 keine Ver- 
farbung gibt. Nach Absaugen vom Zn-Staub wird die klare Lsg. mit HC1 gefiillt u. 
abgesaugt. Die so erhaltene 2-Sułfoanthracen-3-carbonsaure, aus W. farblose Blattehen, 
zeigt in Lsg. die fiir Anthracenderiw. typ. Fluorescenz. — Analog lassen sich ge- 
winnen aus l-Sulfoanthrachinon-2-carbonsaure die l-Sulfoanthracen-2-carbonsaure u. 
aus 2-Sulfoanlhrachinon-l-carbonsaure die 2-Sulfoanthracen-l-carbonsa.ure, aus W. 
glanzendc Nadeln. (D. R. P. 557 246 KI. 12o vom 24/4. 1931, ausg. 23/8. 
1932.) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Filip Kaćer, 
Mannheim), Verfahren zur Oxydation mehrkerniger aromatischer Verbindungen, die 
CH3- oder CH2-Gruppen enthalten, dad. gek., daB man sie m it 0 2-Verbb. des Se in  
Lósungs- oder Verdunnungsmitteln, gegebenenfalls unter Druck, erhitzt. — Dabei 
bleiben im Gegensatz zur Verwendung anderer Oxydationsmittel, die Ringsysteme 
der Ausgangsstoffe erhalten, wahrend die CH3-Gruppen zu CHO- oder C 02H-Gruppen, 
die CH2-Gruppen zu CO-Gruppen oxydiert werden. Folgende Beispiele sind angegeben: 
2-Methylbenzantliron (I), H 2Se0 3 u. W. werden im Autoklaven 4 Stdn. auf 230— 240° 
erhitzt. Nach dem Erkalten wird das Rk.-Prod. abgesaugt, zur Entfernung der iiber- 
schiissigen H 2S c0 3 mit W. gewaschen u. im Ruckstand der gebildete Benzanthron-2- 
aldehyd (II), gelbe Krystalle, F. 215—217°, in H 2S 0 4 m it roter Farbę 1., aus der h. 
Lsg. in Eg. fiillt mit Hydrazinhydrat ein auBerordentlich wl. gelbes A ldazin, F. 332 bis 
333°, aus, mit Hilfe organ. Lósungsmm. vom Se getrennt. II ist ein wertvoller-4itS£/aJ!#s- 
stoff fur die Darst. von Farbstoffen. — Aus 6-Methylbenzanthron entsteht analog der 
Benzanthron-6-aldehyd. -— Kocht man I, Eg. u. H 2Se04 8 Stdn. unter RiickfluB, gieBt 
die braune Lsg. in W., filtriert den Nd. ab, wascht ihn mit W. neutral, trocknet u. 
krystallisiert aus organ. Lósungsmm. um, so wird ebenfalls II  in reiner Form erhalten.
—  I u. H 2Se03 werden in Nitrobenzol 8 Stdn. gekocht, sodann das iiberschussige 
Nitrobenzol durch Dest. mit Wasserdampf entfernt, der Ruckstand gepulyert, mit 
verd. NaOH ausgezogen u. aus dem Auszug die entstandene Benzanthron-2-carbonsaure 
mit HC1 gefallt. —  5-Hethylnaphthanihrachinon wird mit H 2S e0 3 u. W. 4 Stdn. im Auto- 
klaven unter Druck erhitzt. Nach dem Erkalten wird das Rk.-Prod. abgesaugt u. 
neutral gewaschen. Durch Extraktion m it verd. NaOH u. Fallen des Auszuges mit 
HC1 erhiilt man die Naphthanthracliinon-ó-carbonsaure, aus Trichlorbenzol gelbe 
Nadeln, F. 303—305°. Aus dem alltaliunl. Ruckstand laBt sich durch Krystallisation  
aus Eg. der Naphlhanihracliinon-5-aldehyd, gelbe Nadeln, F . 212—215°, liefert mit 
N il.,-N il ,  ein swl. orangegelbes Aldazin, gewinnen. —  2-Benzylbenzanthron wird mit
H ,S e0 3 u. W. im Autoklaven 4 Stdn. auf 230— 240“ erhitzt. Man erhiilt sehr reines 
2-Benzoylbenzanlhron, aus Eg. gelbe Nadeln, F. 174— 176°. — l,5-Dibenzoyl-2,6-di- 
methylnaphlhalin wird mit H 2Se03 in Nitrobenzol 7 Stdn. gekocht, das Nitrobenzol 
durch Wasserdampfdest. entfernt u. der Ruckstand m it verd. NaOH extrahiert. Aus 
dem Auszug fallt man m it HC1 die l/)-l)ibenzoylnaphthalin-2,6-dicarbonsdure, aus 
Eg. fast farblose, schwachgelbe Krystalle, F. 324—326°. — Man lóst 4-Methylnaphthyl-
1-phenylketon in Nitrobenzol u. ruhrt bis zur Beendigung der Osydation bei ca. 150° 
mit H2S e03, entfernt das Nitrobenzol wie vorstehend, kocht den Ruckstand m it verd. 
Na2C03-Lsg. aus u. fallt aus der filtrierten Lsg. mit HC1 die 4-Benzoylnaphthalin-l- 
carbonsaure aus Eg. farblose Krystalle, F. ca. 184°, aus. (D. R. P. 557 249 KI. 12o 
vom 15/12. 1930, ausg. 23/8. 1932.) S c h o t t l a n d e r .

Imperial Chemical Industries L td ., London, Rhys Jenkins Loveluck und 
John Thomas, Grangemouth, Schottland, Herstellung von Aminoanthrachinonderivaten. 
Zur Gewinnung von a,a-Aminobenzoylaminoanthrachinonen behandelt man <x,oc-Aryl- 
sulfaminobenzoylaminoanthrachinone, dio keine weiteren Substituenten tragen, mit 
95%ig. H 2S 0 4 bis 5°/0ig. Oleum; hierbei wird die Arylsulfogruppe abgespalten, ohne 
daB die Benzoylaminogruppe angegriffen wird. — Zu einer sd. Lsg. von l-Chlor-5- 
benzoylaminoanłlirachinon in o-Dichlorbenzol gibt man nach Zusatz von K 2C 03 Cu- 
Acetat, Cu2Cl2 unter Riihren p-Tohuilsulfamul, das erhaltene l-p-Toluolśulfamino-5- 
benzoylaminoanlhrachinon, F. 266—268°, liefert bei der Hydrolyse mit 95%ig. II2S 0 4
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bei 20— 28° l-Amino-5-benzoylaminoanthrachinon, Krystalle aus Nitrobenzol, F. 261°, 
durch Erhitzen m it H 2S 0 4 erhalt man 1,5-Diaminoaiithrachinon. Das in analoger Woise 
aus l-BenzoylamMw-4-chloranthracliinon erhaltene l-Benzoylamino-4-p-toluolsulfamino- 
anłhrachinon, rote Krystalle, F. 260—262°, liefert bei der Hydrolyse l-Amino-4-benzoyl- 
amhwanlhrachinon. l-Benzoylamino-5-o-tolxu)lsul}oaminoanthrachinon, gelbe Krystalle,
F. 252— 255°, darstellbar aus 5-Chlor-l-benzoylaminoanthrachinon u. o-Toluolsulfamid;
1-Benzoylamiiio-5-bRnzolsulfamiiwanthrachinon, gelbe Platten aus Nitrobenzol. (E. P.
375 848 vom 30/3. 1931, ausg. 28/7. 1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert Emanuel 
Schmidt und Kurt Bamberger, Wuppertal-Elberfeld), Darstellung von kochmolekularen 
Kcmdensationsprodukten der Anthrachinonreihe, dad. gek., daB man 1-Aminoanthra- 
chinon oder Substitutionsprodd. desselben mit freier p-Stellung in verd. Sauren, 
insbesondere in H2S 0 4 von 30— 60% H 2S 0 4-Geh., mit Oxydationsmitteln, wie z. B. 
MnO,, bei 15° oder wenig hohercr oder niederer Temp. behandelt u. gegebenenfalls die 
gebildeten chinoiden Kórper reduziert. —  Z. B. wird 1-Aminoanlhrachinon in 98%ig. 
H 2S 0 4 gel., durch Verd. mit W. das Amin in fein verteilter Form abgesehieden u. unter 
kriiftigem Ruhren bei 18° eine Suspension von feingepulvertem M n02 in 40%ig. H2S 0 4 
kinzugegeben, wobei die Temp. langsam auf ea. 23° steigt. Der Ausgangsstoff ver- 
schwindet allmahlich u. an seiner Stelle scheidet sich in chinoider Form ais dunkler, 
fast schwarzer krystallin. Nd. das 1-Monoaminolrianlhrimid, C14H 70 2-NH-C14HG0 2- 
NH-C 14H0O2'N H 2, ab. Nach ca. 20 Min. wird mit einer Lsg. von SnCl2 in starker HC1 
reduziert, wobei sich der schwarze Nd. fast augenblicklich in den einkeitlich schiefer- 
graugriinen, gut krystallin. des Aminotrianthrimids selbst umwandelt, der nach kurzem 
Ruhren abgesaugt, mit 40%ig. H2S 0 4 gewaschen u. wie iiblich abgesehieden wird. 
Die in H 2S 0 4 mit griiner Farbę 1., ein Band in Rot zeigendes Spektrum, mit 
Bor-Sehwefelsaure in der Kalte langsam, in der Warme rasch Farbumschlag nach 
Blau gebende Verb. erwies sich ais ident. mit dem durch iibliche Anthrimidschmelze 
aus l-Amino-4,4'-anlhrimid mit l-Benzoylamino-4-chloranthrachinon u. naehtragliche 
Verseifung darstellbaren Mowjaminotrianthrimid. — Weitere Beispiele betreffen dio 
Darst. des Mmwaminotrichlortrianlhrimids, u. Mk. graugriine Krystallehen, aus 1-Amino- 
8-chloranthrachinon, —  sowie eines Trianthrimids aus 1-Methylaminoantlirachinon in 
H 2S 0 4 mit flaschengriiner, beim Erwarmen mit Bor-Sehwefelsaure nach Stumpf- 
violett umschlagender Farbę 1. Die Kondensationsprodd. dienen ais Zwischenprodd. 
zur Herst. von Farbstoffen. (D. R. P. 555 937 KI. 12q vom 8/11. 1930, ausg. 1/8. 
1932.) SCHOTTLANDER.

Durand & Huguenin A.-G., Basel, Sckweiz, Darstellung von Sulfaminsauren vmi
2-Aminoanłhrahydrochinondischwefelsćiureestern, dad. gek., daB man das an sich be- 
kannte Vcrf. zur Herst. von Antkrahydrochinondischwefelsiiureestern, d. h. die Be- 
handlung dos zu veresternden Korpers, nótigenfalls nach vorgangiger Red., mit S 0 3 
oder solehes ais Veresterungsmittel abgebenden Stoffen in Ggw. einer tert. Base, auf
2-Aminoanthrachinon oder auf ein Deriv. von 2-Aminoanthrachinon mit freier NH2- 
Gruppe in Anwendung bringt. —  Wahrend die Estersalze der Leukoyerbb. von Kiipen- 
farbstoffen der Anthrachinonreihe oder der Chinone im allgemeinen in der Farberei 
oder Druckerei Verwendung finden, eignen sich die Sulfaminsauren des 2-Aminoantkra- 
hydrochinondischwefelsaureesters fiir die Herst. wertvoller Azoverbb. Es ist merk- 
wurdigerweise moglich, die genannten Verbb. durch Behandlung mit N aN 0 2 u. Saure 
unter Erhaltung der Anthrahydrochinondisehwefelsauregruppen in die Diazoverb. der 
Aminoantkrahydrochinondischwefelsaureester uberzufukren. Durch Kombination dieser 
Diazoverbb. mit Azokomponenten werden 11. Azoverbb. erhalten, die durch saure Oxy- 
dation unter Abspaltung der Sohwefelsaurereste in wl., den Anthracliinonkem enthaltende 
Farbstoffe iibergehen. Z. B. wird 2-Aminmnthrachi7ion in ein Reaktionsgemiseh von 
C l-8 0 3H  u. P yridin  bei 15° eingeriihrt, die M. auf 40° erwarmt, allmahlich unter Ruhren 
Cu-Pulver zugegeben u. das Ruhren noeh 6 Stdn. bei 40° fortgesetzt. Dann gibt man 
eine wss. Na2C 03-Lsg. hinzu, treibt das Pyridin mit Wasserdampf ab u. filtriert vom Cu 
ab. Die yerbleibende Lsg. enthalt das Na-Salz der Sulfaminsaure des 2-AmiTwanthra- 
Uydrochinondischwefelsaureesters. Sio ist gelbstichigbraun gefarbt u. zeigt eine kraftig 
btaugriine Fluorescenz. Auf Zusatz einiger Tropfen 30%ig. NaOH erfolgt eine starkę 
Farbvertiefung mit Umschlag dor Farbę der Lsg. nach Rotstichigbraun u. der Fluores
cenz nach Gelb. Die Farbvertiefung ist wahrscheinlich durch das Vorhandensein der 
N H -S 0 3H-Gruppe, die Fluorescenz durch das Vorhandensein der Enolsohwefelsaure- 
estergruppen bedingt. DaB die Verb. gleiohzeitig die N H -S 0 3H-Gruppe u. die Enol-
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sehwefelsaureestergruppen enthalt, wird durch die Analyse des Verhiiltnisses von H 2S 0 4 
zu Aminoanthrachinon bestatigt. In einem Teil der erhaltenen Lsg. wird hierzu naeh 
Ansauern die yorhandene H 2S 0 4 dureh Fallen mit ubersehussigem BaCl2 u. durch 
Fallung des Uberschusses des letzteren mit Na2C03 ais BaC03 entfernt. Man filtriert 
u. bildet durch Zugabe von reiner HCl u. FeCl3 u. durch Kochen wiihrend einiger Min. 
aus der yon SO,,- u. Ba-Ionen freien Lsg. das unl. 2-Aminoanthrachinon zuriiek. Dieses 
wird abfiltriert u. gewogen. Im Filtrat wird die abgespaltene H 2SO., in iiblicher Weise 
bestimmt. Fiir 1 Mol. 2-Aminoanthraehinon werden annahernd 3 Moll. H 2SO,, gefunden. 
D ie gebildete Sulfaminsfiure kann weder ais Alkalisalz, noch ais freie Saure mit den 
iibliehen Mitteln aus der wss. Lsg. abgeschicden werden. Man ver\vendet daher diese 
am besten unmittelbar zur weiteren Verarbcitung, z. B. zum Diazotieren. — Weitere 
Beispiele betreffen die Red. des 2-Aminoanthrachinons zur Leukoverb. m it H 2 in Ggw. 
yon Ni-Katalysator, sowie mit Na2S20 ,  u. 30%ig. NaOH u. die N- u. O-Sulfonierung der 
letzteren mit einem Additionsprod. aus Chlorbenzol, Dimethylanilin u. C1-S03H bei 30°.
—  In ahnlieher Weise erhalt man die Sulfaminsauren des 2,6-Diaminoanthrahydro- 
chinondischwefelsdureesters, wss. Lsg. des Na-Salzes rotbraun mit flaschengriiner Fluores- 
cenz, bei Zusatz von starkem Alkali Farbumsehlag naeh Dunkelrot u. der Fluorescenz 
naeh Gelbbraun, sowie der Dischwefelsaureester aus 1-Chlor-2-amino- u. aus 2-Amino- 
5-bronianthrahydrochinon. (D. R. P. 550158 KI. 12q vom 6/9. 1930, ausg. 11/5. 
1932.) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Rudolf Heiden- 
reich, Wuppertal-Elberfeld), Darstellung von BenzanlhrachinOnperidicarbonsduren, 
ihren Derivaten und Substilutionsprodukten. Hierzu vgl. E . P. 304 263; C. 1929. I. 
2585. Naehzutragen ist folgendes: 1,2-Bejizanthrachinonperidicarbonsaureanhydrid 
sehm. bei 306° (318° korr.), 1. in H 2S 0 4 rotstichiggelb, in Alkali gelb. —  Das Anhydrid  
der l,2-Benzanthrachinon-5,S-dichlorperidicarbonsaure hat F . uber 300°. —  1,2-Benz- 
anthrachinonperidicarbonsdureimid hat F. 341° (357° korr.), verkiipt sieh mit Alkali 
u. Hydrosulfit mit blaugriiner Farbę. —  Das entsprechende N-M ethylimid hat F. 280° 
(291° korr.), verkiipt sieh oliyfarbcn. —  Das in E. P. 304 263 genanntc I?nidazolderiv. 
hat F. uber 340°. (D. R. P. 533 467 KI. 1 2 ovom  24/10. 1926, ausg. 27/6. 1932.) A ltp .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kr&nzlein 
und Ernst Diefenbach, Frankfurt a. M.-H6chst), Darstellung von sauren Wollfarbstoffen. 
(D. R. P. 554 324 KI. 22b vom 5/4. 1930, ausg. 11/7. 1932. —  C. 1931. II. 3275 [E. P. 
355810].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein 
und Ernst Diefenbach, Frankfurt a. M.-Hochst), Darstellung voii sauren Wollfarb- 
sloffen der Anlhrachinonreihe naeh D. R . P. 554324, dad. gek., daB man hier 1-Amino- 
4-halogenanthrachinon-2-sulfonsauren m it aromat. Aminomono- oder -polycarbon- 
saureestern direkt kondensiert. —  Man kondensiert in Ggw. von Soda u. CutC\21-Amina- 
4-bromanthrachinon-2-sulfonsaure m it o-Aminobenzoesaureathykster, o-Aminóbenzyl- 
o-benzoesdurealhylester, darstellbar aus 2'-Aminodiphenylmethan-2-carbonsaure durch 
Behandeln mit HCl u. A., m-Aminobenzoesauredthylester, Aminolerephthalsduredimethyl- 
ester. (D. R. P. 555 966 KI. 22b yom 18/10. 1930, ausg. 4/8. 1932. Zus. zu D. R. P.
554 324; vgl. vorst. Ref.) F r a n z .

Scottish Dyes Ltd., Leonard Joseph Hooley, Robert Fraser Thomson und 
David Alexander Whyte Fairweather, Grangemouth, Schottland, Herstellung von 
Kupenfarbstoffen. Man acetylicrt 2-Amino-3-fluoranthrachinon durch Erhitzen mit 
Essigsaureanhydrid zu 2-Acetylamino-3-fluoranthrachinon, fiihrt dieses durch Behandeln 
mit S 0 3 in Ggw. einer tertiaren Base unter Zusatz von Metallen in den Dischwefelsaure- 
ester des 2-Acetylamino-3-fluor-9,10-dihydroanthrachinons uber, spaltet die Acetyl- 
gruppe mit H2SOa ab, oxydiert den erhaltenen 2-Amino-3-fluoranthrahydrochinon-
9,10-dischwefelsdureester zum Tetraschwefelsdureester des 3,3'-Difluortetrahydrodianthra~ 
chincmazins; durch Ansauern erhalt man hieraus den Dischwefelsiiureester des 3,3’-Dijluor- 
anthrachinonanthrahydrochinondihydroazins. Zum Farben trankt man dio Faser mit 
dem Di- oder Tetrahydroschwefelsaureester u. osydiert zum 3,3'-Difluordianthra- 
chinondihydroazin. (E .P .3 7 1 4 2 0  vom 18/10. 1930, ausg. 19/5. 1932.) F r a n z .

Comp. Nationale de Matićres Colorantes et Manufactures de Produits Chimi- 
ques du Nord Reunies, Etablissements Kuhlmann, Seine, Herstellung von indigoiden 
Farbstoffen. Man behandelt den dureh Kondensation yon 4-Methyl-6-chlor-2,3-dihydro-
3 -ketothionaphthen-2-(p-dimethylamino)-anil u. 6-Athoxy-3-oxythionaphthen crhiilt- 
liehen rot fiirbenden 6-Chlor-4-methyl-6'-dthoxy-2,2'-bis-thionaphthenindigo m it Cl oder
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Cl-abgebenden Stoffen. Der erkaltene Kupenfarbstoff farbt in sehr lebhaften eehten 
scharlachroten Tonen. (F. P . 727 756 vom 20/2. 1931, ausg. 24/6. 1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellen von indigoidenFarb- 
stoffen. Man kondensiert Alkoxy-2,l-naphthisatine mit 3-Oxythionaphthenen der 
Naphthalinreihe. D ie Alkoxy-2,l-naphthisatino erhiilt man aus Alkoxy-/?-naphthyl- 
aminen nach SANDMEYER. —  6-Methoxy-2,l-naplithisatin, rotlich braune Krystalle 
aus Eg., F. 292°, fiihrt man in  iiblicher Weise in das a-Chlorid iiber u. kondensiert 
dieses mit 2,l-Ńaphthoxythionaphthen in Chlorbenzol, der erhaltene Kiipenfarbstoff 
farbt Baumwolle oliv; mit 6-Methoxy-l,2-naphthoxythionaphthen entsteht ein lebhaft 
olivgriin farbender Kupenfarbstoff. 7-Methoxy-2,l-naphlhi$atin, gelbbraune Nadeln,
F . 280°, gibt ais a-Chlorid mit l,2-Naphthoxylhiophen einen violcttbraun, m it 6-Mełlioxy-
l,2-naphthoxythiophen einen rotlich braun fiirbenden Kupenfarbstoff. 3-Methoxy-
2.1-naphthisatin, orangerote Krystalle, F. 280°, gibt ais a-Chlorid mit G-Methoxy-
1.2-naphthoxythiophen einen olivbraun farbenden Kiipenfarbstoff. (F. P. 720 405 vom
22/7. 1931, ausg. 19/2. 1932. D. Prior. 1/8. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kiipenfarbstoffe. Die Sole 
yon Leukoycrbb. der indigoiden Farbstoffe werden der Einw. von Chloriden, Estern 
oder Anhydriden starker organ. Sauren, insbesondere von Sulfonsauren, ausgesetzt. 
Solche Verbb. sind Benzol-l,3-disulfochlorid, Benzolsulfonsaurephenylester, Naphthalin-
2-sulfochlorid, Naplithalin-l,6-disulfochlorid u. dereń Ester, Naphthalin-l,3,G-trisvlfo- 
chlorid, 4-Methylbenzol-l-sulfochlorid u. dgl.; ferner Terephthalsdurechlorid, 2-Naphthoe- 
saurechlorid usw. Beispiel: Zum Bedrucken Yon Baumwolle werden z. B. 8 Teile 
Indigosol H  l i  m it W. u. Traganth-Starkc zu einer Pastę angemacht, 1 Teil NaC103 u. 
1 Teil Naphthalin-l-sulfochlorid in Aceton zugemischt. Die Pastę wird auf die Faser 
aufgetragen u. mit gesatt. Dampf behandelt, hierauf mit Seife gekocht u. getrocknet. 
(Poln. P . 13 879 Yom 19/4.1929, ausg. 25/8. 1931. D. Prior. 30/4.1928.) Sc h o n f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellen von Schwefelfarb- 
stoffen. Man erhitzt eine Mischung von m-Toluylendiamin  u. Diphthaloyl-p-phenylen- 
diamin  mit Schwefel auf 215° bis zum AufhOren der H 2S-Entw. Der in N a2S leicht 1. 
Farbstoff farbt Baumwolle klar orange. (F. P. 727 333 vom 2/12. 1931, ausg. 16/6. 
1932. D. Prior. 6/2. 1931.) F e a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: George 
Bam hart, Salem, New Jersey, Herstellung von blauen Schwefelfarbstoffen. 2,4-Dinitro- 
4'-oxydiphenylamin  erwarmt man mit Alkalipolysulfidlsg. auf 120° unter Druck, ver- 
setzt nach Beendigung der Rk. mit NaOH, verd. mit W. u. bliist m it Luft aus. Man 
erhiilt einen sehr gut 1. reinen Farbstoff. (A. P. 1 867 202 vom 13/1. 1926, ausg. 12/7. 
1932.) F r a n z .

Delaware Floor Products Co., iibert. von: Leander Herbert Hills, Wilmington, 
Delaware, Herstellwig von Farbę aus chines. Holzol durch Erhitzen eines Phcnolharzcs 
bei B50 bis 585° F, durch Zusetzen eines Trockenmittels u. einer weiteren Menge 
Phenol-Formaldehydharzes. Sobald bei weiterem Erhitzen alles in Lsg. gegangen ist, 
wird ein gekochtes Gemisch aus Leinól u. chines. Holzol zugesetzt. (Can. P. 289 995 
yom 7/11. 1928, ausg. 28/5. 1929.) M. F. M u l l e r .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
V. N. Morris und H. W. Greenup, Latex. Vff. geben eine Zusammenfassung der 

in den letzten 5 Jahren gemachten Erfahrungen u. Fortschritte auf dcm Gebiet der 
Latexforschung, -gewinnung u. -verarbeitung u. einen umfassenden Uberblick iiber 
die verschiedenen Methoden zur Herst. von Latexkonzentraten, Mischungen aus diesen 
u. Verwendungsgebioten. Literaturzusammenstellung. (Ind. engin. Chem. 24. 755 
bis 770. Juli 1932.) B l a n k e n f e l d .

Jean Schweizer, Uber die Veranderungen in der Zusammenstellung des Latex 
von Hevea brasiliensis wahrend der Winterung. Mit der Entw. der Blatter nimmt der 
Kautschukgeh. im Milchsaft ab; Serum- u. Aschegeh. steigen an. Die Veranderungen 
der iibrigen Bestandteile des Latex in den Zeiten vor, wahrend u. nach der Blattent- 
faltung an geringten u. an nicht geringten Baumen werden erortert. (Zesde Nederl.- 
Ind. Natuurwetenschappelijk Congres 1931. Bandoent [Java]. Biolog. Sect. 368 bis 
377. Sep.) B l a n k e n f e l d .

Jean Schweizer, Dialysenversuche mit frischem Latex von Hevea brasiliensis. Die 
Veranderungen des Goh. an P 20 5, N, Acetonextrakt, Pyridinextrakt, Phospliatiden,
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K 20  u . MgO in dialysiertem, frischem Latex in den yerschiedenen Jahreszeiten werden 
yerfolgt. (ZesdeNederl.-Ind. Natuurwetenschappelijk Congres 1931. Bandoeng [Jaya]. 
Seheikund. Sect. 580— 87. Sep.) B l a n k e n f e l d .

J. R. Sheppard und W. J. Clapson, Kompressionsfestigkcit von Kautschuk. Die 
Kompressionsfestigkeit wird gemessen durch Best. der senkrecht zur angenommenen 
Komprcssionsrichtung nach zwei Richtungen wirkenden Dehnungskrafte, die erforder- 
lich sind, um an dem Prufobjekt die gleichen Formyeranderungen zu erzielen. Die 
theoret. Zusammenhiinge werden erórtert, wobei sieh ergibt, daB die Kompressions- 
kraft eine Funktion der jeweils aquivalenten Dehnungskrafte u. der yeriinderten Ab- 
messungen des Priifobjektes ist, wenn das urspriingliche Prufobjekt einen Wiirfel m it 
der Kantenabmessung 1 darstellt. Experimentell werden die Unterss. an Gummi- 
ballonen ausgefiihrt. Die GleichmaBigkeit der Dehnungskrafte nach zwei Richtungen 
wird so gcwahrleistet. Die durch Ermittlung der Volumenveriinderungen u. Messung 
der jeweiligen Drucke errechneten Daten werden im 4. Quadranten eines Koordinaten- 
systems kuryenmaBig eingezeichnet u. m it der Dehnungskurye im 1. Quadranten zu- 
sammenbetrachtet, ais dereń Fortsetzung die Kompressionskurve angenommen wird. 
Es muB eine Gleichung existiercn, die beiden Kurventeilen gleiehzeitig gerecht wird. 
Die vollstandige Kompressionsdelmungskurve gelit durch den Nullpunkt u. besitzt 
einen Wendcpunkt. Werden die cinzelnen Werte auf den jeweiligen Querschnitt be- 
zogen u. nicht auf den urspriinglichen, so ist der PreBdruck nummerisch gleich der 
entgegengesetzten Dehnung, die entsprechend dieselben Spannungsverhaltnisse er- 
geben wiirde. (Ind. engin. Chem. 24. 782— 90. Juli 1932.) BLANKENFELD.

Webster NorriS, Oummi-Formariilcel. Die Fabrikation von Gummi-Formartikeln 
wird beschrieben; einige Formenschmiermittel u. Reinigungsverff. werden angegeben. 
(Indian Rubber World 86. Nr. 4. 47— 48. 1/7. 1932.) BLANKENFELD.

H. A. Daynes und B. D. Porritt, Schallabsorption durch Gummifuflbodenbelag.
Mittels der Ruckstrahlmethode wird die Schallabsorption von Gummibelagen gemessen. 
Danach nimmt Gummi eine Mittelstellung ein zwischen festem SteinfuBboden u. 
Teppieh. (India Rubber Journ. 84. 77—80. 1G/7. 1932.) B l a n k e n f e l d .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, Anodę Rubber Co. Ltd., Guernsey und 
Evelyn W illiam Madge, Birmingham, Herstełlung von porosem oder mikroporosem 
Kautschuk fur Filter u. Scheider aus Kautschukmilch. Letztero wird nach dem 
Pirelliverf. durch Zusatz yon DiarylgUanidin warmeempfindlich gemacht, durch 
Tauchen, Streichen, Spriihen, Impragnieren oder Formen geformt evtl. unter glcich- 
zeitiger Koagulation U. nach dem Beckmannverf. unter Vcrmeidung der W.-Ver- 
dampfung yulkanisiert. — Man gieBt z. B. die warmeempfindlich gemachte Kautschuk- 
mileh in eine Scheiderform, schlieBt diese U. yulkanisiert, wobei gleiehzeitig Gelbldg. 
erfolgt oder bewirkt dic Gelbldg. in h. W. u. yulkanisiert danach. (E. P. 377 751 
vom 4/5. 1931, ausg. 25/8. 1932.) P a n k ó w .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, ubert. von: Sidney M. Cadwell, Michigan, 
Vulkanisieren von Kautschuk. Durch Anwendung von NH 3-Atmosphare, evtl. zusammen 
mit Luft, C02 oder Dampf, kami man die yerwendete Beschleunigermenge betrachtlich 
yerringern. Ais Beschleuniger lassen sich z. B. yerwenden: Triathyltrimethylentriamin, 
Hcptaldehyd-, Butyraldehyd-, Athylidenanilin, Butyraldehydbutylamin oder dereń 
Aldehydderiyy., Polyalkylcnpolyamine, dereń Aldehydderiw. oder dic Rk.-Prodd. 
dieser D eriw . mit Aldehyden, Gunnidine, das CS2-Deriy. von ButjTaldchydanilin, 
Thiuramsulfide u. -disulfide, Oxy-n-butylthiocarbonsauredisulfid, Diisopropylxanthogen, 
Mercaptobenzothiazol, dessen Disulfid u. N itroderiw ., 2,4-Dinitrophenyldimethyl- 
dithiocarbamat, Benzal-bis-(dimethylditliiocarbamat) u. dereń Zn-Salze. Die Vul- 
kanisate zeigen gute AltcrUng u. gute mechan. Eigg.; keine Vorvulkanisation. Verf. 
eignet sich besonders fiir die Vulkanisation von Schuhwerk. (A. P. 1 8 71038  vom  
27/11. 1931, ausg. 9/8. 1932.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Vulkanisationsbeschhuniger, 
bestehend aus BeschleUnigern, wie Mercaptothiazole, -osazole, -thiodiazolthione, Di- 
thiosauren, Dithiocarbaminsauren oder Xanthogensauren, in denen die — SH-GrUppe 
durch die — S—N=-GrUppe ersetzt ist, insbesondere aus Substanzen, die die Grup- 
pierung I enthalten, wie z. B. das Rk.-Prod. aus N-Chlorpiperidin u. dem K-Salz von
3-PhenyI-5-mercapto-l,3,4-thiodiazolthion (F. 80°) der Formel II oder die Rk.-Prodd. 
von 2,2 '-Dibenzothiazyldisulfid mit Piperidin (F. 79°), yon Mercaptobenzothiazol-Na 
mit N-Chlorpiperidin, N-Chlormorpholin, Dimethylchloramin oder Dibutylchloramin.
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Man kann sie auch zUsammen m it anderen Beschleunigern, wie DiphenylgUanidin oder 
Dibenzothiazyl-2,2'-disulfid Terwenden. (E. P. 377 730 vom 23/4. 1931, ausg. 25/8. 
1932.) P a n k ó w .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, iibert. von: W illiam P. ter Horst, New  
Jersey, AUerungsschutzmittel fu r  Kaułschuk, bestehend aus Rk.-Prodd. von Phenol, 
aromat. Am in u. Keton, z. B. aus 144g /i-Naphthol, 9 3 g Anilin, 500g Aceton u. 2 g  J  
(24 Stdn. bei 200— 220°), Ol, oder aus Phenol, Anilin bzw. Anilinhydrochlorid u. 
Aceton. Statt Aceton kann man auch Methylathyl-, Diathylketon, Athylidenaceton, 
Cyclohexanon, Cyclopentanon, statt Anilin o-Toluidin, Naphthylamine, gemischte 
Toluidine, statt Phenol oder Naphthol p,p'-Dioxydiphenylmethan, Methylendi-/?- 
naphthol, Trioxytriphenylpropan verwenden. (A. P. 1870  880 vom 29/7. 1930, ausg. 
9/8. 1932.) “ P a n k ó w .

Dispersions Process Inc., Delaware, iibert. von: Arthur E. Barnard, Pennsyl- 
yanien, KaiUschukregeneration. Die im Altkautschuk enthaltenen Fasermassen werden 
nach dem Alkali- oder SaUreverf. zerstSrt U. abgetrennt. Faserfreies Vulkanisat wird 
piast, gemacht; z. B. durch Behandeln mit W. Unter Druck bei erhohter Temp., durch 
Zusatz von Ol, Harz, Harzol, Fettsauren. Der piast. Kautschuk wird Unter Zusatz 
oder durch Entstehenlassen eines DispergierUngsmittels in W. dispergiert, die Dis- 
persion evtl. durch Filtrieren gereinigt U. der Kautschuk durch Zusatz von SaUren 
oder Salzen ais dichtes Koagulat oder feinere oder grobere Flocken gefallt. Letztere 
werden auf dem Filter gesammelt u. m it W. gewaschcn, evtl. durch Yerteilen in  
groBeren W.-Mengen. Bei der Koagulation entstehende Al-Seife kann im Koagulat 
bleiben, ebenso wie bei dem AlkaliaufschluB entstehendes abgebautes Cellulosematerial. 
Verwendung: ais Isoliermaterial. (A. P. 1870  886 vom 13/4. 1929, ausg. 9/8. 
1932.) P a n k ó w .

XIV. Zucker; K ohlenhydrate; Starkę.
H. Colin und A. Chaudun, Die Ausflockung von Pflanzensdften in  alkalischem 

Medium. Die Ausflockung erfolgt am besten u. vollstandigsten bei ph ca. 12, so daB 
der CaO-Zusatz in der Warnie gemacht werden muB, da sonst die optimale pH nicht 
erreicht werden kann. (Buli. Assoc. Chimistes Sucr. D ist. 49. 172— 79. Mai 1932.) G ri.

E. M. Copp, W ag ung von Heijisaft gegenuber Kallsaft. Dio Wrkg. der Ver\vendung 
der Polarisationsgewichto von h. geklartem Saft war, entgegen der bisherigen Ansicht, 
noch etwas ungiinstiger. Berechnet auf Saccharose betrug der Verlust durch die Klarung 
nur 0,029%- (Facts about Sugar 27. 349—50. Aug. 1932.) G r o s z f e l d .

P. Honig und W. Thomson, Versuche mit stetiger Carbonatation und automatischer 
Vakuumfiltration in  der Zuclcerfabrik Boedoeran im  Jahre 1931. Bericht iiber giinstige 
Ergebnisse. (Areh. Suikerind. Nederl.-Indie 1932. 1141— 80.) GROSZFELD.

Ferdinand Kryz, Das mikroskopische Bild der gewohnlichen und das der prdparierten 
Kieselgur. U. Mk. kann man raseh erkennen, ob eine gewóhnliche oder praparierto 
Gursorte vorliegt. Audi auBcrlicli sind Unterschiede festzustcllen; die gewohnlichen 
Sorten sind rotlich bzw. schmutzig-weiB u. sandig, wahrend dio praparierten rein- 
weiB u. mehlig sind. — Je mehr Diatomeenpanzer eine Gur entha.lt, desto besser ist 
ihr Adsorptionsvermogen. (Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Republ. 56 (13). 519—21. 
22/7. 1932.) T a e g e n e r .

H. Buse, Die Standardmuster Elsdorf, ihre Entsteliung und Anwendung. Es ist 
unmoglich, mit noch so viel Deckklare aus einem beliebig schlechten Rohzucker 
einen (besten) Zucker von stets gleicher Beschaffenheit zu erreichen. Aus der Menge 
des dem Rohzucker anhaftenden Sirups allein kann man wertvolle Schliisse ziehen, 
denn ein guter Rohzucker hat seinem Aschegeh. entsprechend eine bestimmte Mengo 
Sirup. Je weniger Sirup bei gleichem Aschegeh. vorhanden ist, desto mehr Asche 
muB im Zuckerkern sitzen; andererseits, jo mehr Asche in den Zuckerkern iibergeht, 
um so mehr Asche ist in der Mutterjsg. vorhanden. Ein Zucker ist eindeutig zu 
charakterisieren durch die Feststellung seines Aschegeh. u. dio Ermittlung seiner 
Farbzalil durch Vergleicli mit der Elsdorfer Standardreihe. Sie grundet sieh auf die 
Parallelitat zwischen Aschegeh. u. Farbę. u. umfaBt Zucker mit gleichlaufender Asche 
u. Farbę von 6— 200. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 82. 553— 63. Juni 1932.) T a e g .
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Ludwig Matischek, Zuckerverlustbestimmung in  Abwdssem. Beschreibung einer 
MeBvorr., um ans der Wasserąuantitat der Abwasser dio Menge des damit yerloren 
gehenden Zuckers zu bestimmen. (Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Republ. 56 (13). 
545—47. 29/7. 1932.) T a e g e n e r .

A. P. Schulz und Hans Seith, Priifung der Kartoffelmehle im Keimgehalt. An- 
gabe geeigneter Nilhrbodon, von denen Fleischpeptonagar mit je 1% 1. Starkę u. Glucose 
ein besehleunigtes Auskeimcn ohne Uberwucherung durch Heubazillen zeigte. Nach 
Art der Kcime traten die Gelatino yerflussigenden Arten der Houbazillengruppe 
(besonders Mesenterieusgruppo) hervor, weiter Bac. Megatherioides u. Bac. macerans, 
seltener Bac. subtilis, Schimmelpilze in weehselnden Mengen, keine Milchsaurebakterien 
u . verwandte, nur ausnahmsweise Proteus. (Ztschr. Spiritusind. 55. 172-—73. 18/8. 
1932.) G r o s z f e l d .

A. P. Schulz und G. Steinhoff, Zur Analyse von Starkeproduklen. IV. Aschen- 
bestimmung. (III. ygl. C. 1 9 3 2 .1. 2520.) 5— 10 g Kartoffelstarke - f  10 ccm l,9885%ig- 
Mg-Acetatlsg. in S0°/oig. A. oder Eg. werden nach 5 Min. Stehen iiber dem Bunsen- 
brenner verascht u. yom Aschengewicht fur das Mg-Salz 50 mg abgezogen. (Ztschr. 
Spiritusind. 55 . 178. 25/8.1932.) G r o s z f e l d .

L’Association Centrale de l ’Industrie du Sucre Tchecoslovaęiue, Vladimir Stanex 
und Peter Pavlas, Tschechoslowakei, Beschleunigen des Filtrierens von Zuckersaft nach 
der Saturalion durch Filłcrpressen. Um das langsame Auswaschen zu yermeiden u. urn 
die Kammern gut zu fiillen, wird der bei der Saturation aufgetretene Schaum nicht fiir 
sich, sondern nach innigem Durchmischen m it dem Saft oder Waschwasser in Form 
einer FI., die ca. 10% feuchten Schaum enthalt, in die Kammern gepumpt. Dadurch 
wird eine bessere Fiillung der Kammer u. ein leichteres Auswaschen erreicht. Event. 
wird der Saft bei hoherem Druck u. Waschwasser bei geringerem Druck glcichzeitig 
in die Presse eingedruckt, wodurch ebenfalis die Bldg. yon Leerraum in den Kammern 
yermieden wird. (F. P. 728 357 vom 16/12. 1931, ausg. 5/7. 1932. Tschechosl. Prior. 
16/12. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Takeo Miyaguchi und Matsuo Fukui, Japan, Herslellung von kolloidalen Kolile- 
hydrałen. Man lóst Rohr- oder Rubenzucker in konz. H 2SOt  bei niedriger Temp., 
neutralisiert die Lsg. mit CaC03 oder Ca(OII)1, worauf nach Entfernung des 
Nd. das in Lsg. ycrbleibende kolloidale Prod. ( ? Ref.) zur Trockne eingedampft wird. 
(E. P. 376 533 vom 26/8. 1931, ausg. 4/8. 1932. Jap. Prior. 2/3. 1931.) S c h u t z .

National Adhesives Corp., V. St. A., Behandlung von Starkę yon geringerer 
Qualitat, wic Sago- oder Tapiokastarke, zwecks Gewinnung von Dextrin, m it Ca- 
Hypochlorit oder Alkalihypochlorit unter Einhaltung einer bestimmten ph, z. B. 
von 7,0 bis 7,2, durch Zugabe von Saure oder Alkali. Nach dem Waschcn u. Entfem en  
des W. durch Abpressen etc. wird das Prod. gotrocknet u. in Dextrin yerwandelt. 
Die Hypochloritbehandlung wird zweckmafiig in Ggw. yon CaCl2 ais Katalysator 
durchgefuhrt. (F. P. 729 259 vom 5/1. 1932, ausg. 21/7. 1932. A. Prior. 5/1.
1931.) M. F. Mu l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
Doemens, tlbcr ein aufiergewohnlich zusammengesetzles Brauuasser. Mit zwei 

Brauwassern, yon denen I eine Gesamtharte von 96,4°, eine Carbonatharte von 23,2°, 
einen Chlorgeh. yon 0,260 u. einen Gipsgeh. von 1,75 g je Liter liatte, u. II eine 
Gesamtharte von 21,6°, eine Carbonatharte yon 19,6°, einen Chlorgeh. von 0,011 g u. 
einen sehr geringen Gipsgeh., wurden in derselben Brauerei u. aus demselbonMalz 
Biere hergestellt. Bei der Kostprobe war ein nennenswerter Unterschied in bezug 
auf Geschmack, Geruch u. Schaumhaltigkeit nicht wahrnehmbar. Der Vf. schlieBt 
aus diesem Befund, daB der EinfluB der W.-Zus. auf die Bierąualitat yielfach uber- 
schatzt wird. (AUg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 72 . 568. 22/6. 1932. Miinchen.) K o l b .

E. M. Hei3 und F. Bretschneider, tlber Garversuche bei hoheren Temperaturen.
Teile derselben Wurze wurden m it yerschiedenen Bctriebshefen bei den Tempp. yon 7,
10, 13, 16 u. 25° bis zum scheinbaren Vergarungsgrad yon 60% vergoren u. die 
Nachgarung unter n. Bedingungen durchgefuhrt. Eine yergleichende Kostprobe ergab, 
daB einige Hefen boi 10 u. bei 13° Biere lieferten, die sowohl im Geschmack ais auch 
im Geruch besser waren ais die bei 7° erhaltenen. (Brauer-Hopfen-Ztg. Gambrinus 
5 9 . 126. Juli 1932. Osterr. Vers.-Stat. f. Garungsgewerbe.) K o l b a c h .
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Fritz Kutter, Das VerhaUnis von Exlrakl-, Wasser- und Trebermenge im  Maks. 
Wio R a s k  (C. 1 9 3 1 . II. 1776) gezeigfc hat, ist dio Formel: Treber =  100 —  (Ex- 
trakt +  W.) schon deswegen falscli, weil beim Maischen aus 100 g Starko 105,5 g 
Maltose entstehen. AuBerdem adsorbieren die Treber W., so daB die Extraktberechnung 
naeh der Proportionalitatsmethode zu hohe Werte gibt. SchlieBlich ist die genaue 
Best. des W. im Malz mit Schwierigkeiten verbunden. Der EinfluB dieser drei Fehler- 
ąuellen wird an Hand von Extrakt-, W.- u. Treberbestst. erórtert. (Ztsehr. ges. Brau- 
woseti 55 . 71— 72. 23/7. 1932. Ziirich, Vers.-Stat. Sehweiz. Brauereien.) K o l b a c h .

K. Reuter, Desinfektionsmittel im Brauereibetrieb. Zusammenfassende Darst. 
(Schweizer Brauerei-Rdseh. 43 . 76— 78. 99— 105. 20/6. 1932. Augsburg.) K o l b a c h .

A. Bianconi und A. Bianchi, tfber das VerhiiUnis der chemischen Beziehungen 
zwischen schuiefliger Saure und den Verbindungen mit Aldehyd- w id  Keloneigenschnften. 
Nach eingehender Wiirdigung des Schrifttums berichten Vff. iiber eigone Verss. Danach 
schwankt die Schnelligkcit der Bldg. von Aldehyd-S02-Verbb. zwischen 20 u. 60 Min., 
jo naehdem man in wss. oder weinsaurer Lsg. arbeitet. Bei Weinen wird der gesamte 
Acetaldehyd in dieser Richtung gobunden. Die entstehende Verb. ist nur sehr wenig 
liydrolysierbar. Aldehyd- u. Ketonzuekor reagieren nur in bestimmter Menge mit S 0 2, 
die Mcngo steigt mit der Zuekerkonz. In 18%ig. Zuckerlsg. reagiert Glucose in 40 Stdn. 
zu 73%, Fructose zu 27%. Li Mosten, welclie gleichzeitig Glucose u. Fructosd enthalton, 
reagiert S 0 2 in vorstehendem Yerhaltnis mit diesen Zuekern. Wahrend der Garung 
geschwefelter Moste wird ein Teil der S 0 2 dureh dio sich bildende C 02 wieder abgespalten. 
(Annali Chim. appl. 22 . 291—316. Mai 1932. Perugia.) Gr im m e .

F. Wehrmann, Das Pulfrich-Photomeler und seine Anwendungsmdglichkeiten in 
der Brauerei und Malzerei. Dio Brauohbarkeit des Photomoters zur Best. der Farbę, 
des p k  u . der Trubungen wird dargelogt. (Schweizer Brauorei-Rdsch. 43 . 115—19. 
Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 72. 597— 99. 20/7. 1932. Bad Salzungen.) K o l b a c h .

H. siegfried, Farbbestimmung miltels der Brandschen Vergleichslosungen. Die 
BRANDschen Vergleichslsgg. werden durch Vermischen von 100 ccm W. mit einer 
bestimmten Menge BRANDscher Farblsg. hergestellt; die Farbo 20 z. B. durch Mischen 
von 100 ccm W. m it 20 ccm Farblsg. u. die Farbo 10 durch Mischcn von 100 ccm W. u. 
10 ccm Farblsg. In 100 ccm der Farbę 20 ist demnach nicht doppelt so viel Farbę 
cnthalten wio in 100 ccm der Farbę 10, was zu beanstanden ist. (Schweizer Brauerei- 
Rdseh. 43. 97—99. 20/6. 1932. Zurich, Vers.-Stat. Sehweiz. Brauereien.) KOLBACH.

Th. Hajek, D ie Bestimmung des A r sens und Bleis in  Hopfen und Lupulin. Aus- 
fiihrliehe Beschreibung des Analysenganges. Das Blei wird - ais Bleichromat gefiillt; 
die Best. des Arsons erfolgt nach B e c k  u . M e r r e s  (C. 1 9 1 5 . I I .  1056). (Ztsehr. ges. 
Brauwesen 55 . 33—35. 2/4. 1932. Mannheim, Siidwestdeutsohe Unters.-Stat. f. 
Brauerei.) KOLBACH.

K. KiBkalt, U ber die Bestimmung von Blei, Kupfer und Arsentim  Hopfen. (Vgl. 
yorst. Ref.) Das Verf. zur Trennung u. Best. der verschiedenen Elemente wird mit 
allen Einzolheiten angegoben. Dio colorimetr. Best. des Bleies nach W i n k l e r  bewahrto 
sich besser ais dio von H a j e k  yorgeschlagone Fallung ais Chromat. Von 4 unter- 
suchten Hopfen war einer bleihaltig u. enthielt 5,0 mg Blei in 1 kg. Der Arsengoh. 
schwankte zwischen 0,14 u. 0,45 mg u. der Kupfergeh. zwischen 0,175 u. 0,669 g jo kg 
Hopfen. (Ztsehr. ges. • Brauwesen 55. 63—66. 18/6. 1932. Nurnberg, Vers.-Anst. f.
Bierbrauerei.) KOLBACH.

P. Petit, Die stickstoffhaltigen Beskmdteile der Wiirze und des Bieres. Die Ein- 
teilung des Gesamtstiekstoffs der Wurze u. des Bieres in koagulierbaren, Albumoscn-, 
Pepton- u. Aminostickstoff sowie die Methoden zur Best. der einzelnen Fraktionen 
werden kritisiert. (Brasserie et Malterie 23. 97— 101. 20/7. 1932.) KOLBACH.

C. VOn der Heide und H. Mandlen, Uber das Lipkinsche Verfahren zur Erkennung 
naturreiner Weine und gezuckerter Weine. (Ygl. S c h a t z l e in , C. 19 3 2 . II. 935.) Die 
Yerss. ergabon dio Unbrauchbarkeit des Verf. (Wein u. Rebo 14 . 39— 44. Juni 1932.) Gd.

A. Beythien, tiber die Beurleilung der Sufimoste. Vortrag u. Begrundung der 
Leitsatze fiir ObstsuBmoste u. Obstdicksiifte. (Ztsehr. Unters. Lebensmittel 64. 88— 104. 
Juli/Aug. 1932. Dresden.) ___ G r o s z f e l d .

Eugen Czell, Bukarest, Verfahren zur Herstellung einer Slarmmcurze., dad. gek., 
daB aus entkeimtem oder nichtentkeimtem Griinmalz hergestellte Wurze in an sich 
bekannter Weise im Vakuum eingediekt wird, wobei vor dem Eindicken oder nach 
demselben eine Warmebehandlung mit Tempp. von etwa 80— 150°, gegebenenfalls
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unter gleichzeitiger Verwcndung yon Druck bis zu 5 at stattfindet. An Stello von 
Grunmalz kann auch Darrmalz yerwendet werden. Die Wiirze wird mit Garungs- 
erregern versctzt, die erst nach dem Verdunnen in ublicher Weise wirksam werden. 
(Vgl. F. P. 709705; C. 1931. II. 2528.) (D. R. P. 556 944 KI. 6b vom 15/6.1930, 
ausg. 17/8. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Leo Fehrenberg, Essen, Verfdhren zum Sterilisieren von Holzspanen fiir die Bier- 
lclarung mittels W.-Dampf, dad. gek., daC die in korbartigen, gleiehzeitig dem Trans
port zur Vcrwendungsstelle dienenden, oben offenen Zellen in senkrechter Lage u. 
lockerer Schichtung angeordneten Spanc in einen geschlossenen Sterilisierbehalter 
eingebracht, dort aufsteigendem gesatt. W.-Dampf ausgcsctzt u. durch von oben 
mittels Diisen im Gegenstrom zum Dampf zugefuhrtes w. W. bespriiht werden. Dio 
Holzspane werden nach beendetem Sterilisieren zwecks Abkiihlung mit durch die 
Diisen geschicktem, k., keimfreiem W. bericselt. (D. R. P. 557 239 KI. 6d vom 14/11.
1930, ausg. 20/8. 1932.) M. F. Mu l l e r .

XVI. Nahrungsm ittel; G enulłm ittel; Futterm ittel.
Karl J. Demeter, Uber Nahrungsmittelvergiflimgen und ihre Erreger. Behandelt 

werden Typhus, Paratyphusarten, Enteritisbakterien, Bacillenruhr u. Botulismus. 
(Dtsch. Nahrungsmittel-Rdsch. 1932. 121— 24. 20/8. 1932. Munchcn-Weihenstephan, 
Techn. Hochsch.) GROSZFELD.

H. S. Redgrove, Nahrungsmittel und ihr Geschmack. Behandelt werden Wescn u. 
Mcchanismus des Gesehmaeks, geeignete Geschmackskombinationen, Gewiirze u. 
Bercitung der Geachmacksstoffe, besonders der iither. Ole, daraus. (Food Manufacture 7.
231— 32. Aug. 1932.) G r o s z f e l d .

W illiam ciayton, Die Bakteriologie des Kochsalzes. VI. Die Salzung von Butter 
und Margarine. (V. vgl. C. 1932. II. 937.) Behandlung des Einflusscs des NaCl-Gch. 
auf Keimzahl u. Keimarten. (Food Manufacture 7. 240— 41. Aug. 1932. London, Messrs, 
Crosse and Blackwell, Ltd.) G r o s z f e l d .

W. E. Baier und J, w . Stevens, Citronensaft in  Nahrungsmitleln. Stabilisierter 
konz. Citronensaft vermindert Korrosionsycrluste, yerbessert den Geschmack von 
Pflaumenkonserven u. eignet sich auch ais Zusatz fiir andere schwach saure Konseryen 
u. Fruchtsalat. Auch ais Sauerungsmittel fiir Tomatcnsauce. In Mayonnaise ermoglicht 
Citronensaftkonzcntrat auch Stabilitat bei niedriger Temp. (Food Manufacture 7. 
233—36. Aug. 1932.) G r o s z f e l d .

Hans Reiner, Wissenswerles uber Vanille und Vanillin. (Osterreich. Spirituosen- 
Ztg. 31. Nr. 31. 2. Nr. 32. 2 . 11/8. 1932. —  C. 1932. II. 1539.) G r o s z f e l d .

Gr. Malcolm Dyson, Kaffeearoma und die heterocyclischen Schwefelverbindungen. 
Neuere Forschungsergebnisse. Vorschrift fur kiinstlickes Kaffeearoma. (Perfumery 
essent. Oil Record 23. 132— 35. 24/5. 1932.) E l l m e r .

A. G. Avent und R. Harold Morgan, Handelslecithin m it besonderer Beziehung 
zur Schokoladenindustrie. Zur Best. des Lecithins bewiihrte sich die Extraktion mit 
Bzl.-A. (4: 1) nach REWALD (C. 1931. II. 343). Die FI. von Schokolade wurde maximal 
durch Zusatz yon 0,5% Handelslecithin (mit 62% Reinlecithin) erhóht; die Viscositat 
yon Kakaobutter wurde yon 1% Lecithin nicht merklich beeinfluBt. Fiir die Ober- 
flachenspannung von Kakaobutter bewirkten 0,5% Handelslecithin 9%, 1% (yer- 
glichen mit 0,5% Zusatz) 38%, 1,5% 10% Senkung. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. 
Transact. 169—71. 27/5. 1932.) G r o s z f e l d .

S. L. Tuckey, P. H. Trący und H. A. Ruehe, Herstellung von Schokoladeneiskrem. 
Eine Untersuchung iiber seine P r obierać. Homogenisierung des Sirups m it der Mischung 
oder Reifung damit lieferten am besten schlagfahige Prodd. Alle Bestandteile des 
Kakaoairups setzen die Schlagbarkeit herab, am meisten die fettfreien Bestandteile 
des Kakaopulyers. Die hochwertigen Kakaosorten sind geeignet; NaHC03 yerbessert 
nicht die Schlagbarkeit, wohl aber Eidotter. Weitere Einzelheiten im Original. (Ice 
Cream Trade Journ. 28. Nr. 8. 39—43. Aug. 1932. Uniy. of Illinois.) GROSZFELD.

M. J. Mack, Neuere Entwicklungen in der Eiskremherstellung. Abbildung U. 
Beschreibung yon 2 neueren Gefrierapp. fiir Eiskrem. (Food Industries 4. 279— 81. 
Aug. 1932. Massachusetts State College.) Gr o s z f e l d .

S. L. Tuckey, Faktorem, die bei der Bereitung von E is und Sorbett zu beriicksichtigen 
sind. Das Hartwerdcn von Wassereis kann durch Erhohung des Sehwellungsgrades 
(Oyerrun) u. des Zuckergeh., am meisten durch erstere, yermieden werden. Eis mit
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20— 30% Overrun u. 30— 33°/0 Zucker kann bei derselben Temp. wie Eiskrem an- 
gerichtet werden. Das Ablaufen des ungefrorenen Sirups aus Eisdesserts wird dureh 
Zusatz von Gelatine, Gummi oder Agar yerhindert. Gummi allein erzeugt kriimelige 
Konsistenz, geringwertiges Gummi niedrigen Overrun u. schlechten Geschmack, hoch- 
wertiges Gummi niedrigen Overrun u. keinen Beigeschmack. Gelatine allein bewirkt 
reiehliehe Schwellung u. ein Eis von weicher Struktur u. reinem Geschmack. Agar 
(0,2°/o) ergibt alle Yorteile der Gelatine, aber allein zu wenig Schwellung, gute dagegen 
bei Zusatz von Gummi, Tragant oder Trockenmilch. Das ubermaBige Hartwerden von 
Wassereis u. Sorbett an der Oberflache ist durch Krystallisation von Saccharose ver- 
ursacht u. dureh Ersatz derselben durch leichten Mais- oder Invertzucker zu vermeiden. 
(Ice Cream Trade Journ. 28. Nr. 7. 45—47. Juli 1932. Univ. of Illinois.) GROSZFELD.

K . SkumburdiS, Zur Fracje der Entnicotinisierung des Tabakrauchs wahrend des 
Tabakgcnusses. Nach Ablehnung des „Bonicol“-Veń. durch KlSSLING (C. 1932.
1. 1589) empfiehlt Vf. das von T r a u b e  u . Sk UMBURDIS beschriebenc Ent-
nicotinisierungsverf. durch Silicagel (C. 1932. I. 887). K isslin g  weist darauf hiii, 
daB die Erage nach der entnicotinisierenden Wrkg. des Silicagels nur durch quantitative 
Verss. beautwortet werden kann, u. daB die angefukrte yeredelnde Wrkg. des Silicagels 
auf den Geschmack des Tabakrauchs yon Sachverstandigen der Praxis zu priifen sein 
wird. (Chem.-Ztg. 56. 208. 12/3. 1932.) K o b e l .

Lillian W. Conn, Harry L. Webster und Arnold H. Johnson, Die Toxikologie 
des Chrom . Chromaufnahme durch die Ratte nach Fiitterung mit chromhalliger Milek. 
Cr wird von der Ratte raseh u. vóllig ausgeschieden. Cr im Eutter bis zu 0,01% ist 
ohne schadliche Wrkg. auf die allgemeine Gesundheit u. Fortpflanzungsfahigkeit 
der Ratte. Cr in yerchromten Geraten u. in sogenannten 18-8 Cr-Ni-Stahlcn bildet 
daher bei Verwendung zur Verarbeitung von Milchprodd. keine Gefahr fiir die Volks- 
gesundheit. (Amer. Journ. Hygiene 15. 760— 65. Mai 1932.) Gr o s z f e l d .

Carlheinz W oli, Studien uber die sogenannten unspezifischen Sekretionsstórungen 
der Milchdriise. Die yerglcichenden Keim- u. Zellzahlbestst. ergaben entgegen S t e c k  
(1921) keine deutliche Beziehung zwischen dem Keim- u. Zellgeh. in gesunden u. 
sekretionsgestorten Eutern. Der Keimgeh. unterlag in beiden Fiillen grofien Schwan- 
kungen. Die Veranlassung zu den haufig beobachteten Sckretionsstorungen ist in 
aufleren u. inneren durch die Haltungsverhaltnisse bedingten Ursachen zu suchen. 
Infusion einer Milch aus einem gestorten Viertel in ein gesundes, selbst in ein dazu 
disponiertes, bewirkte keine Sekretionsstorung von langerer Dauer. (Milchwirtschaftl. 
Forsch. 13. 275— 338. 22/8. 1932. Kiel, PreuB. Vers.- u. Forscliungsanst. f. Milch- 
wirtschaft.) GROSZFELD.

Karl Diernhofer, Ober das Vorkommen von Streptokokken tom ,,Lactistyp“ im  
lebenden Kuheuter. Im Euter von 2 Kuhen wurden Streptokokken vom Typus Strept. 
lactis nachgewiesen, mit denen bei Infektionsverss. an anderen Kii hen chroń. JYIastitiden 
nicht erzeugt werden konnten. Streptokokken vom ,,Lactistyp“ sind daher nicht 
ohne weiteres ais Zeichen einer schlechten Technik der Milchentnahme oder ais Mastitis- 
erreger anzusehen. (Milchwirtschaftl. Forsch. 13. 263—70. 1/7. 1932. Wien, Tier- 
arztl. Hochsch.) Gr o s z f e l d .

M. Klimmer und H. Haupt, Versuche der kunstlichen Infektion ton Kuhen durch 
Einbringen ton Reinkulturen des Streptococcus agalactiae in die Zisteme des Eulers. 
(Milchwirtschaftl. Forsch. 13. 431—41. 22/8. 1932. Lcipzig, Univ.) G r o s z f e l d .

M. Miethke und H. Courth, Unlersuchungen iiber den Jodgehalt der Colostralmilcli 
bei Kuhen. Nach dem Verf. von P f e i f f e r  (vgl. C. 1928. II. 796) ermittelt, wurde bei 
samtlichen Tieren eine deutliche Steigerung des Colostraljodgeh. wie bei den fruheren 
Unterss. u. ein schnelles Absinken der Jodkurve, schon gegen Ende des 2. Tages 
auf den n. Wert (10— 15 /-% ), bestiitigt. Die hóclisten Jodwerte wurden im
2.— 4. Gemelke gefunden. Fiir die Hohe der erreichten Jodwerte (28,9— 168,0 y-%)
seheint die Lange der Trockenperiode ausschlaggebend zu sein, doch findet wahrend 
dieser keine Jodansammlung statt. Angenommen wird eine Anregung der Schild- 
driise durch den Geburts- u. Melkakt zu yermelirter Jodabgabe. Hinweis auf die biol. 
Bedeutung des erliohten Colostraljodgeh. fiir den jugendliclien Organismus. (Milch
wirtschaftl. Forsch. 13. 394—404. 22/8. 1932. Kiel, PreuB. Vers.- u. Forschungsanst. 
f. Milchwirtschaft.) GROSZFELD.

Raimund Neseni, Die Eiweipkórper der Kuhmilch. I. Mitt. Uber den Einflufl 
ton Konsermerungsmilteln auf die Stickstoffumsetzung in der Milch. Zur Erhaltung 
der urspriinglichen N-Verteilung eignet sich in erster Linie der Zusatz von Chlf. oder
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von 1% H 3B 0 3. Fur Best. des Rest-N im engeren Sinne geniigt ein Zusatz von Trypa- 
flayin 1: 20 000—40 000. (Milchwirtschaftl. Forsch. 13. 363— 67. 22/8. 1932. Bohm.-

W. Mohr und W. Muller, Der Verlauf der Sauerung in sufi eingedicleter Mager- 
milch. II . Mitt. (I. vgl. C. 1932. II. 460.) Dio eingedickte Magermilch mit 30% u- 
mehr Trockenmasso liiBfc sieh mit Saureweeker-Reinkuitur erst nach 8— 10 Tagen 
zu Endo sauern, wobei etwa 2% Milchsaure unter Bldg. weicher Prodd. gebildet 
werden. Gewohnung der Bakterien durch fortlaufendes Uberimpfen in steigende Konzz. 
bewirkte nur unwesentlicke Vorteile, kunstliclie Beluftung war fiir die Sauerung eher 
hinderlich. Bei 30° ist dor Sauerungsyerlauf etwas schneller ais bei Zimmertemp., fiihrt 
aber nicht zu mehr Saure. Dagegen vermochten Reinkulturcn yon Jugurt u. Emmen- 
taler (Helveticum), von etwa gleichwertigem Sauerungsyermogen, bei 40° innerhalb 
8— 10 Tagen 4—4,5% Saure u. fostere Prodd. ais mit den Saureweckern zu erzeugen. 
(Milchwirtschaftl. Forsch. 13. 388—93. 22/8. 1932. Kiel, PreuB. Vers.- u. Forschungs-

P. Mazć und E . Cesari, Die Zerstorung des Bacillus abortus in  Milch und Kdse 
durch die Milchsduregarung. Der Bac. abortus wird durch den Siiuregeh. des Milieus 
in weniger ais 48 Stdn. abgotótet. Auch eino zufallige Entw. des Bacillus auf der 
Oberflacho des Quarkes durch Alkalischwerden einzelner Stellen infolge Befalls mit 
Oidium- u. Mykodermaartcn ist bei der heute allgemeinen Anwendung dor Pasteuri- 
sicrung, dio dieso Pilze totet, auszuschlieBen. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 630—32.
1931.) G r o s z f e l d .

Antonin Rolet, Weifle Butler, gelbe Bulter. Erorterung der natiirlichen Einfliisse 
auf die Farbo des Butterfettes, dereń Zusammenhang mit dem Wohlgeschmack dor 
Butter, der prakt. Ausfiihrung der kimstlichen Butterfarbung besonders mit Pflanzen- 
farbstoffcn. (La Naturę 1932. I. 561— 63. 15/6. Antibes, Ecole d’Agriculture.) Gd.

L. Hoton, Die Glyceride des Butterfettes. Zwischen dem Geh. des Butterfettes an 1. 
fliichtigen Fettsauren u. der Refraktion der nicht fliichtigen Sauren konnte keine 
festo Beziehung festgestellt werden. Innerhalb eines Jahres an der Butter von 3 Farmen 
ausgefiihrte Analysen ergaben fiir dio Refraktion der Glyceride (I) u. derjenigen der 
nicht fliichtigen Fettsauren (II) folgende Wcrte: A : I  41,2—47,0°, II 30,5— 35,5°; 
B : I  41,4—45,8°, II  30,2—34,8°; C : I 42,7—46,2°, II 31,7—32,8°. (Journ. Pharmac. 
Belg. 14. 569— 73. 14/8. 1932.) Sc h o n f e l d .

K. Scheringa, Einiges uber die Einwirkung von Salzsiiure auf Fette im  Zusammen- 
hange mit den Konstanten von Butterfett. Ein durch langeres Kochen von Rahmeis mit 
HC1 erlialtenes Milchfett zeigte RMWZ. 29, PZ. 7,5, Refraktion 46°, N . K.-Z. 25. 
5 g Handclsstearin, m it 40 ccm A. +  10 ccm konz. HĆl 1 Stde. gekocht u. nach Zusatz 
yon NaOH eingedampft, lieferten dann RMWZ. 4,1, PZ. 5,2 (ohne die Behandlung 1,6 
bzw. 1,1), Ursache Abbruch von Fettsauren. Reine Stearinsaure wurde in 3 Stdn. 
mit HC1 teilweise zu Paraffin abgebrochen, bei Sinken des F. von 69 auf 35°. Nach 
weiterem Vers. m it Stearin, 15 Min. m it HC1 gekocht, wurden beide Kennzahlen unter 
Bldg. eines fliichtigen paraffinartigen, aber dann wieder yerseifbaren Korpers zu 0.
(Chem. Weekbl. 29. 386— 87. 18/6. 1932. Amersfort.) G r o s z f e l d .

J. Greger, Pergamentpapier ais Trdger von Schimmelpilzsporen. Pergamentpapier 
ist oft durch m&Bige Mengen von Schimmelsporen zufallig infiziert, ohne fiir Butter 
ais Einwickelpapicr Gefahren zu bedingen. Wichtiger ais die Zahl ist die Art der Keime 
u. dio chem. Zus. des Papieres. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 63. 560— 64. Mai 1932. 
Prag.) Gr o s z f e l d .

G. Ruschmann und w . Meyer, Konservieru7ig der Oberfldche von KartoffeUilo- 
futter. Oberflachenkonseryierung yon Silagefutter mit verd. HC1 bzw. verd. Zuckerlsg. 
gelang nieht. Ein brauchbares Resultat ergab 0,6%ig. HC1 m it 6%ig. Zuckerlsg. zu- 
sammen. Von den yerschiedenen Zuekerarten wirkte Inyertzucker (Kunsthonig) am 
besten. Durch Benutzung yon l,2% ig. HC1 u. 6% Zucker konnte die Oberflachen- 
haltbarkeit bis auf 7 Tage erhoht werden. Dagegen yersagte die Behandlung mit Mileh- 
saurebakterien in Zuckerlsgg. (Landwirtsclil. Jahrbch. 76. 99— 112. 1932.) G r im m e .

W. Kirsch und H. Jantzon, Der Gehalt an Boh- und verdaulichen Nahrstoffen 
von Silofutter aus einem Gemenge vcm Wehrloser Trespe und Zottdwicke und aus einem 
Serraddla-Ólrettichgemenge. II. Mitt. (I. vgl. C. 1 9 3 2 .1. 1589.) Infolge yorgeschrittener 
Vegetationsstufe der Pflanzen entsprach das Ergebnis nicht ganz den Erwartungen. 
Bei rechtzeitiger Mahd diirfte besonders die Mischung aus Serradella u Ólrettich auf 
leichten Bóden noch ais Nachfrucht ein gehaltreiches, eiweiBreiches Silofutter mit

Kamnitz, Stadt. Marktamt.) Gr o s z f e l d .

anstalt f. Milchwirtschaft.) G r o s z f e l d .
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befriedigenden Massenertragen liefem. (B ie d . Ztrbl. Agrik.-Chem. Abt. B . Tier- 
ernahrung 4. 265— 69. Aug. 1932. Konigsberg, Univ.) GROSZFELD.

F. Honcamp, W. Helms, Ph. Malkomesius, C. Eichler und M. Sachsse, 
t)ber die Verwendung und Verwertung von Molkereiruekstandm ais Fultermittd in der 
landwirtschafUichen Nutzmelihaltung. Die den Futterwert bedingenden N-Verbb. von 
hoher biol. Wertigkeit wurden voni Wiederkauer zu 90%> vom Schwein bis zu 98%  
yerdaut, ebenso hoeh die N-freien Extraktstoffc. Fiir Mager- u. Buttermilch bereelmet 
sich boi 90% W. ein Geh. von 3,0% verdaulichem EiweiB u. 8—9% Starkewert. 
Dickmolken mit 30,33% W. enthielten 7,8% verdauliches EiweiB u. 60% Starkewert. 
Ais eiweiBreiches Beifutter in der Schweinemast haben sich Magermilch, Buttermilch u. 
Molken ais annahernd gleiehwertig erwiesen, sie blieben aber hinter der Wrkg. von 
Elbheringsmehl zuriiok. Eine Verfiitterung von Magermilch an Milchkiihe ist wegen 
dereń Abneigung dagegen nicht zu empfohlen. (B ie d . Ztrbl. Agrik.-Chem. Abt. B. 
Tiererniihrung 4. 323— 52. Aug. 1932. Rostock, Landw. Vers.-Stat.) Gr o s z f e l d .

F. Honcamp, W. Helm s, Ph. Malkomesius und O. Meier, Uber den Wert von 
Zucker und zuckerlialtigen Stoffen ais Futtermittel. II. Mitt. tjber die Verfulterung von 
Zuckerruben im Vergleich zu FiUterrunkeln und Wrucken an Milchvieh. (I. vgl. C. 1932.
I. 2251.) Zuckerruben kónnen in Mengen bis zu 20 kg jo Tag an Milchkuhe ohne 
Schaden verfiittert werden u. ersetzen dabei ungefahr dio doppelte Menge von Kohl- 
riiben u. Runkeln. Im Vergleich zu diesen bestand kein wesentlicher EinfluB auf die 
ermolkenen Miloh- u. Fettmengen. (B ie d . Ztrbl. Agrik.-Chem. Abt. B. Tieromahrung 4. 
353—68. Aug. 1932. Rostock, Landw. Vers.-Stat.) GROSZFELD.

L. A. Maynard, R. C. Bender und C. M. McCay, V i tarnin-A- und Proteingehalt 
verschiedener Fischmehle. Boi Fiittcrungsverss. ergaben 7 Proben, davon 5 Handels- 
prodd., ais Erganzung zu Maismehl untereinander sehr verschiedene, auBer einem 
aber allo besscro Wrkg. ais Schlempe (tankage). Ein im Vakuum getrocknetes weiBes 
Fischmehl war dcm im Dampf, diesos dem in der Flamme gotrockneten Menliadenmehl 
an Vitamin-A-Gch. u. Proteinwertigkeit iiberlegen. Die Hitzebehandlung kann also 
den Nahrwert wenigstens teilweise lierabdrucken. (Journ. agricult. Res. 44. 591— 603. 
1/4.1932. Washington, Cornell Univ.) G r o s z f e l d .

Hugo Kiihl, Nachweis von Eoggenmehl in  WeizenmeM und Nachweis von Gerslen7 
mehl in Roggenmehl und WeizenmeM. Entgegnung auf die Arbeit von R u d o l p h  u . 
B a r s c ii (C. 1932. I. 1590). Die dort beschriebenen Flockungsrkk., die an Hand des 
Verf. von K u h l  (C. 1931. II. 3679) durch das Institut fur Mullerei nachgepruft wurden, 
sind ebensowenig wie die von genannten Autoren besohriebene Ammoniak-Essigatherrk. 
geeignet, das Mischungsverhaltnis von Roggen-, Weizen- u. Gerstenmehl zu bestimmen. 
(Chem.-Ztg. 56. 561— 63. 16/7. 1932. Berlin, Inst. f. Mullerei.) H a e v e c k e r .

Clemens Grimme, Uber die Untersuchung von Tomatenkonserven. Angabe eines 
Analysenganges in Anlehnung an die amtlichen italien. Yorschriften. (Pharmaz. 
ZentralhaDe 73. 483— 86. 4/8. 1932. Hamburg, Chem. Lab. Dr. U l e x .) G r o s z f e l d .

Karl Taxner, D ie Bestimmung des Trocktnsubstanzgehaltes in Tomatenmark. 
Vergloichende Verss. mit dem fiir ungar. Tomaten besonders justierten Handrefrakto- 
meter von ZEISS u . durch Eintrocknen ergaben im allgemeinen nur Untersehiede von  
0,1— 0,4%, sehr selten bis zu 1 % u. dariiber. (Konserven-Ind. 19. 483— 84. 25/8. 
1932. Budapest.) G r o s z f e l d .

Constantin Pyriki, Uber die Aufnahme des Nicotins beim Zigaretlenrauchen. 
Das kunstlioho Verrauchen unter gleichen Bedingungen bei Verarbeitung der Rauch- 
lsg. nach derselben Mothode liefert fur die Beurteilung von Tabakfabrikaten brauchbarc 
Vergleichsergebnisse. Bei der Verarbeitung der Rauchlsg. nach P f y l  u . ScHMITT 
u. direkter Fallung des Nicotins ais Dipikrat bleiben kleine Mengen Nicotin (0,021 bis
0,023%) gel-, die durch Dampfdest. u. Ausfallung des eingeengten Destillates mit Pikrin- 
saure erhalten wurden. Beim Mundrauchen nimmt der Kórper nur wenig Nicotin 
auf, beim Inhalieren den weitaus gróBten Teil, aber abhangig von Verschiedenheiten 
der Raucher. Ein starker Raucher laBt infolge starkeren Zieliens mohr Nicotin im 
Rauch auftreten ais ein schwaoherer, absorbiert aber beim Inhalieren im Organismus 
infolge der Gowohnung relativ weniger Nicotin. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 64. 
163—71. Juli/Aug. 1932. Dresden.) GROSZFELD.

V itśz Ladislaus Nagy, Bestimmung kleiner Nicolinmengen im Tabakrauch. (Bio- 
chem. Ztschr. 249. 404— 08. 5/7. 1932. —  C. 1932. II . 791. K o b e l .

Giovanni Issoglio, Gesundheilsanzeichen der Milch. Vf. empfiehlt die Best. der
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Katalasezahl, des SORENSENsehen Exponenten, dor elektr. Leitfahigkeit u. des Ver- 
ha ltn isscs Millimolkonz. je 1: Millimolkonz. NaCl. (G iorn. Farmae. Cliim. 81 (10). 
207— 12. Mai 1932.) Gr im m e .

W. Mohr Und J. Moos, Zur Phosphorbeslimmung in Fetten. Die VerbrennUng 
wird in der calorimetr. Bombę von B e r t h e l o t -Ma h l e r  mit 25 at 0 2 ausgefiihrt, 
die P 20 5 in NaOH aufgenommen u. wie ublieh gefallt. In Butterfett wurden nur Spurcn 
von P gefunden. Aueh P- u. S-Bestsł. in  Casein lassen sieh so leioht ausfiihren. (Mileh- 
wirtschaftl. Forsch. 13. 385— 87. 22/8. 1932. Kiel, PreuB. Vers.- u. Forschungs- 
anstalt.) G r o s z f e l d .

H. A. A. Aitken, Die Bestimmung von Jod in Butterfett. 25 g Butterfett werden 
in einer Ni-Sehale mit 20 ccm 50%ig. KOH u. 80 ccm A. verseift, nacli dem Eindampfen 
zur Trockne bei yerlialtnismaBig niedriger Temp. (unterhalb Eotglut) auf offner Flamme 
yerascht. Naeh Extraktion des Schmelzriickstandes mit W. u. Eindampfen des Extrakts 
zur Trockne wird dieser mit A. extrahiert, der A. abgedampft u. dieses Verf. mehrfacli 
wiederholt. Der sclilieBlich zuruckbleibendc geringe Salzriickstand wird in wenig W. 
aufgenommen, mit H 2SO,, angesauert u. das J' mit Bromwasser oxydiert. Naeh Ein
dampfen zur Vertreibung des Broms u. zuletzt von K J u. Starkelsg. wird das frei 
gemachte J 2 mit Vioo-n- Ńa2S20 3 titriert (vgl. C. 1931. II. 1886). Es sollen sieli noch
0,4 7  Jod mit 2— 5% Abweichung boi Doppelanalysen bestimmen lassen. Zu Butter 
zugesetztes Jod wurde zu 97% wiedergefunden. —  Es wird der Jodgeh. von Butter 
aus verschiedenen Gegenden Neu-Seelands zu 18— 74 y  J2/kg bestimmt. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 54. 3268— 71. Aug. 1932. Med. Sehool, Univ. Otago, Dunedin, New  
Zealand.) ___________________  ROMAN.

Masashi o ta , Tokio und Yasuo Umeda, Yokohama, Herstellung didtełisclier 
Praparate. Man yersetzt eine Zuckerlsg. zunachst mit einer verhaltnismaBig geringen 
Menge Prephefe bei 45°, worauf eine grofiere Menge PreBhefe zugesetzt wird. Naeh 
BeendigUng der Garung wird die M. filtriert u. eingedampft. Das Prod. wird dann 
pulverisiert. (E. P. 376149 vom 10/11. 1931, ausg. 28/7. 1932.) S c h u t z .

Efraim Rabinowitsch, Boulogne-s.-S., und Eugen Rivoche, Paris (Erfinder: 
Efraim Rabinowitsch), Verfahren und Vorrichtung zum Aklivieren der enzymatisch 
wirkenden Bestandłeile der Cerealien und zum Aufschliepen dieser fiir  Back- und Teig- 
zwecke, dad. gek., dafi das in bekannter Weise vorbereitete Gut wiederholt einem 
fortwahrend steigenden Druck bis etwa 30 at unterworfen wird. In zwei weiteren 
Anspriichen ist die Vorr. beansprucht. (D. R. P. 556 943 KI. 2e vom 25/5. 1930, 
ausg. 17/8. 1932.) M. F. M u l l e r .

H ills Brothers Co., New York, ubert. von: Carl Raymond Fellers, Amherst, 
V. St. A., Behandlung trockner Frilchle. Um getrocknete Friichte, z. B. Datteln, Feigen, 
Trauben u. dgl. von schadlichen u. krankheitserregenden Mikroorganismen zu be- 
freien, werden die Friichte auf wenigstens 170° F  u. in einer Atmosphare mit einem 
Feuchtigkeitsgeh. von etwa 66% etwa 40 Min. erhitzt. (A. P. 1870  802 vom 24/1.
1931, ausg. 9/8. 1932.) S c h u t z .

James Davenport, Austr., Konservieren von leicht verderblichen Nahrungsmilteln. 
D ie Nahrungsmittel, z. 13. Friichte, werden in naturlichem Zustand in einem luftdicht 
versehlossenen u. evakuierten Behalter aufbewahrt, der von Zeit zu Zeit auf 40—50“ F  
erhitzt wird. (Aust. P. 30 651/1930 vom 10/12. 1930, ausg. 31/3. 1932.) S c h u t z .

LiverpoolRefrigerationCo.Ltd., Liverpool, und Mikail Trofim Zarotschenzeff, 
London, Gefrierenlassen von Nahrungsmilteln. Man Unterwirft Fleisch u. dgl. in einer 
feuchten Kammer einer Temp. von — 20 bis 25°, wobei die feuchte Atmosphare in 
der Kammer durch Zerstauben einer geeigneten Fl. Unter evtl. Zusatz von Geruchs- 
U. Farbstoffen hervorgerufen wird. Es bildet sieh dann auf dem betreffenden Nahrungs
m ittel eine dunne Eisschicht. (Aust. P. 1416/1931 vom 30/3. 1931, ausg. 21/4. 1932.
E. Prior. 15/7. 1930.) S c h u t z .

Frosted Foods Co., Inc., Dover, ubert. von: Donald K. Tressler, Gloucester, 
V. St. A., Eierpraparal. Zwecks Konservierung f l .  Eigelbs behandelt man das Eigelb 
mit proteolyt. Enzymen, z. B. Pankreatin vor dem iibliehen Gefrierenlassen. (A. P. 
1870  269 vom 16/8. 1930, ausg. 9/8. 1932.) S c h u t z .

Julius Altpeter, Die Patentliteratur der EiweiBstoffe. Lfg. 1. 2. Berlin: Allg. Industrie- 
Verl. 1932. (80 S.) gr. 8°. J e  nn. M. 8.50.
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XVII. Fette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
W. Normann, Nickelcarbonyl bei der Felthdrtung. (Vgl. NORMANN u . PUNGS, 

Chcin.-Ztg. 1915. Nr. 6 u. 7.) Die Bldg. von Ni-Carbonyl ist yom Vf. ais regelmaCige 
Begleiterscheinung bei der Fctthilrtung beobachtet worden, sofern zu dieser CO-haltiger 
H 2 (Eisenkontaktverf.) verwendet wurde. Trotz der Hartungstemp. von 180— 200° 
reagiert das CO m it dem Ni-Katalysator unter Bldg. von Ni-Carbonyl. (Chem. Umschau 
Fette, Ole, Waehse, Harze 39. 126. Juni 1932.) S c h o n f e l d .

H. I. Waterman und M. Zaayer, Hydrierung des Arachisols. (Ygl. K a u f m a n n ,  
C. 1927. I. 1384.) Selektive Hydrierung des ErdnuBoles wurde bei Anwendung des 
NORMANNschen Verf. (180°, Atmospharendruek) beobachtet. Bis zur JZ. von etwa 80 
fand keine Zunahme der gesatt. Sauren u. keine Veranderung der RhZ. statt. Dagegen 
war die Hydrierung des Oles nach WlLBUSCHEWITSCH bei 140— 170° u. Uberdruck 
nicht selektiv; die RhZ. sank hier gleichzeitig mit der JZ., u. der Geh. an gesatt. Fett- 
siiuren stieg sehon bei Beginn der Hiirtung an. (Ree. Trav. ehim. Pays-Bas 51 ([4] 13). 
401— 06. 15/4. 1932. Delft, Techn. Hochsehule.) S c h o n f e l d .

C. Stiepel, Antioxydalionsviiltel und die Autoxydation von Felten. Es wurde der 
EinfluB von /?-Naphthol auf mackey-unbestiindige Oleine u. die Trocknung von Leinól 
untersucht. Die durch Zusatz von Va% /J-Naphthol bei bis zu P/jStd. Priifdauer be- 
standig gemaehten Gemische von Erdnufidl mit Olein bliebcn auch nach 6 Monaten 
mackeybestandig. Die Trocknung von Leinol wurde durch ^-Naphthol erheblich 
verlangsamt. Die zuzusetzende /)-Naphtholmenge ist von Pall zu Pall zu ermitteln. 
Auch bei Oleinen n. Beschaffenheit sollte von dieser SicherheitsmaBnahme Gebraueli 
gemacht werden. Es wird der Ansicht widersproehen, daB das Unverseifbare einen 
retardierenden EinfluB auf die Oleinoxydation liabc. Vielmehr ist in schonend dest. 
Oleinen der Geh. an liolier ungesatt. Fettsauren hóher, der Geh. an Unverseifbarem 
niedriger ais bei gewaltsamer Dest. Bei dieser steigt der Geh. an Unverseifbarem, 
wahrend die Polymerisation der hóher ungesatt. Fettsauren in verstarktem MaBe 
stattfindet. (Chem. Umschau Pette, Ole, Wachse, Harze 39. 83— 84. 23/4. 1932. 
Charlottenburg.) SCHONFELD.

W. Liihr, Beilrag zur Kennlnis des Alligatorols oder Jacarifells. (Vgl. HELLER 
u. E h r l i c h ,  C. 1931. II. 652.) Ein von Alligatoren aus dem FluBgebiet des Orinoko 
in Yenezuela stammendes Pett hatte folgende Eigg.: Dickfl., riecht tranartig. Gelb- 
braunlicher Farbton u. bliiuliche Fluorescenz unter der Quarzlampe. D .,,^ 40*5 0,9173; 
Refr. boi 40° 54,4; Refr. der Fettsauren bei 40° 53,0. [a]o =  0. JZ. ( H a n u s )  90,27 
bis 90,41; JZ. (WINKLER) 90,08; JZ. der ungesatt. Fettsauren: nach H a n u s  142,73 
bis 142,93, nach WINKLER 143,28—143,31; RMZ. 0,10; Polenskezahl 0,25— 0,30;
F. der Glycerido der hoheren Fettsauren (nach B o m e r ) 58,8° (8. Krystallisation);
F. der zugehórigen Fettsauren 55,5°, F. des Sterinacetats 115,2°; Sauregrad 8,30; 
erstarrt bei 0° vollkommen. Bei langerem Stehen stieg die Refr. (Chem. Umschau 
Fette, Ole, Wachse, Harze 39. 85— 86. 23/4. 1932.) • SCHONFELD.

Melvin De Groote, Bernhard Keiser, Arthur F. W irtel und Louis T. Monson, 
Analyse der durch Einwirkimg von Schwefelsaure auf Fette erhaltenen Produkte. Die 
konventionellen Analysenmethoden der Textilole sind nicht geeignet fur die Unterss. 
samtlicher „Fettmodifikationen", die sich bei Einw. von H 2S 0 4 auf Fette bilden. 
Unter ,,Fettmodifikationen“ yersteht Vf. hier alle die Prodd., die durch Addition u. 
Substitution an der Kette des Fettmol. unter der Einw. von H 2S 0 4 entstehen. Die 
iiblicherweise unter 35° vor sich gehende Einw. der H 2S 0 4 auf Ole ist keine „Sulfonie- 
rung“, diese findet erst bei einer Temp. nahe 100° statt. Es bilden sich keine „sulfo- 
nierten“, sondern ,,sulfatisierte“ Ole u. das Verf. sollte ais eine ,,SuIfation“ bezeiehnet 
werden. Deshalb sollte man die sog. ,,Sulfodlsaure“ ais ,,Stearinsa.urehydrosulfat“ 
oder ,,Ólsaurewasserstoff-Ilydrosulfat“ u. das sulfierte Prod. aus Ricinusol, gewohnlich 
ais ,,Sulforicinolsaure“ benannt, ais ,,Oxystearinsćiurehydrosulfat“ oder ais ,,Ólsdure- 
hydrosulfat“ bezeichnen, je nachdem, ob die H 2S 0 4 mit der Doppelbindung oder dem 
alkoh. OH reagiert. Der Ausdruck ,,Sulfosauren“ bezeiehnet hier nur die S enthaltenden 
Fettsauren; unter ,,Sulfoleal“ u. ,,Sulforicinoleal“ sind die gegen Methylorange neutra- 
lisierten Prodd., dereń Carboxylgruppe nicht neutralisiert ist, zu verstehen. — Das 
durch Einw. von konz. H2S 0 4 auf Ólsdure in der Kalte erhaltene Prod. wurde aus- 
gewaschen u. gegen Methylorange neutralisiert; dann wurde es in W. gel. u. mit A. 
extrahiert. Der wss., bei 50° verdampfte Extrakt wurde mit Mineralsaure hydrolysiert 
u. viermal aus Aceton +  PAe. (1 :4 ) umkrystallisiert. Die erhaltene Saure hatte die
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Konstanten der l,10-0xyslearinsaure (F. 81,5°), das in W. 1. Materiał war also eine
1,10-Sulfodlsaure, CH3(CH2)8CH(S03H)(CH2)7C 00H . —  In der Literatur ist es iiblich, 
der sulfurierten Saure des Rieinusoles die Formel CH3(CH2)5CH(S04H)CH2-C H : 
CH(CH2)7C 02H  zuzuschreiben. Nach Verss. der Vff. findet aber Sulfierung teilweise 
auch an der Doppelbindung statt. Bei Anwendung der N a20 2-Bombenmethode von  
PARR zur S-Best. erhalt man fiir den organ, gebundenen S hiiufig bis zu 50% hóhere 
Werte, ais bei den auf der Zers. durch Kochen mit Mineralsaure beruhenden Methoden. 
Es ist also in den sulfurierten Olen mitunter S in einer Form enthalten, die durch Kochcn 
m it Mineralsaure nicht abgespalten wird. —  B e s t .  d e s  g e b u n d e n e n  S. Die 
Diskrepanz zwischen den beiden S-Best.-Metlioden ist sowohl bei der Sulfierung yon 
Olsaure, wie bei der des Rieinusoles feststelłbar, bei letzterem aber groBer. Kochen 
m it konz. HC1 ergab nur 60% des nach der PARR-Methode gefundenen S. Es wird 
jedoch empfohlen, beide analyt. Methoden anzuwenden u. also den organ, gebundenen 
S in zersetzbaren u. nicht zorsetzbaren zu teilen. —  Bei der Analyse eines in der Nahe 
von 100° sulfonierten Oles, w'obei wahre Sulfonsauren entstehen, sind folgende Bestst. 
auszufiihrcn: S 0 2 wird durch Dest. in titrierte NaOH bestimmt. In einer zweiten 
Probe wird nach Auswaschen der iither. Lsg. mit gesiitt. Salzlsg. bis zur Neutralitat 
gegen Methylorange die freie H 2S 0 4 ais B aS0 4 gefallt. Ein drittes Muster wird mit 
Salzlsg. ausgewasehen bis zur Neutralitat gegen Methylorange u. mit KOH titriert. 
D ie erhaltcncn Werte stellen dar: S 0 2, freie S 0 3, saures Sulfat u. wahre Sulfonsaure. 
Ein viertea Muster wird mit H 2S 0 4 gekocht usw. u. aus der Titration die abspaltbare 
S 0 3 bestimmt. Dio Summę dieser 4 S-Werte ergibt nach Abzug von der Gesamt-S- 
Best. nach P a r r  den organ, gebundenen, nicht abspaltbaren, nicht sauren S. —  Die 
Methoden von H an u ś, W ijs , R osen m u n d , H u b l u . die M e ig e n -  u . W in o g r a d o f f-  
M odifikation  dor W lJS-M ethode kónncn fiir die JZ . - B e s t .  in sulfierten Ricinusólen 
nicht gutgeheifion werden. Bei Anwendung der HuBL-W ALLER-M ethode muB die 
Jodlsg. 24 Stdn. einwirken. Die MARGOSCHES-Lsg. muB mindestens 3 u. nicht iiber 
5 Min. auf das 01 einwirken. Die HuBL-W ALLER-M ethode ist das einzige zuliissige 
Verf. fiir dio JZ.-Best. in den sulfierten Olen; jedoch kann auoh unter bestimmten 
Bedingungen die MARGOSCHES-Methode angewandt werden (insbesondere in Ab- 
wesenheit yon W. u. freier H 2S 0 4). —  Zur B e s t .  d e r  L a o t o n e  wird folgende 
Methode angegeben: Die Probe wird yerseift, die Seife mit Mineralsaure zorlegt, dio 
iither. Lsg. der Fettsiiuren ausgewasehen, dor A. bei Zimmertemp. yerdampft u. dio 
SZ. u. VZ. bestimmt. D ie EZ. entspricht dem Lactongeh. Nach C lu t t e r b u c k  (C. 19 2 5 .
I. 638) kann Stearolacton in eine stabile Oxystearinsaure umgewandelt werden. Die 
Umwandlung des Stearolactons in die y-Oxystearinsaure gelingt aber nicht in Ggw. 
der anderen Bestandteilo dor sulfierten Ole.

Stearolacton: F. 49,0°; SZ. 0,7; VZ. 198,8; JZ. 0,5; AZ. 0. — y-Oxystearinsaure:
F. 76,0°; SZ. 185,9; VZ. 185,9; JZ. 0,2; AZ. 37,0 (Umwandlung in das Lacton). Ein 
Muster von sulfurierter Olsiiure ergab nach obiger Methode einen Stoarolactongeh. 
von 28,6%; nach zweimaliger Wiederverseifung u. Zerlegung mit Mineralsaure wurde 
ein Lactongeh. yon 29,5% gefunden. Das isolierte Lacton hatte dio SZ. 0. Bei An- 
wendung der Methode auf Ricinusolprodd. yerschwindet prakt. die EZ., ein Beweis, 
dafl Lactono entweder nioht enthalten sind, oder daB sie nicht spontan bei der Ver- 
seifung u. Zerlegung m it Saure wieder gebildet werden. (Ind. engin. Chem. Analytical 
Edition 3. 243— 52. 1931. St. Louis, Tetrolite Cy.) S c h o n f e l d .

W. Poethke, tJber die Bestimmung des freien A lkalis in Seifen. Vergleich der 
Genauigkcit der BaCl2- u. A.-Methode zur Titration des froien Alkalis in Seifen. Fur 
die Verss. wurde reines K-Stearat angewandt. Die Titration in A. ist der BaCl2-Methode 
liberlegen. Um dcm Gelatinieren der konz. alkoh. Lsgg. der Seife bei der Titration 
aus dem Wego zu gehen, ompfiehlt Vf. die Titration in einer Lsg. yon n-Propylalkohol +  
Olykól yorzunehmen; in einem solchen Gemisch konnen noch Lsgg. von 5 g Seife in 
100 ccm bei Zimmertemp. titriert werden. Na2C 03 ist im Gemisch von 80% Propyl- 
alkohol u. 20% Glykol in Ggw. von Na-Stearat swl., immerhin wird der Indicator 
schwach gefarbt. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 39 . 121— 26. Juni 1932. 
Loipzig, Univ.) S c h o n f e l d .

M. Rancy, V. St. A., Katalysator fu r die Olhdrtung. Eino Legierung von Ni u. 
Al wird bei 150° u. 1,4 at mit H  behandelt. Eine Verbesserung des Katalysators wird 
erzielt, wenn zuvor eine Behandlung mit Na2C03-Lsg. oder einer zur yolligen Auf- 
lósung des Al nioht geniigenden NaOH-Lsg. oder oinfach m it k. oder h. H»0 oder H aO-
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Dampf unter Druck stattgefunden bat. (F. P. 729 357 vom 7/1. 1932, ausg. 23/7.
1932.) VAN DER W ERTn.

Franklin Baker Co., New York, iibert. von: T. M. Eector, New Jersey, Oe- 
winnung von Nupól. Es handelt sich aUsschlieBlich um die Gewinnung des Oles aus 
den Schalen der Acajouniisse, wobei diese Niisse in ein Bad niedrig schmelzender Metalle, 
z. B. einer bei 200° schmelzenden Blei-Zinnlegierung auf die Dailcr einer Minutę ein- 
getaucht werden. Das Ol steigt dabei nach oben u. dic entolten Schalen konnen leicht 
von den Kernen entfernt werden. (A. P. 17 7 7 8 0 8  vom 8/11. 1928, ausg. 7/10. 
1930.) VAN DER WERTH.

P. Sasso und E. Figli, Italien, Oemnnung von Olivendl. Yor der iiblichen Pressung 
werden die 01iven nahezu v6llig entwassert, wodurch eine wesentlich groBere Ausbeute 
an besserem Ol erzielt wird u. der PreBriickstand unmittelbar fiir eine Extraktion  
geeignet ist, wobei ebenfalls noch ein Speiseol gewormen wird. (F. P. 726 687 vom  
24/11. 1931, ausg. 1/6. 1932. It. Prior. 4/12. 1930.) VAN DER W e r TH.

C. Cronąuist, Schweden, Seife. Zusatz einer Mischung von wenigstens zwei
Wachsen, dereń HaUptbestandteil der Ester eines hochmolekularen Alkohols mit einer 
Saure von glcicher Kohlcnstoffzalil ist, z. B. W ollfett U. Spermacetiol gegebenenfalls 
unter Zugabo weiterer Wachse zu Toiletteseifen. (F. P. 723119 vom 2/9. 1931, ausg. 
4/4. 1932.) v a n  d e r  W e r t h .

D. L. Mc Carthy, Pearl Harbour, Seife. Kernseifo auch in Pulverform, erhalten
durch Verseifen von Ol (2 Teile) mit Trinatriumphosphat (9— 10 Teile) in H20  (2 Teile). 
(A. P. 1854  268 vom 5/2. 1930, ausg. 19/4. 1932.) v a n  d e r  W e r t i i .

H. Th. Bóhme, A. G., Deutschland, Seifen. Zusatz der sauren Schwefelsaure- 
ester hoher molekularer aliphat. Alkohole wio Lauryl-, Cetylalkohol u. dgl., vorzugs- 
weise in Hohe von 25%, zu Seifen beliebiger Art, auch aus sulfonierten Olen, gegebenen
falls zusammen mit Losungsmm., Persalzen oder anderen iiblichen Seifenzusatzen. 
(F. P. 723 775 vom 1/10.1931, ausg. 14/4.1932. D. Prior. 6/10.1930.) v a n  d e r  W e r t h

O. Y. Methods Ltd., Finnland, Beinigen und Enłfdrben von Tallólseifen. Die 
bei der Cellulosefabrikation nach dem Sulfatverf. anfallende seifenhaltige Ablauge 
oder in W. aufgeloste, schwarze, ubelriechende Tallólseife wird in der Siedehitze mit 
V*% H 20 2 (30%ig) behandelt, ausgesalzen, nochmals nach erneutem Auflósen in der 
H itze m it einem beliebigen Osydations- oder Beduktionsmittel gebleicht u. auf die 
gewunschteKonz. eingedampft. (F. P. 72 3 1 3 0  vom 4/9.1931, ausg. 4/4.1932.) v . D. W.

Joseph Augustin Lśon Marie Orieulx de la Porte, Frankreich, Festes, be- 
słdndiges, Persalze enthaltendes Waschmittel aus łrockner Seife. Solche Wasehmittel 
werden durch Zusammenpressen von wasserfreier bzw. -armer Seife U. gepulvertem  
Persalz, wie Natriumperborat, auch in Mischung mit Soda oder Phosphat, erhalten, 
wenn dem Gemisch 5— 15% Terpcntinol, gegebenenfalls auch noch andere Losungsmm. 
yon der Art der Chlorkohlenwasserstoffe zugesetzt werden. (F. P . 722 359 vom 28/11.
1930, ausg. 16/3. 1932.) v a n  d e r  W e r t h .

Samuel Mawhinney, Irland, Anliseptisches Waschmittel. Man lóst K N 0 3 in 
Essigsdure, fiigt f l . Paraffin  u. Terpentinol hinzu, worauf die Mischung mit einer Lsg. 
von Crotondl in OH3OH nach u. nach unter Umruhren versetzt wird. Darni lŁBt man 
das Prod. etwa 1 Monat stehen, bevor es zUr Anwendung kommt. (E. P. 375 738 
vom 2/2. 1932, ausg. 21/7. 1932.) S c h u t z .

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

Fehre, Keime ais Ursache der katalytischen Zerselzung der Wassersloffsuperoxyd- 
Bleichbader. Neben der bekannten katalyt. Zers. von HJOr  Badem  kann eine fast 
spontane Zerstorung auch durch ICeimc, wie Schimmelpilzc u. Hefen eintreten. Abhilfe 
schafft Zugabe verd. Chlorgaslsgg. (Dtsch. Farber-Ztg. 68 . Nr. 35. Textilchemiker u.
Colorist 13. 59—61. 28/8. 1932.) F r ie d e m a n n .

Justin Hausner, Ozydalionsbeuche. (Monatsschr. Textil-Ind. 47. Fachheft Nr. II . 
33—34. Juli 1932. —  C. 1932. II. 796.) S u v e r n .

Alexander Prior, Fiir die P razis der Kunstseidenschlichterei. Die Frapaniol- 
Schlichte der Ch e m . F a b r ik  St o c k h a u s e n  u . C i e ., Krefcld, wird ais Uniyersal- 
kunstseidenschhchte fiir Breit- u. Kettenselilichterei bezeiclmet. Sie ist mit li. W. 
(auch bis 100°) entfernbar, bei Mischgeweben braucht man auf die geschlichtete Kunst-
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seidenkette keine Riicksicht zu nehmen. (Monatssolir. Textil-Ind. 47. Fachheft Nr. II.

C. H. Fischer, NaturliclicSchlichteprodukte. (SchluB zu C. 1932. I. 3241.) Auch 
Appreturseifen u. Softenings sind behandelt. (Kunstseide 14. 156— 59. 191— 93.

K . Feld, Enzy/natische Hitfsstoffe f iir  die Textilausrustung. Diastase L  des 
L in d o m a l t w e r k s  G. M. B. H ., Krefeld, dient zum Entschlichten u. zur Schlichte- 
bereitmig. Fiir Avivage u. Appretur geeignet ist Avivagemaltol der Firma. (Monats
schr. Textil-Ind. 47. Fachheft Nr. II. 38. Juli 1932.) Su v e r n .

— , Neue Ergebnisse der Leinólschlichte. (Vgl. C. 1932. II. 796.) Die Schlichten 
der Firma S c h e t t y , von Sc h l ie p e r  u . L a a g  u . der T e x t il a u s r u s t u n g s -G e s e l l - 
SCHAFT m . B. H . sind der KreB-Spezialschliclite gleicliwertig. Auch Bzn. dringt in 
die Faser ein, wenn auch weniger ais W . (Kunstseide 14. 269. Aug. 1932.) SuVERN.

H. Berg, Die Anspriiche der Tezlilinduslrie an Hilfsmittel und die Entwicklung 
der Textilpraparate. Die Anwendung der von der Or a n ie n b u r g e r  Ch e m . F a b r ik  
A k t ie n g e s e l l s c h a f t  in den Handel gebrachten Netz- u. Lósungsmm. Coloran B  7, 
Oranit B N  konz., F W N  kojiz. u. K S N  konz., Cykloran M , Trioran, Melioran FG u. 
Oraprel W T N  ist besehrieben. (Monatsschr. Textil-Ind. 47. Fachheft Nr. II. 34—36. 
Juli 1932.) SuVERN.

— , Schaunwerhiitung in  der Textilindustrie. A is Entschaumungsmittel fiir Leim- 
lsgg. u. andere neutrale Flotten dient Lipom L  der R o h m  T7. H a a s  A .-G ., Darmstadt, 
fiir saure Flotten kommt Lipon T L , fur alkal. Lipon L K  12 in Betracht. (Monats
schr. Textil-Ind. 47. Fachheft Nr. II. 44. Juli 1932.) SuVERN.

Heinz Franke, Zweckmafiige Behandlung von Kunstseide vor ihrer Verwendung. 
Schilderung einiger Mattier- u. Schlichteverff. (Kunstseide 14. 300—01. Septcmber 
1932.) _ SuvER N .

Arthur L. Smith, Beitrag zur Bakteriologie der Wolle. Wird Wolle mit organ. 
Lósungsmm. entfettet, so ist das Vcrbleiben von Mikroorganismen in der Wolle nicht 
wahrscheinlich, wohl aber, wenn mit Seife u. Soda in offenen GefiiBen gewaschen 
wurde; hier konnen Baktericn aus der Luft in dić Wolle koinmen. Solche Bakterien, 
die meist den sporenbildenden Arten zugehórig sind, konnen den TrocknungsprozeB 
iiberstehen u. in das fertige Prod. iibergehen, wo sie zu Faserschadigungen AnlaB 
geben konnen. Vf. gibt eine ausfuhrliche Beschreibung der neun in Wolle vorkom- 
menden Bakterienarten. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 501—03. 509. 15/8.
1932.) .. . . F r ie d e m a n n .

C. H. Móllering, Die Wollwasche mit kreisender Flotte. Nach einem von D u h a m e l  
u. der Co m p a g n ie  g ź n e r a l e  d e s  I n d u s t r ie s  t e x t il e s  in Roubaix ausgearbei- 
teten Verf. wird die beim Einweichen anfallende SchweiBlauge in den ersten 2 oder
3 Kufcn des Leviathans verwcndet. Eine Zentrifuge fiir das Woli waschwasser, der 
DE LAVAŁ-ADAMS-Schlammseparator, trennt Schlamm, gcreinigtes Wollwaschwasser 
u. konz. Fettemulsion. (Monatsschr. Textil-Ind. 47. 120. 139—41. Juli 1932.) Suv.

C. H. Edwards, Behandlung der Wolle gegen Schrumpfen. Die Behandlung ge- 
wirkter Wollwaren zur Verhinderung des Schrumpfens gesehieht wohl durchweg mittels 
angesauerten Hypochlorits. T r o t m a n  (C. 1932. I. 1594 u. frUher) hat gezeigt, daB 
der Effekt der Chlorbehandlung nur ganz unwesentlich von chem. gebundenem, viel- 
mehr von adsorbiertem Cl bestimmt wird. Vf. hat nun fiir die Chlorbehandlung die 
giinstigsten Bedingungen ermittelt: Konz. des Chlors, der Saure, EinfluB der Ver- 
dunnung, der Temp., der Einwirkungszeit u. der W olląualitat. Auf Grund dieser 
Messungen gibt er Ratschlage fiir die prakt. Ausfiihrung des Verf. im GroBbetrieb. 
(Journ. Soc. chem. Ind. 51. Transact. 234—37. 15/7. 1932.) FRIEDEMANN.

James Strachan, Die botanische Klassifizierung der Celluloseguellen fu r  die Papier- 
herstellung. (Paper-Maker 84. Nr. 2. Technical Suppl. 241—43. 2/8. 1932.) P a n g .

Usaburo Yoshida und Bunsuke Takei, Die wahre Dichte von Ramiecellulose. 
(Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 15. 1— 8. Jan. 1932. —  C. 1932. 
1 . 1176.) _ F r ie d e m a n n .

H. Claassen, Die Verzuckerung der Cellulose nach dem Scholler-Tomesch-Verfahren. 
(Vgl. L u e r s , C. 1932. II. 1718.) P o lem ik  zw ischen Vf. u . O. Schaal iiber 
d a s  in  T ornescli d u rch g efiih rte  ScHOLLER-Verf. (Angew. Chem . 45. 510— 12. 30/7.
1932.) DziENGEL.

H. Claassen, Die Verarbeitung von Holzabfallen au f Zucker, Alkohol und Futter- 
mittel. (Ygl. vorst. Ref.) Krit. Unters. der Verff. von S c h o l l e r -L u e r s  zur Herst.

32— 33. Jul i 1932. Chemnitz.) SUYERN.

301—04. September 1932.) SUYERN.
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von A. u. von B e r g iu s  zur Herst. von Futterzucker au s  Holzabfallen. (Dtscli. Zucker- 
ind. 57 . 764— 65. 3/9. 1932.) D z ie n g e l .

Sidney Maurice Neale und W illiam Arthur Stringfellow, Die Schrumpfung von 
Baumwollgam und die Yiscositat ilirer Losungen in wiisserigem Atznatron-Cuprammonium- 
hydrozyd. H e s s  u . T r o g u s  (C. 1930 . I. 2726) habon gezeigt, daB bei Zusatz von 
NaOH zu Lsgg. von Cellulose in Kupferoxydammoniak die Adsorption yon Cu an 
die Cellulose steigt, wahrend die Loslichkeit der Cellulose in der ammoniakal. Kupferlsg. 
erst ein Maximum erreicht u. dann fallt. Man muB annehmen, dafl Zusatz yon NaOH 
eine erhohte Quell- u. Losekraft der Kupferoxydammoniaklsg. bewirkt. Vff. haben 
nun die Schrumpfung der Baumwollfasern bei yersehiedenen NaOH- u. Cu-Konzz. 
gemessen u. aueh die Viscositaten der Lsgg. bestimmt. Vff. fanden, daC die Schrump
fung ein Maximum bei NaOH-Konzz. von 0,1 bis 0,3-n. erreicht, u. zwar besonders 
deutlich bei Kupferoxydammoniakkonzz. gleieh 0,05- bis 0,1-n. Die Yiscositat zeigt 
auf Zusatz von NaOH keine merkliche Anderung, solange noch wirklichc Lsg. statt- 
findet. (Journ. Textile Inst. 23. Transact. 177—82. Aug. 1932.) F r ie d e m a n n .

Alexander Robert Urquhart und Norman Eckersall, D ie Adsorption von Wasser 
durch Kunstseide. Vff. haben dio Feuehtigkeitsaufnahme u. -abgabe einer Reilie von  
Kunstscidenarten fiir alle relativen Feuchtigkeiten festgestellt u. in Kurvon nieder- 
gelegt. Sie finden, dafl die Feuehtigkeitsaufnahme bei Viscose-, Kupfer- u. Nitrokunst- 
seide bei 95% rei. Feuchtigkeit 24—29% erreicht; bei Acetat ist sie nur 13— 15%. 
Die erhaltenen Resultate werden in ausfiihrliohen Tabellen wiedergegeben; in einer 
besonderen Tabelle wird dio Beziehung der Feuehtigkeitsaufnahme der Kunstseiden 
zu gebeuehter, unmercerisierter Baumwolle aufgefiihrt: der Multiplikator fiir Kunst
seide gegen Baumwolle ist rund 1,6—2,0. (Journ. Textile Inst. 23 . Transact. 163—70. 
Aug. 1932.) F r i e d e m a n n .

E. Sedlaczek, Die Herstellung von Folien aus Cellulosehydrat. Fali• und Trocken* 
verfahren. Patentreferate. (Kolloid-Ztschr. 59 . 374—82. Juni 1932. Berlin.) G u r .

M. Kehren, Die Beurteilung von Teztiloleinen und Spinnschmdlzen. Richtlinien 
fiir die Unters. (Chem. Umschau Fette, Ole, Waehse, Harze 39. 73— 83. 23/4. 1932. 
M.-Gladbach, Deutsches Forschungsinst. fiir Textilind.) SCHONFELD.

J. Lornax, Standardisierung in  der Textilpriifung. Standardisierung der physikal. 
Meflmethoden u. der Feuchtigkeitsbest. Empfehlung des metr. Systems an Stelle des 
cngl. Mafl- u. Gewichtssystems. (Journ.Textile Inst. 23 . P  217— 20. Aug. 1932.) F r d m .

W. B. Van Arsdel, Farbbestimmung in der Zellstoff- und Papierinduslrie. Vf. 
kommt zu dem Ergebnis, dafl von den iibliehen Colorimetertypen kcines den fiir eine 
Farbbcst. zu stellenden Anforderungen gerecht wird. (Paper-Trade Joum  95. Nr. 6.
32—35. 11/8. 1932.) F r ie d e m a n n .

G. Gollnow, Ober neue objeldive pR -Mejimethoden und ihre Bedeutung fiir die 
Papierfabrik. Beschrcibung der elektrometr. pn-Messung mit ElektronenrOhre u. ihrer 
Anwendung bei der Kontrolle des Stoffwassers u. der Leimung. (Papierfabrikant 30. 
446—48. 21/8. 1932. Stettin.) R. K. M u l l e r .

N. Perekalski, Vcrgleichende Charakteristik der Methoden zur Bestimmung des 
Aufschlupgrades yon Sulfitzellstoff. Die bekannten Methoden zur Best. des AufschluC- 
grades yon Cellulose haben nur einen orientierenden W ert; die Methode von B JORKMANN 
schcint die geeignetste zu sein. (Papier-Ind. [russ.: Bumashnaja Promyschlennost]
19 3 1 . Nr. 7. 30— 35.) S c h o n f e l d .

N. Sotowa, Vergleichende Charakteristik der Methoden zur Bestimmung des Ver- 
kochungsgrades von Cellulose. Polem. Bemerkungen zur yorstehend referierten Arbeit 
von PEREKALSKI. (Papier-Ind. [russ.: Bumashnaja Promyschlennost] 1 9 3 1 . Nr. 9.
31—32.) S c h o n f e l d .

Rieder, Serimetrische Untersuchungsmdhoden. Angabcn uber dio Best. des Titers, 
der Trockenfestigkeit naeh B r o n n e r t ,  der Elastizitat u. Knotenfestigkeit. (Kunst
seide 14 . 292—95. Sept. 1932.) S u v e r n .

Josef Kasche, Erkennung von Acelatseide mittels Jod. Acetatseide farbt sieh mit 
verd., mit Essigsaure angesauerter Jr Lsg. gelb, wahrend Cu-, Yiscose- u. Nitroseide 
ungefarbt bleiben. (Melliands Textilber. 13. 420. Aug. 1932. Reichenberg.) SiTVERN.

Henry Dreyfus, London, Behandlung von Oarnen, Oeweben, Filmen u. dgl. aus 
Cellulosederivaten. Vor oder wahrend des Beschwerens mit unl. Metallsalzen (Tannaten, 
Phosphaten oder Silicaten) behandelt man die aus Celluloseestern oder -athern be- 
stehenden Stoffe zweckmaflig mit Lsgg. von Harnstoff, Thioliarnstoff, Urethanen, Thio-
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urethanen, Guanidin oder D eriw . dieser Verbb., wie Didthyldiphenylhamstoff. (A. P. 
1  867 658 vom 24/10. 1927, ausg . 19/7. 1932. E . Prior. 12/11. 1926.) B e i e r s d o r f .

Goodyear Tire & Rubber Comp., Akron, Ohio, iibert. yon: W illiam C. Calvert, 
Akron, Ohio, Imprugnieren von Geweben. Gewebe, die fiir Gaszellen von Luftschiffen 
yerwendet werden soilen, werden mit einer Anzahl von Uberziigen aus La tez- Yiseose- 
emulsionen yersehen, wobei das Verhaltnis von Latex zu Viscose in den einzelnen auf- 
einanderfolgenden Uberziigen so gewahlt wrird, daB der Geh. an Latex abnimmt, wahrend 
der Geh. an Viseose zunimmt. D ie Yiscose wird dann auf der Faser mittels eines Bades 
aus Glycerin, Borsaure U. W. regeneriert. SchlieBlieh wird in einem Bade aus Glycerin, 
A. u. W. gewaschen. (A. P. 1862  504 vom 17/2. 1930, ausg. 7/6. 1932.) B e i e r s d o r f .

Camille Dreyfus und W illiam R. Blum e, New York, M it Kautschuk iiberzogenes 
Gewebe. Beansprueht werden Gewebe, insbesondere solche mit Garnen aus in der W annę 
plastischen organ. Cellulosederiw., die mit Kautschuklsg. iiberzogen sind. (Can. P. 
292 858 vom 2/ 8. 1928, ausg. 3/9. 1929.) B e i e r s d o r f .

Henry Dreyfus, England, Behandlung von Stoff en, welche aus Gelluloseestem oder 
-iithern bestehen bzw. solche enthalten. Man kann den Glanz von zu wreitgehend mattierter 
Acetatseide o. dgl. wieder erhohen, wenn man sie mit iiberhitztem Dampf (5— 100° 
iiber dem Kp. des W. bei dem entsprechenden Druck) bei erhóhtem DrUok behandelt. 
(F .P . 39 564 vom 26/12. 1930, ausg. 30/11. 1931. E. Prior. 5/3. 1930. Zus. zu F. P. 
686 644; C. 1931. 1. 871.) BEIERSDORF.

Henry Dreyfus, London, Behandlung von Garnen, Geweben, Filmen u. dgl. aus 
Celluloseestern. Man behandelt das Materiał zunachst mit einem Quellmittcl fiir den 
Celluloseester, z. B . Diacetonalkohol, u. besehwert es dann, indem man eine unl. Metall- 
verb. (Chlorid oder ein anderes Salz des Sn, Zn, Al, B i, W , Sb) auf ihm fixiert. (A. P. 
1 8 2 1 4 6 4  yom 19/1. 1927, ausg. 1/9. 1931. E. Prior. 26/5. 1926.) B e i e r s d o r f .

Sidney D. W ells, Quincy, 111., Gewinnung von Papierstoff. Das pflanzliche Aus
gangsmaterial wird bis ins Innere weich gekocht, ohne daB eine vollstandige Auflsg. 
des mittleren Kerns erfolgt, worauf das Materiał in Trommehi zerfasert wird, wobei 
ein Fasermaterial angewandt wird, das wenigstens 5 Teile bis hochstens 9,5 Teile 
Faserstoff auf 100 Teile FI. enthiilt. Dio Fiillung u. Entlecrung findet an den ent- 
gegengesetzten Enden der Trommclaehse statt. (Can. P. 293 725 vom 30/8. 1928, 
ausg. 8/10. 1929.) M. F. M u l l e r .

Zschimmer & Schwarz Chemische Fabrik Dolau, Greiz-Dolau, Thiłr. (Er
finder: W illy W eiss und Ernst Mesey), Verfahren zur Erzielung hoher Glatle, Glanz 
und Drucl:empfindlichkeit auf Papier, dad. gek., daB man dem Papierbrei Metallsalze 
yon Estersiiuren hoherer aliphat. Alkohole mit mehrbas. anorgan. oder organ. Sauren u. 
gegebenenfalls Bindemittel, wie Casein, Gelatine, Seifc, zusetzt. —  20 Teile mono- 
cetylphthalsaures Na werden in 80 Teilen W. gel.; diese Lsg. wird m it einer 10%ig. 
BaCl2-Lsg. unter kraftigeni Durchriihren versetzt. Es entsteht hierbei eine weiBe 
Pastę, von der man 1—3% , auf das trockene Faserstoffgewicht bereclmet, dem Papier
brei im Holliinder zusetzt. (D. R. P. 557 237 KI. 55f vom 28/12. 1930, ausg. 20/8.
1932.) _ M . F. Mu l l e r .

Allison R. Chambers, New Glasgow, Canada, Vorbehandlung von Holz fiir die 
Sulfilzellsloffherstellung. Zunachst wird aus dem Holz die Feuchtigkeit durch Erhitzen 
ausgctrieben, worauf das Holz in eine k. Salzlsg. getaucht wird, um im Innem  des 
Holzes ein Vakuum zu schaffen u. um die Salzlsg. móglichst weit eindringen zu lassen. 
(Can. P. 293 687 vom 18/1. 1928, ausg. 8/10. 1929.) M. F. M u l l e r .

Einar Morterud, Torderód pr. M oss, Norwegen, Verfahren und Vorrichlung zur 
Behandlung von Zellstoff bzw. zerkleinertem Holz dureh Behandlung m it einer Wasch- 
bzw. AufschluBfL, dad. gek., daB die Behandlungsfl. dem in einem geschlossenen 
Behalter befindlichen Stoff absatzweise in Teilstromen zugefuhrt wird zum Zweck, 
den Stoff abwechselnd m it der durchrieselnden FI. in u. auBer Berilhrung zu bringen. 
E ytl. wird der zu behandelnde Stoff gleichzeitig mit der Zufuhr der FI. einem erhóhten 
Druck ausgesetzt, dem gegebenenfalls eine Druekminderung folgt. Zwei weitero An- 
spruehe betreffen die Vorr. (Ygl. F. P. 680980; C. 1930. II. 1014.) (D. R. P. 556 837 
KI. 55b vom 7/10. 1930, ausg. 15/8. 1932. Norw. Prior. 20/11. 1929.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Heimann, 
Miinchen, Erich Opfermann, Berlin, Alfons Bayer, Dessau, und Irnfried Petersen, 
Wolfen), Verfahren zur Herstellung eines sehr harzarmen Zellstoffs mit hohem Alpha- 
cellulosegeh. aus besonders harzreichen, cellulosehaltigen Rohstoffen, dad. gek., daB 
man den harzreichen Ausgangsstoff mit H N 0 3 aufschlieBt, das so erhaltene Materiał
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erst einer Behandlung mit li. oder kochender Alkalilauge unterwirft u. darauf das 
feuchte Fasergut der Einw. von Cl., aussetzt, hiorauf einer Behandlung mit yerd., 
etwa 5— 10°/oig. NaOH unterwirft u. alsdann bleieht. (D. R. P. 557 537 KI. 55b 
vom 13/4. 1930, ausg. 24/8. 1932.) M. F. M u l l e r .

Brown Co., Portland, V. St. A., Verfahren zur Herstellung von an Alphacellulose 
reichem Zellstoff durch Behandlung ton roheni Zellstoff mit alkalischer Lauge, mit oder 
ohne Vorbehandlung in einer oxydierenden oder chlorierenden FI. vor der Alkali- 
behandlung u. mit oder ohne Bleichung nach der Alkalibebandlung, dad. gek., daB 
eine wss. Suspension des Zellstoffs von bestimmter Konsistenz, z. B. 9— 12%, her- 
gestellt wird durch Eindicken einer anfanglichen Suspension, m it yorzugsweise erhitzter 
alkal. Lauge gemischt wird, dafl die so gebildete Susppnsion, die eine Konsistenz von 
etwa 2— 5% haben kann, auf etwa 10—12% Konsistenz eingedickt wird, worauf der 
Stoff in der Hitze der Einw. der alkal. Lauge wahrend etwa 3— 8 Stdn. ausgesetzt 
wird, daB ferner der Stoff mit einer Lsg. behandelt wird, die 1— 2% CI2, berechnet 
auf Fasertrockengewicht, enthalt, u. yon dieser Lsg. frei gewaschen wird, bevor er 
der Behandlung mit Alkalilauge unterworfen wird,' dic etwa 5— 8% kaust. Soda, 
berechnet auf Trockengewicht des Stoffes, enthalt. Dazu noch einige weitere Unter- 
anspriiche u. eine Abbildung. (Ygl. A. P. 1709322; C. 1929. II. 1243.) (D. R. P. 
557 170 KI. 55b vom 1/5. 1926, ausg. 19/8. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Zellstoffabrik Waldhof, Helmuth Miiller-Clemm und Walter Leupold, Mann- 
heim-Waldhof, Verfahren zum Reinigen von Zellstoff nach dem Kochen, u. zwar von in 
Gruben, Biitten oder sonstige Behalter entleertem Zellstoff durch in Zeitabstanden oder 
ununterbroehen, zweckmaBig im Gegenstrom, durchgefiihrtes Waschen mit W., dad. 
gek., daB wahrend oder nach dem Durchwaschen W. unten in den Behalter eingeleitet u. 
das Abwasser mit den vom Stoff getrennten 1. u. unl. Verunreinigungen oberhalb der 
Stoffmasse durch einen an sich bckannten Obcrlauf abgeleitet wird. Vor oder wahrend 
des Durchwaschens wird ein Luft-, Dampf- oder Gasstrom in die M. eingeleitet. 
{D. R. P. 557 768 KI. 55c vom 28/1. 1930, ausg. 27/8. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Carl Busch Thorne, Hawkesbury, Ontario, Canada, Verfahren zum Mischen und 
Verteilen von breiartigen Maierialien, insbesondere Faserstoffbrei, zum Zweckc, aus un- 
gleich beschaffenen Massen, wio sie z. B. aus verschiedenen Kochera kommen, ganz 
gleichmaBige Massen zu erhalten, dad. gek., daB die von den Kochem kommendo M. 
in zwei oder mehrere Abteile eines Behalters gefordert wird, dann yon diesen Abteilen 
in gleich groBen Mengcn, z. B. durch eine am Boden angeordnete Schabevorr., die samt- 
liche Abteile gleichmaBig bestreicht, entnommen, mittels einer Forderyorr. einer Misch- 
vorr. zugefiihrt, u. schlieBlich aus dieser geteilt abgefuhrt, u. zwar derart, daB ein Teil 
an die Verbraucherstelle bzw. einen Sammelbehalter gefiihrt wird, wahrend ein anderer 
Teil zusammen mit der von den Kochern kommenden M. wieder in die Abteile des ge- 
teilten Behalters zuruckgefordcrt wird. Dazu einige Unteranspruche die Vorr. be- 
treffend u. mehrere Abb. (D. R. P. 557 063 KI. 55d vom 22/1. 1930, ausg. 18/8. 1932. 
A. Prior. 22/3.1929.) M. F. Mu l l e r .

Jean Cousin, Frankreich, Behandlung von Cellulosefascm. Urn die ReiBfestigkeit 
yon Cellulosefasern zu erhohen, sie widerstandsfahiger gegen Faulnis zu machen u. 
ihnen erhóhte Elastizitat zu yerleihen, behandelt man sie bei erhohter Temp. im 
Autoklaven mit einem Alkohol, wie Athyl- oder Amylalkohol, dem man etwas Form
aldehyd, Alaun u. Essigsaure zusetzt, verdampft dann die Behandlungsfl. u. dampft 
die Fasern. (F. P. 729 939 vom 26/3. 1931, ausg. 3/8. 1932.) B e i e r s d o r f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: W ilhelm Walter, 
Koln-Riehl, Rudolf Hofmann, Dormagen und Fritz Oschatz, Mannheim), Yer
fahren zur Aufarbeitung von Celluloseester- Rohlosungen, die auBer den bei Yeresterungsrkk. 
ais Losungsm. iiblichen Fettsauren noch wasserunl. Losungsmm. enthaltcn, dad. gek., 
daB dio Rohlsgg. nach Zugabe von W. erhitzt werden, wobei die wasserunl. Losungsmm. 
unter Bldg. eines azeotropen Gemisches abdestillieren u. gegebencnfalls aus der so 
erhaltlichen Lsg. des Celluloseesters in verd. Fettsaure der Ester durch Zugabe von 
W. oder yon anderen Fallmitteln isoliert wird. (D. R. P. 554 783 KI. 12 o vom 11/6.
1930, ausg. 14/7. 1932. F. P. 718 472 vom 10/6. 1931, ausg. 25/1. 1932. D. Prior. 
10/6. 1930.) _ E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Yerfahren zur Darstellung 
von Estem  der polymeren Kohlehydrate, dad. gek., daB man auf polymere Kohlenhydrate 
in der Warme ein oder mehrere organ. Saurehalogenide in Ggw. einer tertiaren araliphat. 
Base ais Verdunnungsmittel u. einer dem angewandten Saurehalogenid weniger ais

155*



239G H XV]II. 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.

aquivalenten Menge heterocycl. tertiiirer Basen einwirken liiBt. — Beispiel: 100 g 
trockone Weizenstarke werden in einem Gemisoh von 30 ccm Diathylanilin, 6 ccm 
techn. Pyridinbasen, 40 ccm eines Gemisches aus gleichen Teilen der Chloride der 
Pettsauren, C6Hu COOH—C8H17COOH mit unverzweigter Kohlenstoffkette unter 
Riihren auf 125— 135° erhitzt. Nach 1 Stde. kiihlt man ab u. isoliert den Starke- 
mischester der obengenannten Sauren durch Ausfallen mit Methanol oder Athanol. 
Das Rk.-Prod. ist in Aceton, Essigester, Bzl., Bzn. 1. u. wird in der Warme piast. u. 
fadenzichend. Aus seinen Lsgg. kónnen zusammenhangende Filme gegossen werden. 
(D. R. P. 550 761 Kl. 12o vom 17/8. 1930, ausg. 21/5. 1932.) E n g e r o f f .

Transparent Packaging & Printing Corp., New York, iibert. von: Irving. 
Gurwick, New York, Melirfarbendruck auf Cellophan. Das Cellophan wird hinter- 
einander mit mehreren Lackfarben bedruckt, wobei zwischen jedem Druek getrocknet 
wird. (A. P. 1 867 314 vom 4/6. 1931, ausg. 12/7. 1932.) G r o t ę .

Celluloid Corp., Newark, U. S. A., Verzieren von Cellulosedertialen m it Metali. 
Gegenstande aus Celluloscderiw. werden an der Oberflache aufgerauht u. dann ganz 
oder stellenweise unter Vcrwendung von Schablonen m it Metali bespritzt. Es kónnen 
auch Schichten mehrerer Metalle yerschiedener Schmelzpunkte nacheinander auf- 
gebracht werden. (E. P. 369 309 vom 12/1. 1931, Auszug veroff. 14/4. 1932. A. Prior. 
11/1. 1930.) B r a u n s .

Kodak-Pathe, Frankreich (Seine), Verzierung von Cegenstanden, wie Karosserien, 
Steinflachen u. dgl. Auf der Flachę wird ein Oberzug aus, gegebenenfalls gefarbtem, 
Celluloseacetat entweder direkt aufgebracht oder der (Jberzzug wird zuerst auf eine 
andere Unterlage, wie Papier, diinner Metallfolie usw., aufgeleimt, die dann auf dem 
Gegenstand bofestigt wird. Der Oberzug kann noeh geglattet werden. (F. P. 721 404 
vom 7/11. 1930, ausg. 3/3. 1932.) G r o t ę .

Sloane-Blabon Corp., New York, ubert. von: W illiam  E. W hitney und Harry
G. Hassenplug, Philadelphia, Herstellung von Linoleum. Grober Leinenstoff wird auf 
der einen Seite mit Linolcummasse iiberzogen u. auf der anderen Seite mit einer wss. 
Emulsion von Leinol, feingemahlenenem Kork u. Casein. (A. P. 1 868 038 vom 4/12.
1928, ausg. 19/7. 1932.) _ B e i e r s d o r f .

Śandura Co. Inc., Philadelphia, iibert. von: Julian T. Baldwin, W est Chester, 
V. St. A., Fufibodeiibelag, bestehend aus einer Tragermasse aus eingelegtem oder be- 
druektem Linoleum oder wasserdichtcm Filz, die auf der Oberseite m it einer Dekorations- 
u. einer durchsichtigen Schutzschicht aus einer Misehung von 100 Teilen Harz, 30 Teilen 
Weichmachungsmitteln, 5 Teilen Kautsehuk oder Ol u. 200 Teilen Lósungsm. yersehen 
ist. Die Unterseite besitzt einen Kleb- bzw. Olanstrieh u. eine durchsichtigc Schicht, 
z. B . aus einer Misehung von 100 Teilen gebleichtem Scliellack, 35 Teilen Dibutyl- 
■tartrat u. 100 Teilen A. (A. P. 1856 371 vom 29/10.1926, ausg. 3/5. 1932.) E n g e r o f f .

A. Schumacher, Aubervilliers, Frankreich, Plastische Massen, bestehend aus 
pflanzliehen Fasern, Zement u. einem Bindemittel, das sich aus einem Alkalisilicat, 
gelatinoser H 2S i0 3 u./oder eiweifiartigen Massen zusammensetzt. (Belg. P. 356 698 
vom 18/12. 1928, Auszug veróff. 25/6. 1929.) SARRE.

F lin tkote Co., Boston, V. St. A ., Herstellung von wasserfeslen faserhalligen Form- 
hórpern. In einem Gemisch von Fasern u. einer Bitumen- oder Kautschukemulsion 
wird das Bindemittel auf den Fasern niedergesehlagen, die M. in durchlassigen Formen 
durch Saugen oder Pressen geformt u. der Formkórper getrocknet, worauf sich ein 
nochmaliges Formen unter Druek u. Hitze ansehlieBen kann. Das Ausfallen des Binde- 
mittels auf den Fasern wird unter Bldg. eines ,,Fm erungsm ittels“ vorgenommen, 
das durch Zugabe von mindestens 2 Reagenzien gebildet wird, bei einem pn-Wert, der 
dem isoelektr. Pimkt des sich bildenden Fixierungsmittels entspricht. Dabci kann man 
eins der Reagenzien dazu benutzen, dem Fasergemisch den gewiinschten pH-Wert zu 
verleihen. — Z. B. setzt man dem Fasergemisch 2— 5% N a2S i0 3, berechnet auf die 
troekene Fasermenge, zu u. darauf soviel Alaun, daB das Gemisch einen pn-Wert von
4— 5 erhalt, der dem isoelektr. Punkt des sich bildenden Al(OH)3 entspricht. (E. P. 
359 950 vom 21/7. 1930, ausg. 26/11. 1931.) S a r r e .

Brown Co., Berlin, New Hampshire, iibert. von: John Carleton Sherman, 
Gorham, Maine, Herstellung von wasserdicliten Bohren aus 60—75°/0 Faserstoff u. 40 bis 
25°/0 oxydiertem Leinol u. etwas Schwefel. Dazu melirere Abb. (Can. P. 292 345 vom  
1/8. 1927, ausg. 20/8. 1929.) M . F. M u l l e r .

Alexander Deutsch und Czeczowiczka & Adler, Wien, Verbundplaiten, be
stehend aus einem Grundkórper wie Holz, Holzhalbfabrikaten o. dgl., auf welche eine
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diinne, fertig gehartete, bemust-erte Kunstharzplatte mit einem Leim aus einer Mischung 
von W., Casein, Borax m it Kunstharzpulver u. Ólfirnis unter Druck aufgebracht wird. 
Die Kunstharzplatte enthiilt keimtotende Stoffe. (Oe. P. 126135 vom 26/6. 1928, 
ausg. 1 1 / 1 . 1932.) B r a i j n s .

XIX. Brennstoffe; T eerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
D. A. Winter, Gasbelieizte Apparaie und Produkte der Verbrennung. Unvollstandige 

u. vollstandige Verbrennung n. die damit zusammenb&ngenden Faktoren. (Gas World 
97. 60— 61. 16/7. 1932. London.) S c h u s t e r .

J. Tausz und J. Draxl, Ober die gleichfórmige Flammenbewegung. Vff. Unter- 
sucłien die Flammgeschwindigkeit ruhendcr, brennbarer Gas-Luftgemisehe. Sie ziehen 
Vergleiche zwischen der dynam. u. der stat. Methode u. weisen nach, daB zwischen 
beiden Methoden ein prinzipieller Unterschied besteht. Bei der dynam. Methode 
wird durch Erteilung einer bestimmten Strómungsgeschwindigkeit die Eigenbewegung 
des Brenngases bei seiner Verbrennung unterdruckt. Die nach beiden Methoden 
erhaltenen Werte lassen sich also nicht vergleichen. Vff. besprechen dio bisher iiblichen 
Arbeitsweisen der stat. Methode u. finden, entgegen der bisherigen Annahme, 
daB dio Flammgeschwindiglceit dann nicht ais n. anzusehen ist, wenn sie in waagerecht 
gelagerten Róhren gemessen wird; dio senkreclite Róhrenlage gibt genauere Werte. 
Vff. untersuchen Gemische von Luft mit H 2, C2H2, CO, C6H6, CH4, C6H 14, Cyclohexan, 
Cyclohexen, C2H 4 u. Isopren systemat. auf ihre Flammgeschwindigkeit u. stellen 
folgendes fest: 1. Die Flammgesehwindigkeiten steigen mit zunehmendem Róhrendurch- 
messer. 2. Eine gleichfórmige Bewegung der Flamme konntc bei allen Gasarten nur 
in jenen Gasgemischen genau gemessen werden, die in der Nahe der unteren Vor- 
brennungsgrenzo lagen. 3. Die gleichfórmige Bewegung der Flamme liegt dann vor, 
solange sieli die Gcschwindigkeitszunahmc zum Róhrcndurchmcsser umgekehrt pro- 
portional verhalt. (Kuryen im Original.) 4. Steigen die Flammgeschwindigkeitswcrte 
proportional mit dcm Durchmcsser, so liegen vibrator. Bowegungsarten vor. 5. Bei 
den Hóchstgeschwindigkeitswerten wurden die vibrator. Bewegungen mitgemessen.
6. Die von Chapman u .  W h e e le r ,  C. 1927. I. 1931 vorgeschlagene Gleichung: 
V =  G -D k in der V die Flammgeschwindigkeit, D  der Róhrendurclimesser u. G u. k 
Konstanten darstellen, wurde dahin yerbessert, dafl es zweekmaBiger ist, nicht dio 
Flammonhóchstgeschwindigkeit oder die Flammengeschwindigkeiten bei gleichem 
Vol.-°/o-Geh. an Gas zu vergleiclien, sondern die Flammengeschwindigkeiten bei dem 
stó: liicmetr. Verhiiltnis G as: Luftsauerstoff, wcil man so zu Stoffkonstanten kommt, 
die fur die Gasart charakterist. sind. Yff. stellen die Gleichung auf V =  A  (B  4- log D), 
worin V =  Flammengeschwindigkeit in cm/sec, A  — Konstanto 28,98, D — Róhren- 
durchmesser in cm, B  gesuchto Stoffkonstante, bei der das stóchiometr. Yerhaltnis 
Gas-Luftsauerstoff zur Anwendung gelangen mu 13. Doch glauben Vff., daJ3 man mit 
einer Gleichung alle Einfliisse nicht erfassen kann u. geben die vorgeschlagene Gleichung 
nur ubersichtliclikeitshalber. Versuchsanordnung u. Zahlenmaterial im Original. 
(Petroleum 28. Nr. 29. 1— 13. 20/7. 1932. Karlsruhe, Techn. Hochsch.) K. O Mu l le r .

J. Mendelsohn, Einige Bemerkungen iiber das Waschen, das Mischen und die 
Verkokung vcm Kóhlen mit besonderer Beriicksichtigung der Transvaalkóhlen. Wegen 
Ggw. sehr fein verteilten Tons lassen sich Transvaalkohlen nicht waschen. Werden 
Mischungen von Kohlen der Verkokung unterworfen, so entsprechen die Ausbeuten 
an Ruckstand, Teer u. Gaswassor der Summę der Einzelausbeuten; dies trifft jedoch 
nicht fur dio Gaso u. fiir die Verteilung der Elemente in don Ausbringungsprodd. zu. 
Ferner wurde der Zusatz inerter Substanzen zu den Kohlen eingohend untersucht. 
(Journ. chem. metallurg. mining Soc. South Africa 33. 1— 24. Juli 1932.) B e n t h i n .

W. Święto sławski, M. Chorąży und B. Roga, Unlersuchungen iiber die Ver- 
besserung der Qualitat von oberschlesischem Koks. III. Beitrag zur Kenninis des Einflusses 
der verschiedene?i j>etrographisclien Varietaten der Steinkohle auf den Verkokungsvorgang. 
(II. vgl. C. 1932. II. 2129.) Im Gegensatz zu dem Befund K a t t w i n k e l s  wurde beob- 
achtet, daB die Eigg. der gleichen petrograph. Varietat bei Kohlen verschiedener Lagcr- 
statten sehr yerschieden sein kónnen. So ist das Vitrain aus Anthracit grundverschieden 
vom Vitrain aus Fettkohle usw. Die Unterss. der Vitraine, Duraine u. Fusaine aus 
Anthracit, Kokskohle, Gaskohle usw. verschiedener Herkunft ergaben folgendes: 
Die Vitraine enthalten wenig Asclie; ihr Geh. an fluchtigen Anteilcn sinkt mit dem 
geolog. Alter von 53% fiu: Gasflammkohle aus dem Krakauor Zagłębie auf 5% fur
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Anthrazit aus Siid-Wales. Die Backfahigkeit ist =  0 fur Anthrazit; bei den Mager- 
kohlen steigt sie im MaBe der Annaherung an die Fettkohlen, wclche die hóchste Back- 
fahigkeitszahl (60—70) zeigen; sie sinkt dann mit der Zunahme der fluehtigen Anteile 
u. sinkt fast auf 0 fiir die jiingsten Gasflammkohlen. Die Mehrzabl der Gaskohlen u. 
ein Teil der Gasflammkohlen zeigt keine Beziehung zwischen Backfahigkeit u. Gch. 
an fluehtigen Anteilen. —  Die Duraine verschiedcner Lagerstatten unterscheiden sich 
makroskop. wenig voneinander; sie zeigen ein gleichmaBig mattes Aussehen u. groBc 
Hartę. Es gelang nicht, aus allen Kohlen, aus denen Yitraine u. Fusaine erhalten wurden, 
auch Duraine zu erhalten. Die Duraine zeigen lióheren Aschengeh. ais Vitraine aus 
den gleichen Kohlen. Die Backfahigkeit ist viel kleiner, ais bei den Vitrainen; sie nimmt 
ab mit dem C-Geh. Die Fusaine der yerschiedenen Kohlen zeigten yerschiedene chem.- 
physikal. Eigg. Je hóher der Gch. der Kohle an fluehtigen Stoffen, um so hóher ist 
dereń Geh. an Fusain. — Mkr. Unterss. wurden an mehreren Durainen, Fusainen u. 
Vitrainen yorgenommen. — Soweit die Backfahigkeit in Frage kommt, stehen die 
oberschles. Vitraine den Vitrainen yon Kokskohlen wenig nach. DaC die oberschles. 
Kohlen einen wenig widerstandsfahigen Koks liefern, ist auf den hohen Geh. an fluehtigen 
Stoffen, geringen Treibdruck, geringe tlierm. Resistenz der bituminósen Stoffe u. starkę 
Sinterung beim Verkokcn zuriickzufiihren. Ein Zusatz bis 20% Durain zu Vitrain 
erniedrigt nur unbedeutend die Widerstandsfiihigkeit des aus dcm Gemiscli mit Vitrain 
erhaltencn Koks. Ein groBerer Duraingeh. beeintriiclitigt die Koksąualitilt. Hieraus 
ergibt sich die Notwendigkeit, die Kohlen nach ihrem Duraingeh. zu charakterisieren. 
Schon ein Geh. von uber 2% Fusain im Vitrain liat eine Abnahme der Widerstands- 
fahigkeit des Koks zur Folgo. In den oberschles. Kohlen schwankt der Fusaingch. 
in recht weiten Grenzen. (Przemyśl Chemiczny 16. 73— 86. 1932. Warschau, Chemiczny 
Instytut Badawczy.) ScH O N FELD .

Aufhauser, Die spezifischen Unterschiede in der Vcrbrennung von Braunkohle 
und Steinkohle. Bei der Verbrennung von Kohlen konnen die auf u. uber dem Rost 
sich abspielenden chem. Vorgange auch ais „Carburation" der Verbrennungsluft auf- 
gefaBt werden. Die charaktcrist. Unterschiede von Braun- u. Steinkohle, die fiir den 
der Verbrennung unterliegenden chem. Korper bestimmend sind, werden besprochen. 
Die Gesamtverbrennungsgeschwindigkeit bleibt bei Braunkohlen trotz groBerer Ge- 
schwindigkeit auf dem R ost noch hinter der der Stcinkohlen zurtick. Zur Intensivierung 
der Verbrennung der Braunkohlen ist die Beherrschung des Verbrennungsraumes 
iiber dem Rost notwendig. (Braimkohle 31. 655— 62. 3/9. 1932. Hamburg.) B e n t h i n .

W illy Bahren, Berechnung des Verbrennungsvorganges bei der Yerfeuerung von 
Oasgemischen. SchluB der C. 1932. II. 1105 ref. Arbeit. (Feuerungstechnik 2 0 .105—06. 
15/7. 1932. Ratingen.) ScH U STER .

E. J. Murphy, Bericht -iiber die Bewcrlung von Ólen fiir  Gaserzeugungszwecke. 
Vor- u. Nachteile der yerschicdcncn Bewertungsmethoden. Am besten sind die Crack- 
methode u. das opt. Verf. yon H o l m e s  (C. 1932. 11.1563.) (Proceed. Amer. Gas Assoc.
1931. 974— 76. Brooklyn, N. Y.) ScH U STER.

H. C. Armstrong, Eiiiige zukunftige Brenn.sloffprobk.me der mełallurgischen Praxis. 
Schwefelbeseitigung aus Heizgas; Teerabscheidung; Kontrolle des Temp.-Verlaufs; 
Art der Feuerungsatmosphare. (Proceed. Int. Conf. bitum. Coal 1. 652—56. 1931. 
Sheffield.) ScH U STER .

S. Ruhemann und H. Raud, Uber die Harze der Braunkolile. I. D ie Sterine des 
Harzbitumens. Aus dem durch Extraktion mit A. oder Bzl.-Aceton aus dem Bitumen 
einer mitteldeutschon Braunkohle gewonnenen Harz wurden die freien u. gebundenen 
Sauren entfcrnt u. die unverseifbaren Harzanteile naher untersucht. Beim Acetylieren 
dieser Anteile wurde neben schon im Harz festgestellten Paraffinalkoholen ein Isomeres 
des Oxy-allo-belulins (C30H.180 3, F. 346°) festgestellt. Nach den Rkk. muB man fiir 
die yorhandenen O-Atome eine atherartige oder heteroeycl. Bindungsform annehmen. 
AuBerdem ist dieser Korper im Gegensatz zu den mcisten Sterinen yollig abgesattigt.
—  Aus den unverseifbaren Anteilen des PAe.-Extraktes der Braunkohle konnten durch 
Ausfallung aus aceton. Lsg. in der Kalte u. Reinigung durch Dest. iiber Na Triakontan 
(C30H6?, F . 64— 65°) u. Dotriakontan (C32H66, F. 70— 71°) abgeschieden werden. Durch 
Acetyherung der unverseifbaren Anteile des PAe.-Extraktes konnten dio Alkohole 
C20H3i)O • OH (F. 250°) u. C30H.,9O- OH (F. 266°), ein Isomeres des Allobciulins, nach- 
gewiesen werden. Der restliche Hauptteil des PAe.-l. Harzanteiles bestand aus KW- 
stoffen u. zwar aus Polyterpenm. — Aus den unverseifbaren Anteilen des yon Wachsen 
befreiten Methanolextraktes der Braunkohle wurde durch Wasserdampfdest. u. Be-
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handeln einer Fraktion des Dcstillates mit Semicarbazid ein Semicarbazon GaHu N  ■ 
N H -C O -N H 2 (F. 200— 201°) erkalten, dem das Keton 4-Isoj»'opyliden-cyclohexo,non 
zugrunde liegen diirftc. Da dieser Korper ais /f-Piraewabkommling anzusehen ist, be- 
statigt sein Vork. die bisherige Erfahrung, daB Oxydations- u. Umlagerungsvorgange, 
die durch die saure Rk. des kolloidgebundenen Torfwassers bedingt sind, bei der 
Verandorung der Harze bei der Inkohlung eine wesentliche Rolle gespielt haben. —  
Bei Aeetylierung des Restes der unverseifbaren Anteile wurden gewonnen: Betulin- 
diacełat (F. 220—221°, hieraus Belulin, C30H 50O2, F. 254— 255°), Monoaeetat des Allo- 
betidins (F. 280—281°, hieraus Allobetulin, C30HS0O2, F. 264— 265°) u. das Monoaeetat 
des Oxy-allo-belulins, F. 345—346°, daraus Oxy-alb-betulin, F. 336—337°). Ferner 
wurde ein sterinahnlicher einwertiger Alkohol, dessen Acetat bei 293— 295° sehmolz, 
isoliert, der vermutlich ein Isomeres des Allobeiulins ist. Samtliclie chem. u. physikal. 
Eigg. (einschlieBlich opt. A ktm tat) der Phytosterine stimmten mit den in der Literatur 
angegebenen oder an Hand reinen Betulins u. seiner Abkommlinge gewonnenen Daten 
uberein. (Brennstoff-Chem. 13. 341—45. 15/9. 1932. Berlin, Inst. d. Gesellschaft f. 
Braunkohlen- u. Mineralolforschung an der Techn. Hoehschule.) B EN TH IN .

G. Winkler und O. Tietze, Unłersuchungen ilbcr die Absiebung fon Rohbraun- 
kohlen. (Braunkohlenarch. 1932. Nr. 36. 56— 69. Freiberg i. Sa.) B e n t h i n .

Hullen, Zur Frage der Capillarwirkung bei der Braunkohlenbrikettierung. B e- 
merkung zum Aufsatz von K e g e l  (C . 1932. II. 950). Erwiderung von Kegel- (Braun- 
kohle 31. 663— 64. 3/9. 1932. Magdeburg.) B e n t h i n .

G. Agde und R. Hubertus, Unłersuchungen iiber unlarschicdiiche Schwelprodukt- 
ausbeulen von Rohbraunkohlen. Unter moglichster Ausschaltung aller Vers.-Fehler 
wurden vier verschiedene Typen deutscher Kohlen in einem besonders konstruierten 
Ofen unter Variation der Vers.-Bedingungen verschwelt. Dieser besteht aus einem 
elektr. beheizten Al-Block, in dessen zylinderfórmigcm Ringeinsatz die Kohle {200 g 
bestimmter Kórnung) erhitzt wird. Dio Teerdampfe treten durch Lochreihen in der 
inneren Ringwand in den Hohlraum ein u. worden nach unten in die Vorlage abgezogen. 
Es wurden Verss. mit Rohkohlo durchgefuhrt u. ferner im HciBluftstrom u. im Vakuum 
vorentwasserte, sowio luftgelagerte Kohlenproben untersucht. Bei allen Kohlen wurde 
ubereinstimmend festgostollt, daB die Ausbeute an Schwelprodd. von der Art der Vor- 
entwasserung u. der Anheizung abhangig ist. (Diagrammeim Original.) (Braunkohle 31. 
675— 80. 10/9. 1932. Darmstadt, Techn. Hochschule.) B e n t h i n .

K. Lutś, Zur Frage der Besłdndigkeit des Kuckersits. Der Kuckersit ist weit be- 
standiger ais die Braunkohle. Es kónnen hochstens physikal. Veranderungen wahr- 
genommen werden, indem er namlich unter dem Einflusse des Einfriorens u. Auftauens 
fortlaufend zersplittert. Die chem. Voranderungen gehen ihren besonderen Weg u. ihre 
Geschwindigkeit ist eine ganz geringe. Unter Dach kann Brennschiefer jahrelang 
ohne merkliche physikal. Veranderung aufbcwahrt werden. (Chem.-Ztg. 56. 721—22. 
10/9. 1932. Mitteilg. a. d. staatl. Brennschieferindustric Estlands.) C o n s o l a t i .

M. I. Rawitsch und E. J. Lewina, Die isołherme Verdampfung des Wassers mis 
der Sola des „ Ramanitiski-Grabens“. Die boi 35° durchgefuhrte Unters. iiber die Ver- 
anderungen des J-Geh., der Basizitat, des Geh. an Naphthenen, an Ca u. Mg, an Carbo- 
naten u. Sulfaton, an Na u. Cl, an K u. Br sowie der D. D. der festen u. fl. Phasen der 
Sole beim Eindampfen zeigte, daB dic J-Konz. in der fl. Phase proportional der Ein- 
dampfung wachst, wobei sich keine J-Verluste nacliweiscn lieBen. Weiter ergab sieli, 
daB sich 75— 80% des gesamten NaCi-Gch. der Sole durch die Eindampfung gewinnen 
lassen, jcdoch haftet diesem so gewonnenen Salz der u nangenehme Geruch der Naphtliene 
an. (Chem. Journ. Ser. B. Journ. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. 
Shurnal prokladnoi Chimii] 4. 1002— 16. 1931. Leningrad, Inst. f. angewandte 
Chem.) K LEV ER .

Hans Poll, Die modernen Crackverfahren. Ausfuhrlichero Wiedergabe der in
C. 1932. II. 1258 referierton Arbeit. (Petroleum 28. Nr. 30. 6—10. 27/7. 1932.) K. O. Mu.

— , Anwendung von AluminiumcMorid in  der Erdolinduslrie. Boricht des Moskauer 
Erdolforschungsinst. iiber dio Anwendung von A1C13 in der Erdolindustrie, insbesondere 
beim Cracken von Masut. Bei einem AlCl3-Verbraueli von 9— 10% lieferto Ssuraehaner 
Masut 65— 70% Rohbenzin u. 17— 23% Koks. Emba-Masut ergab 66%, Balachan- 
Masut 60% Rohbenzin. Grosnyjer ungoreinigtes Paraffin mit hohem u. geringem 
Olgeh. u. rcines Paraffin ergaben resp. 40, 37 u. nur 5% Bzn. (bei Zusatz von A1C13 
beim F. des Paraffins). Gibt man dagegen das A1C13 zum Paraffin bei 70, 100 bzw. 
120°, so steigt die Bzn.-Ausbeute auf 25 bzw. 40 bzw. 45%. Das AlCl3-Crackbenzin
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aus Grosnyj-Masut enthielt iiber 54% Paraffin- u. 28% Naphthen-KW-stoffe. Die 
Koksmenge bctragt beim Masut-Cracken etwa 20%, nur Grosnyj-Masut ergibt etwa 
30% Koksriickstand. Zur Darst. der katalyt. AlCl3-Komplexverb. wurden Mineralol- 
KW-stoffe yerwendet. Die Bldg. der Komplexyerb. ist um so leicliter u. yollstandiger, 
je schwerer die Mineralólfraktion ist. KC1, insbesondere aber NaCl, yergiften den 
AlClj-Katalysator; F cC13, SiCl4 u. AI20 ,  (bis 1%) sind o lnie EinfluB auf die Crackung 
mit A1C13. Bei der Herst. von Sclimierolen durcli die Rk. mit A1C13 erweist sieh Paraffin 
ais das geeignetste Rohmaterial (3% A1C13). Ungesatt. KW-stoffe ergeben aber bei 
der Polymerisationsrk. keine Sckmieróle (bei gewohnlicliom Druck). (Petroleumind. 
[russ.: Ńeftjanoe Chosjaistwo] 22. 19— 25. 1932.) Sc h o n f e l d .

Sidney P. Armsby, Die Anwendung von K alk in der Erdolraffinalion. III. Teil. 
(II. ygl. C. 1932. II. 953.) Die Verwcndung von Kalk zur Verhiitung von Korrosion 
in Rohren, Tiirmen, Kondensatoren bei der Dest. u. bei ahnlichcn Betriebsarmaturen 
in Crackanlagen wird besprochen. Fiir chem. Behandlung, Neutralisation, Gaswasche 
u. Schmierfettherst., sowie zum Weichmachen des W. u. zur Neutralisation von Saure- 
schlamm wird die verschiedenartige Anwendung von Kalk yorgeschlagcn, u. Betriebs- 
'erfabrungen werden wiedergegeben. (Refiner and natural Gasoline Manufacturer 11. 
415— 21. Juli 1932.) K . O. Mu l l e r .

Paul M. Raigorodsky und Norman K. Rector, Theorie und Praxis der Dampf- 
rektifizierung bei den Belriebsbedingmigen non Dampfverdichtungsanlagcn. Beschreibung 
der Arbcitsweise einer Anlago der P e t r o l e u m  E n g i n e e r i n g  I n c .  u . A r t h u r
G. S ic KeE u . Co., in der in einem besonderen Fraktionierturm sowohl die yon der
Hochdruckanlage anfallenden Benzine, ais aueh aus der Kompressionsanlage kommenden 
yerdichteten Bestandteile yon Raffinations- u. Naturgasdampfen zusammen behandelt 
werden, u. aus beiden Komponenten ein stabiler Kraftstoff, frei von Butan u. zum 
Klopfen neigenden leiehten Bestandteilen, anfallt. An Hand yon Betriebsplanen u. 
Analysenzahlen wird die neuartige Arbeitsweise eingehend geschildert. (Oil Gas Journ. 
31. Nr. 9. 11— 14. 21/7. 1932.) K . O. Mu l l e r .

Ch. Ab-der-Halden, Die Fraktionierung von Kolilenwasserstoffen mittels Wasscr- 
dampfdestillation. Vf. zeigt an Hand von Verss. in einer GroBapparatur die techn. 
Vorteile der Rektifikation von KW-stoffen mittels iiberhitzten H 20-Dampfes, die sieh 
bei niedrigeren Tempp. u. mit groBerer Trennscharfe yollzieht, ais dio gewóhnlicho. 
Dest.-Tabellen u. Bilder im Original. (Revue Pćtrolifćre 1932. 905—07. 23/7.) K. O. Mu.

— , Die Yerwendung von Kolonnen fur kontinuierliche Fraktionierung bei der Ver- 
arbeilung von Erdolen. Beschreibung der Arbeitsweise einer Kolonne, die in 24 Stdn. 
150 to Rohol in 6 scharf getrennte Fraktionen (Leichtbenzin bis 205°, Benzin, Mittel- 
benzin von 210— 270°, Schwerbenzin 255— 320°, Gasol 280— 350° u. Spindelól 300— 360°- 
jeweils die 9 0 %  bei der Englerdest.) schneidet. (Reyue Pćtrolifere 1932. 914— 15. 
23/7.) K . O. M u l l e r .

— , Heizungen mittels Diphenyl oder D iphenyhxyd. In der Raffinationsindustrie 
burgern sieh dio Heizvorr. mittels der 250— 270° h. Dampfe yon C0H5— C6HS oder
C„H5—O—C8H 5 bei der Redest. von Schmierólen u. Kraftstoffen immer mehr ein.
(Revue Petrolifere 1932. 903. 23/7.) K . O. Mu l l e r .

R. Schreiter, Der Boetonasphalt mit seinen Foraminiferen. Vorlaufige Betrach- 
tungen vom geolog, u. palaeontolog. Standpunkt aus. (Asphalt u. Teer 32. 659—61. 
17/8. 1932. Freiberg, Sa.) Co n s o l a t i .

Edmund Graefe, Uber die Ursachen des Ausbleichens der Asphaltgesteine. Vf. 
stellt durch yergleiehende Verss., indem er m it Asphalt iiberzogene Glasplatten den 
Atmospharilien unter yerschiedenen Bedingungen aussetzt, fest, daB das sog. Aus- 
bleichen von Asphaltgesteinen nicht durch Osydation \inter EinfluB des Sonnenlichts 
u. des Luftsauerstoffs, sondern durch eine Verspródung unter demselben EinfluB u. 
nachfolgendem Wegwaschen durch Regcnwasser erfolgt. Am Originalgestein konnte 
beobachtet werden, daB der an der Oberflache befindliehe Asphalt yollkommen Bzl.-unl. 
geworden war, so daB er durch dio Nicdcrsehlage herausgespiilt wird, wobei das Mineral- 
gorippe hinterbleibt. (Asphalt u. Teer 32. 625—29. 3/8. 1932.) Co n s o l a t i .

A. D. Archangelski und S. P. Pawiowa, Uber den Ursprung der Bituminu des 
Wołga-Uraldistrikts. (Petroleumind. [russ.: Ńeftjanoe Chosjaistwo] 22. 26— 29.
1932.) _ S c h o n f e l d .

J. B. LonginuS, Paraffin in  Erdolbilumen. Dio Gtite der yerschiedenen Erdól- 
peche, insbesondere ihre Duktilitiit, hangt eng zusammen mit den Gehlł. an Paraffin
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u. S. Die dicsbcziiglichen DIN-Normcn gcniłgen den prakt. Anforderungen nicht. 
(Erdol u. Teor 8 . 125— 27. 15/3. 1932. Hamburg.) P a n g r i t z .

Gr. Bandte, Zur Kennlnis der Erdolbitumina. Es ist fur die mcistcn Falle yollig 
gleichgiiltig, ob ein. Asphalt einen hoheren oder geringeren Paraffin- oder S-Geh. besitzt, 
wenn er in seinen physikal. Eigg. u. der Bestandigkeit dieser physikal. Eigg. gegeniiber 
oxydativen Einfliissen oder chem. Agenzien so beschaffen ist, wie es der jeweilige Ver- 
wendungszweek erfordert. Vf. setzt sieli durch diese Ansicht in Gogensatz zu den 
Ausfiihrungen yon LoN G IN U S (vgl. vorst. Bef.). Vf. bringt zur Bestatigung seiner 
Ansicht yorgleichonde Analysendatcn. (Erdol u. Toer 8 . 380— 83. 25/8. 1932.) CONSOL.

E. Vellinger und R . Flavigny, tfber einige physikalisch-chemische Eigenschaften 
von Bitumenemulsionen. Mittels Antimonelektrode wurden Bitumenemulsionen in bezug 
auf ihr pn untersucht. Es erwies sich bei den untcrsuehtcn Emulsionen (mit 50°/o 
Bitumen u. Seife ais Emulgator), daB die gróBte Stabilitat bei pa 9 u. pn 13 besteht. 
Diese Stabilitat ist abhangig von der Oberflachenaktiyitat der dispersen Phasc in 
bezug auf ihren pji-Wert. Die akt. sauren Substanzen sind in dissoziierter Form weit- 
aus aktiver ais in nieht dissoziierter Form. Auch haben dio Bitumina eine gowisse 
Oberflachenaktiyitat, dio abhangig ist von ihrer Abkunft u. ihrer Behandlung. Die 
akt. Sauren wurden mit Hilfe der Antimonelektrode titriort. (Ann. Office Nat. Com- 
bustibles liąuides 7. 217—24. Marz-April 1932.) CONSOLATI.

K . Iw anow , Autoxydalion der hoheren Kohlenwasserstoffe und KoMenwasserstoff- 
gemisclie und ihre technische Bedeutung. Nach Zusammenfassung der theoret. u. experi- 
mentcllen Arbcitsergebnisse uber die Oxydation yon KW-stoffen wird iiber eigene 
Verss. zur Oxydation yon Erdol-KW-stoffen in fl. Phase bei etwa 150° berichtet. (AlsMafi 
der Oxydationsfahigkeit galt dio nach 3-std. Einw. yon 0 2 im App. von BuTKOW bei 
15 at erhaltene VZ.) Verss. zur Oxydation von Balachaner (Ol von Naphthentypus) u. 
Grosnyj (paraffin. Ol) :— Solardl, in ungereinigtem Zustande u. nach Raffination m it 
yerschiedenen Mengen H 2S 0 4 zoigen, daB die Ausbeuten an hoheren Carbonsauren 
u. die Oxydationsfahigkeit mit dem Raffinationsgrad zunehmen, jedoch nimmt gleich- 
zeitig der Anteil an in PAe. I. Fettsauren etwas ab. Ole mit Paraffinbasis liefern bei 
gleichem Oxydationsgrad mehr Fettsauren u. weniger Oxyfettsauren ais naphthen- 
reiche Ole. Jodem Ol entsprieht ein bestimmter Raffinationsgrad, bei welckem dio 
geringste Neigung zur Bldg. von Sauren unter der Einw. yon 0 2 besteht, was bei der 
Herst. von Schmier- u. Isolierolen bcriicksichtigt werden muB. Andererseits lassen 
sich die leichteron Erdólfraktionon zu etwa 30% in hochmolekulare Fettsauren um- 
wandeln, vbn denen % fur die Seifenfabrikation geeignet sind. Der zeitliche Verlauf 
der Solaroloxydation zeigt, daB dio Menge der gebildeten hochmolekularen Fettsauren 
anfangs zunimmt, um nach etwa 4 Stdn. konstant zu bleiben; gleichzeitig steigt der 
Geh. der Fettsauren an in PAe. unl. Oxysauren. Zu dieser Zeit beginnt auch yermehrte 
Bldg. von niederen, in W. 1. Fettsauren, insbesondero aus paraffin. Ol. Dio Saurebldg. 
bei der A l t e r u n g  v o n  M i n e r a l o l o n  yollzieht sich demnach folgendcrmaBen: 
Ankaufung hoherer, in Ol 1. Fettsauren; allmablichcr tJbcrgang der letzteren in Oxy- 
sauren, was yermehrte Sehlammabscheidung zur Folgo hat; gleichzcitig findet Zunahmo 
an fluchtigen Sauren statt, dio in Ggw. des bei der Oxydation gebildeten W. eine be
sonders stark korrodierendo Wrkg. auf dio App. ausiiben. Boi Anwendung von Luft 
ais Oxydationsmittel wurde eine Zunahme der Óxydationsgeschwindigkeit der Mineralole 
mit dem Druck festgestellt; bei 0 &-0xydation sinkt dagegen die Oxydationsgeschwindig- 
kcit mit zunehmendem Druck. —  Na-, Li-, Mn-, Fe-, Pb- u. Cu-Katalysałoren erhohen 
sowohl die Gcsamtoxydationsfa,higkeit wie die Fettsaureausbeute von nicht weitgehend 
yorraffinierten Mineralolen; bei den lioehraffinierten Olen wurde dagegen die Fettsaure
ausbeute durch die Wrkg. der Katalysatoren nicht erhoht, manchmal sogar stark herab- 
gesetzt, wahrend dio Bldg. yon Oxysauren gesteigert wurde, so daB die Gesamtmenge 
an den beiden Fettsaurearten in heiden Fallen nur wenig ycrsoliieden war. Diese Tat- 
saclien lassen dio Vermutung aufkommen, daB die Wrkg. der meisten Katalysatoren 
yielleicht nicht in einer Beschleunigung der Oxydation der KW-stoffe besteht, sondern 
in der Hemmung des oxydationshindemden Einflusses von Beimengungen, die durch 
weitgehende Raffination beseitigt werden. (Petroleumind. [russ. r Neftjanoe Chosjaistwo] 
22. 85— 94. 1932. Moskau.) _ S c h o n f e l d .

K. I. Iwanow und N. N. Petin, Oxydation vcm Mineralolen unter der Wirhung 
von analytisch nicht nachweiśbaren Katalysatoren. Es wurde die Beobachtung gemacht, 
daB die Oxydationsfiihigkeit von Mineralóldestillaten u. gereinigten Mineralolen dayon 
abhangig ist, ob dieso m it Leitungs- oder dest. W. ausgewaschen worden sind; im ersten
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Falle ist ihre Oxydationsfahigkcit erheblich grofier. Ebenso wie Rohdestillate yerhalten 
sich unyollstandig goreinigte (mit H 2S 0 4, nicht neutralisiert) Mineralole, aber besonders 
seharf zeigt sich die Erseheinung bei m it fl. S 0 2 nach E d e l e a n u  raffinierten Olen. 
Die Oxydationsfahigkeit der Ole wurde gepruft durch Best. der SZ. u. VZ. der 3 Stdn. 
bei 150° u. 15 at im App. von BuTKOW m it 0 2 behandelten Ole. Ein Balachaner 
Solarol, raffiniert m it 250% S 0 2, ergab bei Auswaschen m it dest. W. nach der B u t k o w - 
Probe die VZ. 4,4, nach Vorbelmndeln mit Brunnenwasser die VZ. 112,6, d. h. eine 
dreiBigfache Oxydationsfahigkeit. Die Oxydationsfahigkeit des unraffinierten Destillats 
wurde unter gleichen Bedingungen durch Auswaschen m it Leitungswasser um das 
12-fache gesteigert (VZ. der Oxydationsprodd. 53,9). Es wurde festgestellt, daB die 
Erseheinung m it der Ggw. von Naphthensauren zusammenhangt u. nach Neutrali- 
sation mit Lauge oder seharfer H 2S 0 4-Raffination yerschwindet u. andererseits be
sonders deutlioh bei SOz-Raffinaten zu beobachten ist, bei welcher Raffinationsart 
der Naphthensauregeh. nur wenig abnimmt. Andererseits zeigen Ole, dereń Oxy- 
dationsfahigkeit durch Auswaschen mit Leitungs- oder dest. W. nicht beeinfluBt wird, 
nach Zusatz von Naphthensaure die beriehtete Erseheinung. E in  Ol, dessen Oxy- 
dationsfahigkeit durch Auswaschen mit Leitungswasser erhoht wird, verliert diese 
Eig. nach Auswaschen mit dest. W. Die Annahme, daB es sich um die katalyt. bzw. 
Promotorwrkg. von Naphthenaten handelt, welehe mit den im Leitungswasser ent- 
haltenen Salzen gebildet wurden u. im Mincralol 1. sind, hat sich ais irrtumlich erwiesen: 
Zusatz von Fe-Salzen bzw. von kolloidalem Fc-Hydrat usw. zu dest. Waschwasser 
hat die Oxydationsfahigkeit nicht beeinfluBt. Auch ein mit yerschiedcnen Salzen 
yersetztes dest. W., dessen Zus. derjenigen des Leitungswassers entsprach, wirkte nicht 
anders ais reines dest. W. Der im Leitungswasser enthaltene positive Katalysator 
der Mineraloloxydation ist demnach keine Ee-Verb. Durch Behandeln des W . mit 
H 2S 0 4 u. hierauf mit Ca(OH)2 wird dieser Katalysator aus dem Leitungswasser ent- 
fernt. (Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. 
Shurnal obschtschei Chimii] 1 (63). 704— 16. 1931.) SCHÓNFELD.

Welwart, Sicherer Flammsćhutz von Holz und Ilolzkonstruktionen aller Art. Eine 
siehere Flammschutzwrkg. von Bauholz, Eisenbahnschwellen u. dgl. laBt sich dadureh 
erreichen, daB man in wss. Lsg. bekannter Elammschutzmittel geniigende Mengen der 
Alkałiverbb. aus Kondensationsprodd. hijherer aliphat. Alkohole mit Sulfonierungs- 
mitteln lost u. mit dcm Gemisch das Holz impragniert. (Seifensieder-Ztg. 59. 419. 
29/6. 1932.) S c h o n f e l d .

Ernest A . Rudge, Die Konse.rvie.rung von Bauholz. Obersicht. (Times Imp. 
foreign Trade Engin. Supp l. 30. Nr. 721. XIV—XV. 30/4. 1932.) S c h e i f e l e .

Ronald M. Scott, Schutzbehandlmig von infiziertem Hartholz. Nach aligemeinen 
Ausfiihrungen iiber dio an Nutzholzern entstehenden Infektionsschaden werden die 
Schutzmethoden: Dampfen u. nachfolgende Behandlung mit Kreosot oder Kochen in 
Kreosotolen oder almlieh wirkenden Substanzen besprochen u. prakt. Ergebnisse 
mitgeteilt. (Commonwealth Engineer 19. 401— 06. 1/7. 1932.) SCHUSTER.

W. Engels, Die Impragnierung des Holzes mit ,,Fluralsil“ . (Vgl. R a b a n u s ,
C. 1932. II. 954.) Vf. halt nach wie vor die Beweisfiihrung von R a b a n u s  fiir irrig 
u. bringt neue Belege fiir die gute Wirksamkeit von Eluralsil. (Chem.-Techn. Rdscli. 
47 . 197— 99. 14/6. 1932. Berlin.) G r im m e .

F. Moll, Die Impragnierung des Holzes mit Fluralsil. (Chem.-Techn. Rdscli. 47. 
219—21. 241—42. 12/7. 1932. — C. 1932. II. 1562.)’ Sc h e i f e l e .

A. C. Fieldner und W . A. Selvig, Anwendung von Aschcnkorrekturen auf dic 
Analysa verschiedcner Kohlen. (Fuel 11. 306— 12. Aug. 1932. — C. 1932. II. 
805.) S c h u s t e r .

D. J. W. Kreulen, Studien iU>er die Neigung von Steinkohlen zur Selbstcntzundung.
II., III., IV., V. (I. vgl. C. 1932. II. 318.) II. Messung des Inkohlungsgrades von  
Steinkohlen aus der Warmeentw. beim Mischen mit 95%ig. H 2S 0 4 oder 50%ig. H N 0 3. —  
Ausgehend von der Wahrnehmung, daB beim oxydativen Abbau von Humuskohlen 
primiir Huminsaure gebildet wird, hat Vf. eine Methode ausgearbeitet, bei der die zu 
priifende Kohle bei einer bestimmten Temp. 1/ 2 Stde. im 0 2-Strom erhitzt wird, worauf 
man dic Menge der entstandenen Huminsaure durch Estraktion mit Laugo u. Oxy- 
dation mit KJInO., bestimmt. Diese Huminsaurezahlen liefern in Abhangigkeit von  
der Oxydationstemp. charakterist. Huminsaurekurven, die eine seharfere Einteilung 
der Kohlen ermoglichen, ais dies bisher nach dem Geh. an fluchtigen Bestandteilen 
moglich war. Zwischen dem Geh. an fluchtigen Bestandteilen, der Initialtemp. u.
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der Neigung zur Bldg. von Huminsaure beim oxydativen Abbau besteht ein Parał - 
lelismus. — III. Feststellung der Initialtempp. u. Huminsaurekurven der petrograph. 
Komponenten einer Steinkohle. Vitrain ist am leichtesten oxydierbar, es folgt Durain u. 
schlieBlich Fusain. — IV. Best. der Initialtcmp. fiir 46 verschiedene Steinkohlen der 
Carbonformation u. fiir 8 Kohlen einer Grube, jedoeh aus verschiedenen Tiefenlagen. 
Diskussion abweichender Ergebnisse. —  V. Unters. eines Gemisches von Yitrain u. 
Fusain, melirerer Gemisehe von Steinkohlen mit hohem Geh. an fliichtigen Bestand- 
teilen u. solchen mit niedrigem Geh. an diesen sowie von Gemischen mit einem Aschen- 
geh. bis zu 80%. (Chem. Weekbl. 29. 367— 71. 382—83. 400—04. 414— 17. 2/7. 1932. 
Rotterdam.) S c h u s t e r .

Ch. Jungblut, Die Beslimmung des Teers in Ammoniakwasser. Das Ammoniak- 
wasser wird 2—3mal mit Chlf. oder CS2 ausgeschiittelt, abgetrennt, mit 15%ig. Sodalsg. 
u. 20%‘g- H2SO.j gewaschen, getrocknet u. das Lósungsm. im Vakuum abdest. Man 
iiberlaflt den Riickstand ]/ 2 Stde. der Trocknung im Vakuum u. wagt. Beim Be- 
rechnen sind 5,2% Verdampfungsverlust (eine Zahl, die empir. festgestellt wurde) 
in Rechnung zu ziehen. (Ann. Chim. [2] 14. 337—39. 15/8. 1932.) C osrsO LA TI.

H. Basler und J. Miegl, Notiz iiber eine Kurzmetliode zur TJntcrscheidung bitumi- 
noser Stoffe. Aus der zu untersuchenden Substanz wird zunachst eine 10%ig. Dis- 
persion in CS2 (Stammlsg.) u. daraus eine 10%ig. Dispersion in Petrolather (gefallte 
Lsg.) hergestellt. Nach erfolgter Sedimentation (dereń AusmaB u. Geschwindigkeit 
verschieden ist, u. welche zu verschiedenen KorngroBen fiihrt) u. nochmaligem Auf- 
schiitteln wird jo ein Tropfen der Stammlsg. u. der gefallten Lsg. auf Filtrierpapier 
gebracht. Es ergeben sieh hierbei charakterist. Bilder, die sieh sowohl in der Form 
u. Art, ais auch in der Farbę der entstehenden Kreise u. Bingo voneinander unterscheiden, 
u. welche zur Unterschcidung von Naturasphalten, Erddlasphalten, minderen Petrol- 
pechen, Teerprodd. untereinander usw. geeignet sind. Dio Gesamtdauer der Best. 
betragt hochstens 30 Min. (Kolloid-Ztschr. 59. 345—46. Juni 1932. Wien, Labor. d. 
„Asdag“ . Bauabt. d. ,,Teerag“ A.-G.) G u r i a n .

A. W . Trusty, Bohdlpriifung im  Laboratorium. (Vgl. C. 1932. II. 151.) Vf. be- 
schreibt eingehend die Arbeitswcise u. gibt tabellar. die physikal. Konstanten aller 
aus einem Ost-Texas-Rohol geschnittenen Fraktionen wieder. (Einzelheiten im Ori- 
ginal.) (Petroleum Engineer 3. Nr. 10. 30. Juni 1932.) K. O. M u l l e r .

G. L. Eaton und C. A. Porter, Kritische Temperaluren von Erdolen. Vff. ver- 
bessern dio Methode von ZEITFUCHS (C. 1926. I. 2416) zur Best. der krit. Temp. 
von Erdolen unter Verwendung einer Riihryorr., um die in dem diinnwandigen Rohr 
befindliche Olprobe, beim Aufheizen zur krit. Temp. zu bewegen. Vers.-Apparatur u. 
Besehreibung im Original. Aus don Yers.-Ergebnissen u. Literaturnachweisen iiber 
reine KW-stoffe wurde von Vff. eine n ii h e r o empir. Beziehung zwischen den krit. 
Tempp. u. den A.S.T.M.-Kpp. hergestellt ais sio von Mc K e e  u . P a r k e r  (C. 1929.
I. 593) angegeben wurden. Dies erreichten Yff. durch Einfiihrung eines vom spezif. 
Gewicht abhangigen Faktors in die mathemat. Gleichung. Ableitung u. tabellar. 
Zusammenstellung der Vers.-Ergebnisse im Original. (Ind. engin. Chem. 24. 819— 22. 
Juli 1932.) K. O. M u l l e r .

E. A. Robinson, Dic Anilinpunldsmdhode zur Beslimmung der aromatischen 
Kohlenwassersloffc. (Mitbearbeitet von S. D. Sakatowa.) An einer Reihe von Bzn.- 
Sorten wurde die Genauigkeit der verschiedenen Ausfiihrungsverff. zur Anilinpunkts- 
best. nachgepriift. Vergleicli der Methoden: Krit. (maximaler) AP. u. Methode gleicher 
Voll. von Anilin u. B zn .: Der krit. AP. von viel aromat. KW-stoffe enthaltendem Bzn. 
gibt eine starkę Diskrepanz mit dem mit gleiehen Voll. ermitteltem AP. D ic Differenz 
ist um so geringer,je kleiner der Geh. an aromat. KW-stoffen u. yerschwindet bei dereń 
Abwesenheit. Auch die AP.-Depression (nach Entfernung der aromat. KW -stoffe) 
ist deshalb je nach der Methode versehieden u. die Differenz um so gróBer, je hóher 
der Geh. an aromat. KW-stoffen im Bzn. Die nach der Methode des maximalen AP. 
ermittelten Koeff. sind hoher, ais nach der Methode gleicher Voll. erhaltene. Man 
kann jedoch bcide Verff. der AP-Best. anwenden, yorausgesetzt, dafi der Koeff. nach 
der gleiehen Methode bestimmt wurde, wie der AP. fiir cłie Dopression. D ie Methodo 
gleicher Voll. ist jedoch ais die rascliere u. einfachcre vorzuziehen. (Petroleumind. 
[russ.: Neftjanoe Chosjaistwo] 22. 226— 30. 1932. Moskau.) S c h o n f e l d .

Hóganas-Billesliolms Aktiebolag, HSganas (Erfinder: S. E. Sieurin), Calci- 
nieren von Pelroleumkolcs, Anthracit o. dgl. Das Materiał wird, gegebenenfalls in Mischung
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mit einem Brennstoff, durch eine vertikale, im unteren Teile verengte Retorte gefuhrt. 
An dieser Stelle wird Verbrennungsluft oder auch Brennstoff quer durch die Retorte 
geleitet. Die Verbrennungsprodd. stromen aufwarts um den oberen Teil der Retorte, 
der zweckmaBig aus Si-Carbid besteht. Dio Calcinierung von Anthracit erfolgt z. B. 
boi Tempp. von 1350— 14000. (Schwed. P. 70 838 vom 28/6. 1928, ausg. 23/12.
1930.) D r e w s .

Dr. C. Otto & Co. G. m. b. H ., Bochum, Verfahren zum Verkoken verdichteler
Kohlekuchen. Yerf. zum Verkokon von Kohlekuchen, bei dem eine Verdichtung der 
Kohlekuchen durch absatzweises hydraulisehes Pressen in der Holienrichtung mittels 
iiber die ganze Kuehenliinge verteilter PreBstempel erfolgt, dad. gek., daB in der Mitte 
des Kohlekuchens eino durch dio ganze Lange laufende, aus zwei im bestimmten Ab- 
stand gehaltenen gelochten Platten bestehende Absaugevorr. mit eingepreBt wird, 
wobei dio in zwei Reihen aufgcstellten PreBstempel die Kohle zu beiden Seiten dieser 
Absaugevorr. zusammenpressen, daB sodann die Absaugevorr. m it dem verdichteten 
Kuchen in den Ofen gefahren, an eine Saugleitung angesohlossen u. aus der Kammer 
zuriickgezogen wird, sobald die Kohle in der Mitte der Kammer eine Temp. von etwa 
300° erreicht hat. (D. R. P. 551 940 KI. lOa vom 12/10.1929, ausg. 8/ 6. 1932.) D e r s .

Friedrich Uhde, Dortmund, Verfahren zur Rcinigung von Itohgasen, wie z. B. 
Kokereigas, aus denen unter Anwendung des an sich bekannten Druckverfliissigungs- 
verf. Wasserstoff bzw. Stickstoffwasserstoffgcmischo hergestellt werden sollen, von C 02 
u. den ungesiitt. KW-stoffen in einem Arbeitsgang durch Waschen m it einer Lsg. von 
Alkalicarbonat, dad. gek., daB dor zur Waschung benutzten Alkalicarbonatlsg. Aceton 
zugesetzt ist. —  Man gelangt so in einem Arbeitsgang zu einer Befreiung des Gases 
von allen unerwiinschten fremden Stoffen. (D. R. P. 555 383 KI. 26 d vom 11/10.
1929, ausg. 21/7. 1932.) D e r s i n .

Koppers Co., Pittsburg, Penns., V. St. A., Verfahren zur Rcinigung von Brenn- 
■und anderen Gasen von Schwefelwasserstoff und anderen saurm  Bestandteilen durch 
Waschen mit einer F l., die Alkali u. Arsen in Lsg. enthiilt, u. Aktivierung der mit S  
angereicherten Fl. mittels Luft oder 0 2 unter Gewinnung von S  in fester Form, dad. 
gek., daB die Konz. der Waschfl., von 0,5 bis 1% a-ls A s20 3 bereehnet, dadurch auf- 
rechterhalten wird, daB eine Alkali u. Arsen enthaltende Verb. oder Mischung, vor- 
zugsweise eine Lsg. zugesetzt wird. —  Die Zusatzverb. oder Zusatzmischung soli 
Alkali u. A s im Verhaltnis von 1 bis 2 Molen auf 1 Mol des letzteren enthalten. 
(D. R. P. 555 845 KI. 26d vom 27/7. 1927, ausg. 4/8. 1932. A. Prior. 7/3.1927.) D e r s .

Dr. C. Otto & Co., G. m. b. H ., Bochum, Verfahren zur Behandlung von Kohle- 
destillalionsgasen mit direkter Gaskiihlung u. 7ie?izo/gewinnung durch im Kreislauf 
gefuhrtcs, m it W. direkt riiekgekiihltes Waschol, dad. gek., daB der olige Ablauf des 
GasschluBkiihlers fortlaufend dem in den direkten Wascholkiihler eintretenden Benzolol 
beigegeben wird. —  Dadurch wird das im Ablauf yorhandene W. bei der Mischimg 
mit den verhaltnismaBig groBen Olmengen, die der Benzolwasche dienen, sehr leicht 
in das Kiihlwasser abgegeben. Die ziemlieh kostspielige Entfernung der Wasserspuren 
aus dem oligen Ablauf des SchluBkuhlers eriibrigt sich also u. das hier anfallende Ol 
dient zur standigen Erneuerung des im Kreislauf gefuhrten Wascholes. {D. R. P. 
554145 KI. 26 d vom 1/10. 1930, ausg. 2/7. 1932.) D e r s i n .

Gas Light & Coke Comp., England, Abscheidung von Kolilenwasserstoffen aus 
Gasen. Die im Stoinkohlongas enthaltenen KW-stoffe, z. B. C6H 6, werden in bekannter 
Weise durch akt. Kohle, Kieselsauregel u. dgl. adsorbiert u. mit W.-Dampf aus- 
getrieben. D ie Regenerierung der Adsorber erfolgt mit H 2 bei 250 at u. bei 440—450°. 
Hierbei sollen die durch Polymerisation der ungesatt. KW-stoffe entstandenen Harze, 
gcgebenenfalls unter Zuhilfenahmc von Molybdansauro ais Katalysator, gespalten u. 
hydriert werden. (F. P. 721 898 vom 24/8. 1931, ausg. 9/3. 1932. E. Prior. 12/5.
1931.) H o r n .

G. W. Kopelewitsch, U. S. S. R ., Verfahren zum Trennen von Rohbenzol in unter
150—160° und uber 150—1600 siedende Fraklionen. Das im letzten Skrubber in der 
Benzolwasche abflieBende Waschol wird wieder in diesen Skrubber von oben zugefuhrt 
u. nur ein Teil des mit Kohlenwasserstoffen gesatt. Waschols wird unten abgefiihrt 
u. durch das vom vorangehenden Skrubber kommende Waschol ersetzt. Auf diese 
Weise werden im letzten Skrubber nur die Fraktionen iiber 150— 160°, wahrend in den 
librigen Skrubbern die Fraktionen unter 150— 16Q° ąb.sprbiert werden. (R uss. P . 
24 071 vom 18/12. 1930, ausg. 30/11. 1931.) R i c h t e r ..
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Ges. fur Teerverwertung m. b. H ., Fritz Kraft und Sebald Muller, Duisburg- 
Meideriob, Herstellung von fesłem Naphthalin. Das Naphthalin oder ahnliche reino 
KW-stoffe werden geschmolzen u. auf eine eingetauelite, gekiililte Walze iibertragen, 
von der sie in festem u. feinkrystallin. Zustaude mittels eines Messers abgenommen 
werden. Es lassen sich so auch Acenaplithen, Diplienyl u. Diphenylenoxyd ycrarbcitcn. 
(F. P. 726 246 vom 14/11. 1931, ausg. 25/5. 1932.) D e r s in .

Bamag-Meguin Akt.-Ges., Berlin, Verfahren w id  Einrichtung zur Erzeugung 
von D am pf und Wassergas aus gliihendem Koks u. dgl. Verf. zur Erzeugung von Dampf 
u. Wassergas aus gliihendem Koks u. dgl. der in cincm geschlossenen Behaltcr unter 
Druck m it W. bespritzt wird, dad. gek., daB die kontinuierłiche Erzeugung von reinem 
Dampf u. die getrennte Abfiihrung von Wassergas dadurch erreicht wird, daB die ent- 
stehenden Loschdampfe aus der Loschkammer wechselweise in zwei Dampfspeiclier 
derart eingefiihrt werden, daB aus dem nicht im Aufladezustandc befindlichen Warme- 
speicher jeweils der reine Verbrauchsdampf entnommen wird, wahrend nach Um- 
schaltung der beiden Speieher der andere rcinen Dampf gibt u. der crsterc sich im Auf- 
ladezustand befindet u. wobei aus dcm im Aufladezustand befindlichen Speieher die 
nicht kondensierbaren Gase, wie Wassergas u. dgl., abgeleitet werden. (D. R. P. 
528 892 KI. 10 a vom 3/7. 1928, ausg. 20/6. 1932.) D e r s i n .

Metallges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung eines heizstarken Gases. Man 
vcrgast Kolile oder andere feste Brennstoffe mit 0 2 oder einer an 0 2 angereicherten 
Luft unter Druck yon 10—30 at u. in Ggw. von W.-Dampf, so daB in dcm Gase ein 
hoher Geh. an H„ u. CHt entsteht. Zu diesem Zwecke kann man katalyt. wirkende 
Mctalle oder Oxyde zusetzen. Das Gas wird dann unter Druck von C 02 befreit u. ge- 
reinigt u. darauf unter Kraftgewinnung entspannt. (Aust. P. 1107/31 yom 10/3.
1931, ausg. 2/6. 1932. D. Prior. 10/3. 1930.) D e r s i n .

Union Carbide and Carbon Research Laboratories Inc., New York, iibert. 
yon: George C. Quelch, V. St. A ., Schweiflgas, bestehend aus einer Mischung yon 
38— 45% / / 2, 1 ° /0 Afhan u. im iibrigen aus CHV (A. P. 1863  636 vom 8/ 6. 1926, 
ausg. 21/6. 1932.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.,Frankfurt a. M., Herstellung von Acetylen. Man 
unterwirft CII4 oder seine Homologen, wie Atlian, Propan oder Butan, ferner ungesatt. 
KW-stoffe, z. B. Olefine, oder Teere, Ole u. ihre Dest.-Prodd. in yerspriihtem Zustando 
der Einw. eines elektr. Lichtbogens, der einen Energieinhalt von mehr ais 2 KW  je 
Sekunde u. je ccm des vom Lichtbogen erfiilltcn Baumes besitzt. Man leitet z. B. 
ein Gemisch von gleiehen Teilen CII, u. / / 2 durch einen elektr. Rohrenofen m it 12 mm 
Durchmesser, in dem ein Lichtbogen mit 2,1 KW  je ccm Ofenraum brennt. Das Gas 
enthalt danach 9% C2/ / 2 u. dic Ausbeute betragt 80 1 C2/ / 2 je KW h. (E. P . 370 414 
yom 31/12. 1930, ausg. 5/5. 1932.) D e r s i n .

Consortium fiir Elektrocliemische Industrie, Munchen, iibert. von: W illy
O. Hermann und Erich Baum, Miinchen, Herstellung von Athylen und Acetylen. Man 
brennt eine Flamme eines brennbaren Gases mit 0 2 unter der Oberfliiche yon brenn- 
baren F il., wie Petroleum oder Alkoholen, u. unterbricht den Zustrom des brennbaren 
Gases, sobald dio FI. in der Umgebung der Flamme geniigend hoeh erhitzt ist, daB die 
Flamme durch die Zufuhr von 0 2 allein aufrecht erhalten wird. Beim Einblasen von 
150 1 0 2 je Stde. in Petroleum erhiilt man 360 1 eines 6,4% Cr2/ / 4 u. 4,4%  C2/ / 2 enthalten- 
den Gases. (A. P. 1 8 64196  vom 14/4. 1928, ausg. 21/6. 1932. D . Prior. 16/4. 
1927.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ungesdtligter 
Kohlenwasserstoffe aus flussigen im  Lichtbogen. Man laBt die fl. KW -stoffe iiber die 
innerc Wand des Ofens hcrabflieBen, laBt den Lichtbogen in einem / / 2-Strom brennen 
u. reguliert den Stronwerbrauch u. die Stromung des / / 2 so, daB eine Rufibldg. nicht 
eintritt. Man brennt z. B. in einem senkrechten Ofen einen Lichtbogen mit 13900 Volt 
u. 0,335 Amp. u. fiihrt in diesen von unten stiindlich 4,5 cbm //„  ein, wahrend 60 1 einer 
Mineralolfraktion, von der 25% zwischen 185 u. 260° sd., herabrieseln. Man erhalt 
stiindlich 5,5 cbm Gas mit 7,14% C J I2, 2,7% CJI.l u. 4,5% CII,. (F. P. 723 909 yom  
7/10. 1931, ausg. 18/4. 1932. D . Prior. 14/9. 1931.) D e r s i n .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Haag, iibert. von: Herbert 
Peter Augustus Groll und Shell Development Co., V. St. A., Spaliung von Propylen. 
Propylen wird in einer aus Ni-Cr-Stahl bestehenden oder mit Si ausgekleideten App. 
auf 800° erhitzt u. in 0 2/ / 2 u. aromat. KW-stoffe, yornehmlich Bzl., gespalten. Die 
Erhitzungszeit betriigt etwa 30 sec. Mit C2Hi  oder Butylen yerlauft die Spaltung
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andersartig. Ais Ausgangsgas dienen Crackgase einer Dubbsanlage, die gegebenenfalls 
fraktioniert werden. Slan leitet z. B. ein aus 80% Propylen  u. 20% Pro-pan bestehendes 
Gas dureh ein Rohr mit 22 mm Durehmesser, das auf 800° erhitzt ist, m it einer Ge- 
schwindigkeit von 5— 6 1 je Stunde. Aus 90 1 Gas erhalt man 51 g Teer, der zu 46%  
aus Bzl., neben geringen Mengen Toluol u. X ylol, ferner 18% Naphthalin u. 36% hóheren 
KW-stoffen besteht, u. 135 1 Gas, das nur 1 Vol.-% unverandertes Propylen enthalt 
u. aus 57% CHit 20% / / 2 u. etwa 20% CJH.1 besteht. Man kann aueh unter verringertem 
Druck arbeiten u. entfernt aus dem Gase vor der Rk. zweckmaBig die 5-Verbb. (E. P. 
369 351 vom 21/2. 1931, ausg. 14/4. 1932. A. Prior. 24/2. 1930. F. P. 725114 vom  
21/2. 1931, ausg. 9/5. 1932. A. Prior. 24/2. 1930.) D e r s i n .

Union Oil Co. of California, Los Angeles, ubert. von: Ralph C. Pollock, V. St. A., 
Enlwdsserung von Mineralolemuhionen. Man leitet Emulsionen, die Mineralole ais 
auBere u. eine wss. Salzlsg. ais innere Phase enthalten, zusammen m it einem UberschuB 
der wss. Lsg. eines leicht ionisierbaren Salzes durch ein Bett feinkórniger Stoffe oder 
abweehselnd die Salzlsg., z. B. NaCl, U. die Emulsion durch dio Filterschicht. (A. P. 
1 847 413 vom 12/7. 1923, ausg. 1/3. 1932.) D e r s i n .

Pure Oil Co., Chicago, ubert. von: Julius Hyman und Arthur F. Schlandt, 
Chicago, Trennung von Mineraldl-Wasseremulsionen. Man setzt der Emulsion {NH^)2S 
zu u. erhitzt, bis sieh die Schichten getrennt haben. (A. P. 1 860 248 vom 17/8. 1929, 
ausg. 24/5. 1932.) D e r s i n .

Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Deutschland, Baustoff fiir  Mineralolcrack- 
anlagen. Es soli ein N i-ireiei Cr-Stahl yerwendet werden, der bis 13% Cr, von 0,2 
bis 2,5%  Cu u. 0,3— 4% A l enthalt. Daneben kónnen noch weitere Bestandteilo, 
wie Si, Mo, V, T i u. Be yerwendet werden, dereń Menge etwa 2% betragen kann. 
D ie Legierungen sollen besonders korrosionsbestandig gegen S  sein. (F. P . 721 934 
vom 25/8. 1931, ausg. 9/3. 1932. D. Priorr. 27/8. u. 23/10. 1930.) D e r s i n .

Alfred Oberle, Washington, Crackverfahren. Das Ol wird dureh direkte Beruhrung 
m it metali. Hg gespalten, indem das Ol u. das Hg unter Druck, so daB sie fl. bleiben, 
erhitzt werden u. das Ol mit dem hóher erhitztcn Hg zusammengobracht u. dann unter 
Entspannung in einen Verdampfer geleitet wird, aus dem oben dio Dampfe der Crack- 
prodd. zu einem Kiihler entweichen, wahrend sieh am Boden fl. Ol u. Hg ansammeln, 
die danach getrennt werden. Dadurch soli eine Spaltung ohne Abscheidung yon C 
bewirkt werden. (E .P .3 7 0  591 vom 3/3. 1931, ausg. 5/5. 1932. A. Prior. 30/4.
1930.) D e r s i n .

Edward Erdheim, Drohobycz, Spalle/i schwerer Kolilenwasserstoffe zu niedriger
siedendm Kolilenwasserstoffen. Ais Katalysatoren, welche die Koksbldg. yerhindern 
sollen, yerwendet man Messing oder Bronze, u. zwar entweder in Form yon Kammern 
oder Rohren, in welchon die Spaltung ausgefuhrt wird, oder indem man die Rohre 
mit Messing- u. Bronzefeilen fiillt. (Poln. P. 13 646 yom 2/3. 1929, ausg. 20/6.
1931.) S c h o n f e l d .

Charles Owens, Chattanooga, V. St. A., Spaltung von Kohlenwasserstoffólen und
Kohlenstaub. Feingepulyerte Kohle u. hochsd. Mineralole werden mit W.-Dampf in 
eine auf 5— 900° F. erhitzt Heizschlange verspriiht, worauf die Spaltprodd. kondensiert 
u. von den lliickstanden getrennt werden. (A. P. 1 861 355 vom 4/6. 1923, ausg. 
31/5. 1932.) D e r s i n .

Georg Zotos, Berlin-Charlottenburg, Yerfahren zur Druckwarmespaltung von 
schweren Kohlenwasserstoffolen. Verf. zur ununterbrochenon Druckwarmespaltung yon 
schweren KW-stoffolen, bei welchem das Ol von oben durch ein Rohr gegen die Ober- 
flaćhe einer ais Heizmittel dienonden Metali- oder Salzschmelze ausgelassen wird, 
dad. gek., daB man das Ol in geschlossenem Strahl mit groBer Geschwindigkeit senk- 
recht oder annahernd ■senkreeht yon oben gegen die Oberflachę der Schmelze ausstromen 
laBt, so daB es tief in diese eindringt. —  Das aus der Schmelze austretende Ol staut 
sieh in einem weiten, das Einblaserohr umgebenden Rohr auf, ehe es aus dem Druck- 
kessol austritt. Dadurch soli jedo Uberhitzung des Oles in der Einleitungsróhre aus- 
goschlossen werden, so daB eine Verstopfung durch Koksabscheidung nicht eintreten 
kann. (D. R. P. 552 928 KI. 23 b vom 12/2. 1930, ausg. 20/6. 1932.) D e r s i n .

Soc. des fitablissem ents Barbet, Frankreich, Katalytische Spaltung von schweren 
Mineralolen. Das Rohol wird durch Dest. von Bzn. u. Leuchtpetroleum befreit, m it 2 
bis 5% AlCl3 gemisoht u. in 2 waagereehten, mit Ruhrern yersehenen Kesseln, die es 
nacheinander durchwandert, erhitzt. Die Dampfe gehen zu einer Fraktionierkolonne,
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wahrend das Riickstandsol abgekiihlŁ u. durch Filterpressen vom AlCl3 getrennfc wird. 
(F. P. 727 374 Tom 9/2. 1931, ausg. 17/6. 1932.) D e r s i n .

Co. Internationale pour la Fabrication des Essences et Petroles, Paris, 
Spaltung von Schwerdlen. Bei dem Verf., bei dem das Schweról verdampft u. mit 
etwa 15% W.-Dampf in Spaltkammern katalyt. gecrackt wird, soli der ubersehiissige 
W.-Dampf aus dem Craekprod. vor dem Eintritt in die Dest.-Kolonne dadurch ent- 
fernt werden, daB man eine yollstiindige Kondensation des Craekprod. herbeiftihrt u. 
das ÓI von dem wss. Kondensat in einem Scheider abtrennt. D ie Kondensation erfolgt 
unter Ausnutzung der Wiirme zur Vorheizung des Rolióles u. zur Yerdampfung des 
oligen Anteiles des Kondensates, bevor dieses in die Kolonne eintritt, in der eine zur 
Dest. notwendige Menge W.-Dampf wieder zugesetzt wird. (F. P. 721 648 vom 14/11.
1930, ausg. 5/3. 1932.) D e r s i n .

Co. Internationale pour la Fabrication des Essences et Petroles, Paris, 
Spaltung schwerer Petroleumruckslande. Zur Spaltung alkalihaltiger Petroleumriick- 
stande, die in mit porósen Massen gefiillten Verdainpfern verdampft werden, um 
naehher in Ggw. von W.-Dampf katalyt. gecrackt zu werden, sollen die Verdampfer u. 
gegebenenfalls die katalyt. Spaltkammern von Zeit zu Zeit mit W. oder einem anderen 
geeigneten Losungsm. durehgespiilt werden, um dio abgesetzten Alkaliverbb., z. B . 
N a j3 0 it zu entfernen. (F. P. 721 647 vom 14/11. 1930, ausg. 5/3. 1932.) D e r s i n .

Russell Carter, Washington, V. St. A., Spaltung von hochsiedenden Petroleum- 
destillaten. Das Ol wird in Dampfform iiber einen eloktr. erhitzten WiderstandskOi-per 
gefiihrt, der aus Carborundum besteht u. oberflachlich mit einer Schutzschicht iiber - 
zogen ist, dio aus Ton, Quarz u. Natriumsilicat zusammengosetzt ist. (A. P. 1860  322 
vom 12/2. 1929, ausg. 24/5. 1932.) D e r s i n .

Sinclair Refining Co., New York, ubert. yon: W illiam  Mendius, Chicago, 
Destillieren und Spalten von Erdolen. Ein Erdoldestillationsruckstand wird durch 
Warmeaustausch m it den h. Dampfen, dio aus dem Dephlegmator u. der Fraktionier- 
kolonne einer Dampfphasenspaltung von Gasol entweichen, erwarmt u. dann in einen 
Vakuumverdampfer geleitet, aus welehom oben die Diimpfe der leiohten Schmierole 
u. in der Mitte dio Diimpfe der schweren Schmierole entweiohen, wahrend unten der 
Riickstand abgolcitet wird. Dieser Biickstand, sowie der im Dephlegmator verbleibende 
Riickstand aus den Spaltprodd. werden in eine Verkokungskammer geleitet, in wolcher 
sie durch Inberiihrungbringen mit don aus den Spaltrohren kommenden Spaltprodd. 
verkokt werdon. (A. P. 1 8 36181  vom 18/6. 1929, ausg. 15/12. 1931.) W a l t h e r .

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. von: Erie W. Luster, New- 
Jersey, Destillieren von Erdolen. Eine Mittelolfraktion wird unter Vermeidung der 
Spaltung, also unter hoher Stromungsgeschwindigkeit u. bei nicht zu hoher Temp. 
u. nicht zu hohem Druck, in Rohren erhitzt u. dann in einen Verdampfer geleitet, in 
den auch das zu dest. 01 eingefiihrt wird, so daB alle leicht sd. Anteile, einschlieBlich 
der Mittelolfraktion, yerdampfen. Aus dem anschlieBenden Dephlegmator wird das 
Mittelol entnommen u. wieder den Heizrohren zugefiihrt, wahrend unten aus dem Ver- 
dampfer das nicht yerdampfte 01 abgezogen wird. (A. P. 1 843 570 vom 10/11. 1927, 
ausg. 2/2. 1932.) W a l t h e r .

Foster Wheeler Ltd., England, Destillalion von rohen Mineralolen. Das Ol wird 
in  Dampfform in eine mit Kolonnenboden yersehene Fraktionierkolonno unterlialb 
der untersten Abteilung, aus der Fraktionen abgezogen werden, aber oberhalb einor 
Gruppe von Siebboden eingefiihrt, so daB sich in der Kolonne eine Olfraktion ansammelt, 
dereń Verdampfungspunkt hoher oder gleich dem der untersten abgezogenen Fraktion 
ist. Darauf wird das Riickstandsol in einen unter Vakuum stehenden Yordampfungs- 
turm, der nicht mit Siedeblechen yersehen ist, gebracht u. verdampft. Die hier er
haltenen Destillate werden mit der untersten Fraktion der Fraktionierkolonno yereinigt. 
(E. P. 368 838 yom 12/12. 1930, ausg. 7/4. 1932.) D e r s i n .

M. W . Kellog Co., New York, iibert. von: Percy C. Keith jr ., V. St. A., Frak- 
tionierte Deslillation von Mineralolen. Das Ol wird in einem Rohrenofen yorerhitzt u. 
tritt in einen Verdampfer, von dem es unter Zusatz yon iiberhitztem Dampf in eine 
unter Vakuum stehende Kolonne tritt, die mit Glockenboden yersehen u. in einzelne 
Abschnitte unterteilt ist, aus denen die Destillate in Hilfskolonnen ubertreten. Im  
oberen Ende der Kolonne liegt eine Kiihlschlange, so daB nur W.-Dampf aus der Kolonne 
austreten kann. (A. P. 1 856 283 vom 10/7. 1928, ausg. 3/5. 1932.) D e r s i n .

Foster Wheeler Ltd., England, Destillaticm von Mineralolen im Vakuum. Das 
Ol wird, unter Zusatz von W.-Dampf in einer mit Zwischenbodcn u. Entnahmeyorr.
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versehenen Kolonne in der Weise dest., daB Destillate in verschiedenen Hóhen der 
Kolonne bei solchen Tempp. entnommen werden, daB das W. dampfformig bleibt. 
Dadureh soli die Trennung der Destillate mit liohem spezif. Gewieht vom W. vcr- 
cinfaeht werden. (F. P. 719 597 vom 3/7. 1931, ausg. 8/2. 1932. A. Prior. 3/7. 
1930.) D e r s i n .

TJniversal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Neal S. Olsen, Brooklyn, 
Dephlegmieren von Kohlenwasserstoffddmpfen. Ais Dephlegmator dient ein liegender 
Kessel, der in halber Hóhe eine waagerechte u. aufierdem senkrechte Querwande auf- 
weist, so daB sich auf den verschiedenen Teilen der waagereehten Querwand Kondensate 
aus den durch den Kessel geleiteten Dampfen ansammeln, welche duroh Oberlauf- 
vorrichtungen in den unteren Teil des Kessels gelangen u. von dort abgefiihrt werden 
kónnen, wahrend die Diimpfe immer wieder durch die auf der waagereehten Querwand 
angesammelten Kondensate hindurchgeleitet u. endlich durch den Dom des Kessels 
abgefiihrt werden. (A. P. 1 8 4 4 4 7 7  vom 11/7. 1927, ausg. 9/2. 1932.) W a l t h e r .

Cross Development Corp., Wilmington, iibert. von: Roy Cross, V. St. A ., Raf- 
fination von Kohlenwasserstoffen. In die von der Fraktionierkolonne kommenden 
Leichtóldampfe wird geschmolzencs N a  unter Verwendung der unter Druek stehenden 
Diimpfe in einem Injektor verspruht. Die Destillate sollen dadureh gereinigt u. ent- 
schwefelt werden. (A. P. 1 859 927 vom 4/11. 1927, ausg. 17/5. 1932.) D e r s i n .

Cross Development Corp., Wilmington, iibert. von: Roy Cross, V. St. A., 
Raffination tron Kolilenwasserstoffolen. Man behandelt die Ole im Gegenstrom mit 
geschmolzenen Alkali- oder ErdalkalimetaUen oder Legierungen dieser, besonders 
mit Ca u. Mg, wobei man noeh absorptive Stoffe, wie Fullererde, zusetzen kann. 
Dadureh wird eine Verbesserung der Farbę u. des Geruchcs u. zugleich Entschwefelung 
bewirkt. (A. P. 1865  235 vom 28/6. 1926, ausg. 28/6. 1932.) D e r s i n .

Pan American Petroleum & Transport Co., Wilmington, iibert. von: Arthur 
R. Martin, Patrick J. Kelly und Kenneth H. Repath, Rajfination von Kohlen- 
wasserstoffólen. Man behandelt die KW-stoffe mit Natriumplumbitlsg. u. regeneriert 
letzterc, indem man aus der erschópften Lsg. mit S  den Rest des Pb ais PbS  ausfallt, 
letzteres m it IhSO,, in PbSO,i uberfiihrt u. dieses in der Alkalilsg. unter Zusatz frischen 
Alkalis auflóst. Nach der Gleichung PbSO.f +  3NaOH — Pb(OII)ONa - f  N a2SOĄ +  II„O 
erhalt man wieder eine gebrauehsfertige „Doctorlsg.“ (A. P. 1 858 635 vom 25/4. 1927,
ausg. 17/5.1932.) D e r s i n .

Joseph A. Shaw, Pittsburgh, V. St. A., Raffination ton Kohlenwasserstoffen. 
Zur Entfernung saurer Stoffe nach der Behandlung mit II„SOx waseht man die KW- 
stoffe in 2 Stufen mit einer Lsg. von NaOH  u. Natriumphenolat. In der 1. Stufe soli 
die Menge der sauren Stoffe annahernd, aber nicht Yóllig neutralisiert werden, worauf 
dio sauer gewordene Lsg. entfernt wird. In der 2. Stufe soli eine vóllige Neutralisation 
erfolgen. Dadureh gehen dic Plionole in das Ol iiber u. werden mit der 2. Lauge in 
angereicherter Form entfernt. (A. P. 18 5 9  262 vom 6/11.1928, ausg. 17/5.
1932.) D e r s i n .

Pure Oil Co., Chicago, iibert. von: Cornelius B. W atson, V. St. A., Raffination 
von Crackgasolin. Das Gemisch von Wasserdampf, Gas u. Gasolin, das von dem 
Fraktionierturm einer Crackanlage kommt, wird m it hoher Geschwindigkeit durch eine 
Schicht Fullererde geleitet, die in einem nicht warmeisolierten Behalter untergebracht 
ist, so daB sich ein Teilkondensat bildet, das die Polymerisate aus der Fullererdesehicht 
herausspult. Das Gasolin wird dann kondensiert,. erneut yerdampft u. wiederum 
durch Fullererde geleitet. (A. P. 1 853 755 vom 1/7. 1929, ausg. 12/4. 1932.) D e r s i n .

Theophil Silberman, Rumanicn, Behandlung von Rohpetroleumrucksliinden. Man 
zcrlegt paraffinhaltigen Masut durch Einw. von konz. H2S 04 in  der Warme in ein 
schwarzes Pech u. ein gelbes, dekantierbares Ol, das erkaltet die Eigg. der Yaseline 
besitzt. Am bosten arbeitet man bei 35—40° u. verwendet etwa 10°/o konz. II2SO.it 
berechnet auf das Gewieht des Masut. (F. P. 722 890 vom 14/9. 1931, ausg. 29/3. 1932. 
Ruman. Prior. 16/9. 1930.) D e r s i n .

Towarzystwo Naftowe ,,Limanowa” Sp. z o. o. und Józef Władysław  
Florjan, Polen, Reinigung von Teer und Aspluilt aus paraffinischem Erdol. Der Teer 
oder Asphalt werden mit Erdólprodd. der D. 0,840—0,890 verd. u. bei ca. 100° mit 
Bleicherden behandelt. (Poln. P. 13 896 vom 31/8. 1929, ausg. 25/8. 1931.) S ch o n f.

Frederic Queck, Monroe, jNIichigan, Verfaliren zur Herstellung von wasserigen 
Asphaltemulsionen. Ais Emulgator wird eine Misehung aus Harzseife u. Albuminen,
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u. zwar 40 Teilc des Emulgatora auf GO Teilo Asphalt verwendct. (A. P. 1867  923 
vom 20/3. 1931, ausg. 19/7. 1932.) . R i c h t e r .

Emulsion Process Corp., Jersey City, N. J ., ubert. von: Arthur L. Halvorsen, 
New York, und Pierce M. Travis, Ridgewood, N. J., Herslellung von Asphaltemulsionen. 
In 1 Teil h. W., das Na,PO., enthalt, werden 1 — 3 Teile geschmolzenen Asphalts zu
gesetzt. In der Emulsion sollen 0,1—0,3°/o Na3P 0 4 enthalten sein. (Vgl. E. P. 307 288; 
C. 1929. II. 684.) (Gan. P. 293162 vom 11/2. 1929, ausg. 17/9. 1929.) M . F. M u l l e r .

Alan W olf, London, Sćiurebestandige Aspliallmischungcn. Geschmolzener Asphalt, 
z. B. 40 Teilc Asphalt, wird mit z. B. 60 Teiien feinpulvrigem, von in Sauro 1. Bestand- 
teilen freiem Kaolin u. gegebenenfalls kieselsaurercichen Stoffen, wie Sand, Quarz 
oder Glimmer, innig gemischt. (E. P. 372 754 vom 10/2. 1931, ausg. 9/6. 1932.) K u.

A lan  Wolf, London, Asphaltische Oegenstdnde. Asphalt wird zum Sehmelzen 
erhitzt u. unter śtiindigem Riihren mit gepulverter, ausgebraohter Olreinigungsinasse, 
wie Fuller- oder Floridaerde, Kobie, Silieagel od. dgl., u. gegebenenfalls Kalkstein 
u. anderen Fiillstoffen vermiseht. Dio Erzeugnisse, welche die Zusiltze in sehr fester 
Bindung enthalten, werden gegebenenfalls in Formen gegossen u. darin erkalten ge- 
lassen. (E. P. 372 755 yom 10/2. 1931, ausg. 9/6. 1932.) ' K uh lin g .

Georges Lasseur und Theodore Taralon, Frankreioh, Bilumindse Miscliungen. 
Beim Verf. des Hauptpatents werden an Stelle von Ca(OH)2 Salze des Fe, Mg, Al usw. 
an Stelle von Natron-, Kaliwasserglas verwendet u. erhitzt, Pech u. gegebenenfalls 
Schwcrol zugesetzt. Dio Erzeugnisse konnen auch zum Dicliten u. Feuersiehermachon 
Yon Papier, Holz, Fascrstoffen u. dgl. benutzt werden. (F. P. 40 056 vom 14/3. 1931, 
Uusg. 20/4. 1932. Zus. zu F. P. 693 448; C. 1931. I. 1150.) - K u h lin g .

Robert Arnot, London, Herslellung von Bitumenkomposilionen, insbesonderc fiir 
den SlraPcnbau. Fettsauropeehe, z. B. Stearinpecli, werden gegebenenfalls in einem 
Losungsm. gelost, in Tieftcmperaturteor suspendiert u. mit geloschtem Kalk oder mit 
Alkaliverbb., die ais Trockenbeschleuniger wirken, vermischt. (E. P. 374 987 vom 
12/4. 1931, ausg. 14/7. 1932.) R i c h t e r .

Martin Crowne, Subiaco, West-Australien, Herslellung von Bilumenemulsionen 
fiir StraBenzwecke etc. durch Verriihren von li. Asphalt mit einer h. wss. Lsg. von 
NaOH u. Abietinsśiure. (Aust. P. 2185/1931 vom 20/5.1931, ausg. 7/1.1932') M. F. Mu.

Charles Georges Jules Lefebvre und Ernest Ćdouard Frederic Berger, Frank - 
rcich, Bituminose Emulsionen fur StraBenbauzwecke. Das Brechen der bekannten, 
fur StraBenbauzweeke yerwendeten bitumino3en Emulsionen beim Verdiinnen mit W. 
oder beim Zusatz der Fiillstoffe wird dadurcli um mehrere Stdn. yerzogert, daB den 
Emulsionen, dem Verdunnungs- oder dem Fullm ittel geringe Menge des Natrium- 
oder Kaliumsalzes einer Saure zugesetzt werdon, welche, wie HF, H 2SiF0, C20 4H 2 usw. 
prakt. unl. Kalksalzo bildet. (F. P. 723 728 vom 12/12. 1930, ausg. 14/4.
1932.) K u h l in g .

W ilhelm Rudolf Roederer, Deutschland, Verfahren zur Herslellung von Bitumen- 
dispersionen fu r  den Slraftenbau u. dgl. Asphalte, Peche oder Teere werden mit in organ. 
Losungsm. u. Alkalien 1. minerał, bituminosen Stoffen, z. B. Schwelkohle oder andere 
Bitumenarten, aus denen die nichtbituminosen Bestandteile durch Extraktion, Frak- 
tionierung od. dgl. entfernt werden u. Alkalien dispergiert. (F. P. 727 328 vom 2/12.
1931. ausg. 16/6. 1932. D. Priorr. 3/12. 1930 u. 13/8. 1931.) R ic h t e r .

Deutsche Erdol-Akt.-Ges., Berlin-Sehoneberg, Verfahren zur Herslellung wdssc-
riger Mineralólemulsionen, dad. gek., daB ais Emulgator von Montanalkohol befreites 
Montanwachs, yorzugsweise die Riiekstande verwertct worden, welche bei der er- 
sehopfenden oder nahezu ersehopfonden Extraktion des Rohmontanwachses oder des 
mit Alkali verseiften u. darauf angesiiuerten Montanwachses mit Alkoholen in der 
Warme zuruckbleiben. (D. R. P. 556 250 ICl. 23c vom 5/5. 1928, ausg. 9/8.
1932.) R i c h t e r .

De Laval Separator Co., New York, ubert. von: Hans Olof Lindgren, Stock-
liolm und Knut Gustaf Malm, Saltjobaden, Schweden, Gewinnung von Paraffin. 
Rohpetroleum wird von W. u. Verunreinigungen befreit u. tiefgekuhlt, so daB sieli das 
Paraffin direkt in fester Form ausschcidet u. durch Zentrifugieren abgetrennt wrerden 
kann. Gegebenenfalls kann man das Rohol mit Bzn. yerdiinnen u. chom. Reinigungs- 
methoden unterwerfen oder den Asphalt abtrennen. Das paraffinfreie Rohol wird in  
iiblicher Weise durch Dest. zerlegt- Das in den Zentrifugen abgetrennte Roliparaffin 
enthalt noch groBe Mengen yiscoser Ole, die durch AuslGsen m it Gasolin oder durch
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Auflóscn der ganzen M. u. Abscheiden des Paraffins durch Tiefkiihlung abgetrennt 
werden. (A. P. 1 847 488 vom 17/5.1924, ausg. 1/3. 1932. D . Prior. 28/6.1923.) D e r s .

Atlantic Refining Co., Philadelphia, iibert. von: Stanard R. Funsten und 
Ivan M. Perkins, V. St. A., Abtrennung von Paraffin aus Mineralolen. Man setzt 
dem Ol einen hochsd. Steinkohlenteercxtiakt, der durch Behandlung von Teer mit 
Bzl., A., oder Bzn. erhalten -wurde u. der Acenaphthen, Fluoren, Anthracen u. dgl. ent- 
halt, in einer Mengo von weniger ais 2% zu, kiihlt das Ol tief u. trennt das Paraffin 
ab. Die Abscheidung soli dadurch erleichtert werden. (A. P. 1857  370 vom 24/6.
1929, ausg. 10/5. 1932.) D e r s i n .

Atlantic Refining Co., Philadelphia, iibert. yon: John E. Schott, V. St. A., 
Abtrennung von Paraffin aus Mineralolen. Man vcrd. das Ol mit Bzn., um seine Vis- 
cositat zu erniedrigen, u. setzt dann eine geringe Menge von Petroleumdestillations- 
ruckstand zu. Dadurch soli die Abscheidung von festem Paraffin  bei der Tiefkiihlung 
des Oles erleichtert werden. (A. P. 1 857 404 vom 5/7.1929, ausg. 10/5.1932.) D e r s i n .

Gulf Refining Co., Pittsburgh, iibert. von: Ćlarence J. Livingstone, V. St. A., 
Reinigung von Paraffin. Ein amorphes Paraffin  entlialtendes PeźroZeunidestillat 
wird m it einem Losungsmittelgemisch vcrd., das Paraffin gut U. schlecht lósende 
Bestandteile enthalt, z. B. yon Bzl., Bzn., CClit Tóluol oder X ylol mit Aceton, Athylen- 
dichlorid, A ., Propylendichlorid, Isopropyl- u. Isobułylalkohol, darauf abgekuhlt U. yom  
Paraffin getrennt. Letzteres wird unter Erwarmen in einem schlcchten Lósungsm. 
anfgelSst, auf solche Temp. tiefgekiililt, da 13 alles Paraffin ausgeschieden wird U. mit 
dem schlechten Lósungsm. nachgewasehen. (A. P. 1 8 4 8  636 vom 26/9. 1930, ausg. 
8/3.1932. F. P. 723365 vom 25/9.1931, aurg. 7/4.1932. A. Prior. 26/9.1930.) D e r s i n .

R. T. Vanderbilt Co., New York, iibert. von: P. J. Murrill und W. W. Evans, 
New Roehellc, Ólmischung. Ais Antioxygenc bei beliebigen minerał., pflanzlichen oder 
tier. Olen oder dereń Gemischen werden in Mengen von ungefahr 0,5°/o dic Konden- 
sationsprodd. eines Aldehyds mit einem Alkylendiaryldiamin yerwendet. Beispiels- 
weise erwahnt sind die Kondensationsprodd. yon Aldol (oder Formacetaldehyd) mit 
Athylendi-p-toluyldiamin, die yorzugsweiso Schmier- oder Isolierolen zugesetzt werden. 
(A. P. 1789 927 vom 23/9. 1927, ausg. 20/1. 1931.) v a n  d e r  W e r t h .

Harald Nielsen und Bryan Laing, London, Oewinnung von Schmierolen bei der 
Destillation von Brennstoffen. Es wird dafiir gesorgt, daB die Temp.-Differenz zwischen 
den auCeren u. inneren Kohleschichten in der Dest.-Vorr. nicht iiber 120— 150° betragt. 
Z. B. wird Steinkohle von 2 mm Korngrofie so destilliert, daB die Kohle mit 15° in 
dic Retorto gelangt u. sio mit 550° verlafit, wahrend dio im Gegenstrom eingeleitoten 
Heizgase mit 650° eingeleitct u. m it 100— 110° abgeleitet werden. (Tschechosl. P. 
33 986 vom 10/1. 1928, ausg. 10/11. 1930. D. Prior. 21/4. 1927.) S c h o n f e l d .

Dow Chemical Co., iibert. von: Herbert H. Dow, Midland, Michigan, Schmier- 
mittel, bestehend aus Diphcnylenoxyd, gegebenenfalls in Mischung mit Petroleum. 
(A. P. 1867  968 vom 13/7. 1929, ausg. 19/7. 1932.) R i c h t e r .

Standard Oil Co. of California, iibert. von: Theodore W. Doell, Berkeley, 
California, Schmiermittel, bestehend aus Mineralschmierolen, Pb-Salzen ungesatt. 
Fettsauren u. Sulfonsauren oder den Metallsalzen der Sulfonsauren. (A. P. 1 867 695 
yom 24/8. 1927, ausg. 19/7. 1932.) R i c h t e r .

Shell-Mex Ltd. und D. A. Yonge, London, Schmierfett. Ein gegen W . u. 
Petroleum bestandiges Schmierfett besteht aus rohem Ricinusól (60 Teile), Al-Stearat 
(20 Teile) u. Al-Ricinoleat (20 Teile), welche bei 150° zu einer homogenen Masse ver- 
riilirt werden. (E. P. 376 310 vom 8/4. 1931, ausg. 4/8. 1932.) v a n  DER W e p .t h .

Filtrol Co. of California, iibert. yon: W alter S. Baylis, Los Angeles, Reinigung 
von Schmierolen. Die Schmieróle werden unter Zusatz von W. m it einem mit Sauren 
aktivicrten Ton yermischt, unter Druck erhitzt, abgekuhlt, em eut erhitzt u. filtriert. 
.Nacli crfolgter Abkiihlung werden die Ole erneut filtriert. (A. P. 1 866 590 vom 17/3.
1928, ausg. 12/7. 1932.) R i c h t e r .

Filtrol Co. of California, iibert. von: W alter S. Baylis, Los Angeles, Herstellung 
wertfoller Schmier- und Transformatorenole. Die Ole werden m it 20— 150°/0 eines mit 
Siiure aktiyierten Tones bei etwa .200— 750° F. behandelt, abgekuhlt, die h. M. mit 
einem Lósungsm. extrahiert, yom Ruckstand abfiltriert u. dest. (A. P. 1866 591 
yom 4/9. 1928, ausg. 12/7. 1932.) R i c h t e r .

Comp. des Mines de Vicoigne Noeux et Drocourt, Frankreieh, Verbesserung 
der Viscositat von Schmierolen. D ie Schmieróle werden mit einer geringen Menge synth. 
hochmolekularen cycl. Verbb. yermischt, die Yiscositiit erhohend wirken u. z. B. durch
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ICondensation von hoheren Alkoliolen mit cycl. oder aromat. KW-stoffen oder durcli 
Polymerisation von gegebenenfalls hydrierten, ungesiitt. KW-stoffen entstehen. 
(F. P . 728 482 vom 24/2. 1931, ausg. 6/7. 1932.) R i c h t e r .

Standard-I. G. Co., Linden, V. St. A., Verfahren zur Emiedrigung des Stockpunkls 
von Schmierólen, dad. gek., daB den gegebenenfalls Paraffin enthaltenden Schmierólen 
dio Druckhydrierungsprodd. von Crackriickstanden zugesetzt oder Ole u. Riiekstande 
zusammen gegebenenfalls in Ggw. von Katalysatoren unter Druck hydriert werden. 
(D .R .P . 554491 KI. 23c vom 23/6. 1931, ausg. 8/7. 1931.) R i c h t e r .

Carl Schwittutz, Vcrfahren zur hnpragnierung und Durchdringung durch Osmose. 
Die frischgefiillten Baumstamme werden von Asten befreit, entrindet u. entbastet. 
Darauf werden die Stiimme in  noch feuchtem Zustande m it Impragnierungsmitteln 
behandelt, dio durch den Osmosevorgang tief in das Holz eindringen. Die Impragnie- 
rung kann durch EintaUchen des Holzes in die Lsg. des botr. Mittels oder durch Um- 
legen des Mittels um das Holz u. darauffolgende Einw. der atmosphar. Feuchtigkeit 
crfolgen. (F. P. 729 600 vom 31/12. 1931, ausg. 26/7. 1932.) G r a g e r .

Richard Falk, Hann.-Mimdcn, Verfahren zur Holzkonse.rme.rung u. Baum- 
abtotung, bei dem die Impragnierungsmittel dem Saftstrom der lebenden Biiume 
zugefuhrt werden, u. zwar unter Anwendung von arseniger bzw. Arsensiiure oder 
ihrer 11. Salze ais wirksame Substanzen, 1. dad.gek., daB diese Mittel in fester oder lióchst- 
konz. Form in Bohrlocher eingefiihrt werden, die in den lebenden Stamm eingebohrt 
sind. —  2. dad. gek., daB Mischungen von den im Anspruch 1 genannten Stoffen mit 
solchen Stoffen genommen werden, die allgemein fiir die Holzkonservierung des toten 
Holzes bekannt sind. —  Solcho Mischungen sind z. B . 75 Teilc A s20 g u. 25 Teile NaF  
oder 50 Teile Natriumarsenit u. 50 Teile benzoesaures Na. (D. R. P. 556 311 KI. 38 h 
vom 7/9. 1927, ausg. 6/ 8. 1932.) B r a u n s .

Carl G. Schwalbe, Eberswalde, Verfahren zur Durchtrankung von Holz unter 
Anwendung von wss. oder oligen Lsgg. von Konscrvierungsmitteln u. C 02, dad. gek., 
daB man die gegebenenfalls Netzm ittel enthaltende wss. oder olige Impragnierfl., die 
m it C 02 sich nicht unter Bldg. swl. oder unl. Verbb. umsetzt, unter C 02-Druck in das 
griinc, waldfeuchte, also friseh geschlagene Holz einpreBt. Die C 02 kann auch den 
Impragnierungsmitteln zugesetzt werden. D ie Impragnierung m it C 02 oder mit Ge- 
mischen von C 02 u. W.-Dampf kann auch yor der Durchtrankung m it der Impriig- 
nierungsfl. erfolgen. (D. R. P. 553 610 KI. 38 h vom 16/1.1927, ausg. 28/6. 1932.) G r a .

Marius Blanc, Frankreich, Bleibende Verdichlung des Holzes mit begrenzler Im 
pragnierung. In U-fórmigen Behiiltern werden Holzblocke, besonders aus Buchen- 
holz, unter hohem Druck u. Anwendung von Hitze auf ein Mindestvol. zusammen- 
gepreBt. Darauf wird die mit Zufuhrungskanalen versehene U-Form unter geringer 
Verminderung des Druckes in das Impragnierungsmittel getaucht, so daB dieses Mittel 
durch erfolgende Ausdehnung des Holzes in dieses hineingesogen wird. Es wird eine 
Vorr. zur automat, kontinuierlichen Fabrikation angegeben. (F. P. 729 371 vom 
8/1. 1932, ausg. 23/7. 1932. D. Prior. 14/1. 1931.) G r a g e r .

Richard Falek, Verfahren zum Schulzen von Holz. D ie Arsensaure wird durch 
Zusatz einer geniigenden Menge K 2Cr20 7 im Holz fisiert. Das Mittel besteht aus einei 
Mischung von As20 5 m it K ,C r,0; =  1: 1,25, mit der das Holz in etwa 21/ 2° /0 Konz. 
getrankt wird. Es ist hochtox., mit W. nicht auslaugbar u. setzt die Brennbarkeit 
des Holzes herab. (E. P. 377 441 vom 4/8. 1931, Auszug veroff. 18/8. 1932.) B r a u n s .

C. J. Lennerthson, Falun, T. J. Israelsson, Vika, und K. F. V. Pettersson, 
Edybyn (Erfinder: K. F. V. Pettersson), Herstellung eines Holzkonservierungsmittels. 
Rohterpentin oder leichte Teeróle bzw. eine Mischung davon, oder mit diesen Stoffen 
verd., von W., Pecharfcen oder versehlammenden Stoffen befreiter Holzteer oder 
Steinkohlenteer oder schwere Teerdle, z. B. Kreosotol, werden auf Cu oder Cu ent
haltende Stoffe einwirken gelassen, wobei gleichzeitig Luft oder ein 0 2-haltiges Gas 
durch die Fl. hindurchgedruckt wird. Hiernach wird filtriert u. gegebenenfalls mit 
von W. u. Yerunreinigungen befreitem Teer oder Teerolen versetzt. (Schwed. P. 69 797 
vom 20/4. 1928, ausg. 15/7. 1930.) D r e w s .

Daniel Manson Sutherland jr., -\Iorrisville, Pennsylvania, iibert. von: Roger
B. Brown, Trcnton, New Jersey, Feuerfestes Holz, welches nach bekannten Verff.
mit wasserunl. nicht liydrolysierbarem Borat, zweckmaBig C a(B02)2, impragniert 
ist. (A. P. 1 8 6 0 1 3 4  Tom 10/9. 1930, ausg. 24/5. 1932.) "" G r a g e r .

A. R. Lindblad, Stoekholm, Katalytische Hydrierung von Holz. Dio Temp. wird
bei der Druekhydrierung unter jener Temp. gehalten, bei welcher die esotherm ver-
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laufende Spaltung des Holzes beginnt, d. h. unter 270—280°. Man fuhrt die Hydrierung 
so weit dureh, bis der grofito Teił des Ausgangsmaterials in eine in der Warnie fl. oder 
wenigstens piast. M. ubergegangen ist. D io  ontstandenen Ole u. Teere werden in fl. 
Form aus dem Rk.-Raum abgeleitet. AuBer H a kami CO fiir dic Red. Verwendung 
finden. Ais Katalysatoren sind Fe, Co, Ni, Cu bzw. dereń Oxyde oder Yerbb. an- 
gegeben. (Schwed. P. 70 795 yom 10/1. 1928, ausg. 16/12. 1930.) D b e w s .

A. R. Lindblad, Stoekholm, Herstellung von H ydrierungsproduklen aus Ilolz. Dio 
dureh Dest. o. dgl. aus Holz erhaltenen Stoffe werden in Ggw. yon Katalysatoren mit 
Hn behandelt. Bevor der HydricrungsprozeB abgeschlossen wird, leitet man einen 
grofleren oder geringeren Teil des entstandenen W. aus dem Rk.-Raum ab, wahrend 
dio Teer- u. Olprodd., wenigstens zum groBtenTeil, zuruekgehalten werden. (Schwed. P. 
70 589 vom 7/12. 1927, ausg. 11/31. 1930.) D p.e w s .

G. Sutheim, Wien, Verfahren zur Herstellung von Holzkohlenbrikctls, dad. gek., 
daB man weitgehend zerkleinerte Holzkohle mit begrenzten Mengen an W. (z. B.
4 Teile Holzkohle u. 1 Teil W.) gegebenenfalls naeh Zugabo von Netzmitteln unter 
innigem Riiliren anteigt, die M. moglichst oline Druck formt u. dio erhaltenen Form- 
stiicke troeknet. (Ung. P. 102 340 vom 16/1. 1931, ausg. 1/9. 1931. Oe. Prior. 18/1. 
1930.) G. K ó nig .

Geza Fantusz, Pesterzsebet, Gul verbrennbare Hólzkolile. Die Kohle wird im 
Vakuum mit K N 0 3, KC103, CrĆ3, Alkalichromaten oder -dichromaten, Pb-Nitrat, 
KM n04, K 3Fe(CN)0 oder dereń Gemischen impragniert. (Poln. P. 14157 yom 28/7.
1930, ausg. 10/10. 1931.) SCHONFELD.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Molorlreibmiltel, bestehend 
aus einem Gemiseli von KW-stoffen  u. Formiaten niederer Alkohole, besonders' Methyl- 
formiat, mit oder ohne Zusatz anderer Stoffe, wie Bzl., Eistncarbonyl, A . Diese Ge
mische haben sehr niedrige Entmischungspunkte, z. B. ein Gemisch von 70 Vol.-Teilen 
Bzn., 20 Bzl. u. 10 Melhylformiat entmiseht sieh erst bei — 44°. (F. P. 725 405 vom 
29/10. 1931, ausg. 12/5. 1932. D. Priorr. 1/11. 1930 u. 24/3. 1931.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.Ges., Frankfurt a. M., Molortreilnhiłtel, bestehend 
aus einem Gemisch yon bis uber 200° sd. KW-stoffen der Druekhydrierungsprodd. 
m it Bzl. u. einem oder mehreren Alkoholen, so daB 90% des Gemisehes unter 190° 
abdest. Man mischt z. B. 70 Teile Bzn. (von dem 16% bis 100° u. 73% bis 180° sd.) 
mit 10 Teilen Methanol, 10 Teilen A . u. 10 Teilen Bzl. Diese Mischung soli bestem 
amerikan. Bzn. gleichkommen. (F. P. 729190 yom 4/1. 1932, ausg. 19/7. 1932.
D . Prior. 8/1. 1931.) D e r s i n .

Pierre Charles Petroff, Frankreieh, Molortreibmittel. Bei dem Verf. des Hauptpat. 
soli auBer A nilin  noch ein weiterer Zusatz zu dem Bzn. gegeben werden, der aus Methyl- 
oder Athylacelat, Naphihalintctrahydrid u. zwischen 130 u. 170° dest. Teer- oder Crack- 
destillatcn bestehen kann. D ie Zusatze betragen 2— 3%. (F. P. 39 933 yom 10/7.
1930, ausg. 19/3. 1932. Zus. zu F. P. 714241; C. 1932. I. 2668.) D e r s i n .

Automotive Process Corp., Delaware, ubert. yon: Robert John, V. St. A., 
Motortrcibmittel. Man setzt dem Benzin eine Lsg. yon SbCl3 in Amylalkohol oder Fuselol 
zu. Dadureli soli BuBabscheidung im Motorzylinder yerhindert werden. (A. P. 
1 8 4 9  456 yom 23/2. 1927, ausg. 15/3. 1932.) D e r s i n .

R. Duchśne, l5tude de la combustion des melanges gazeux. Paris: Gauthicr-Villars et Cie.
et Biondel la Rougery 1932. (70 S.) 8°. Br.: 20 fr.

Wilhelm Gluud, International Handbook of the by-product coke industry. American cd. 
<based on reyised German ed.> by D. L. Jacobson. Authors of German ed. [Hand- 
bueh der Kokerei]: Gustav Schneider, Heinrich W inter and associates. <Trans]ations 
into English by Adolf Thau.> New York: The Chemical Catalog Company; Halle: 
Knapp 1932. (X, 879 S.) gr. 8". Lw. im. 63.50.

Sydney H. North, Modern eoal cleaning plant. London: Spon 1932. (163 S.) 8°. 5 s. net. 
[russ.j G. A. Ssarkissjanz, W. A. Ssokolow, A. M. Badagow, I. S. Polakow und I . M. Gubkin, 

Gasnalayse. Gesammelte Abhandlungen uber Erdgasunterss. Moskau: Wiss.-Techn. 
ErdoIverlag 1932. (64 S.) Rbl. 1.60.

X X II. Leim; Gelatine; K lebm ittel usw.
H. B. Sweatt, Kurzcr Bericht uber Leim und seine Slellung in der Industrie. 

tjberblick. (Journ. chem. Education 9. 1553—60. Sept. 1932.) R. K. M u l l e r .
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J. F. Laucks Inc., Seattle, V. St. A ., Verfahren zum Yerleimen unter Anwendung 
ton Ilitze, dad. gek., daB die Hitze direkt auf die Leimschicht oder Leimfugo zur Einw. 
kommt. Verleimt man z. B. 2 Streifen Ende an Ende, so laBt man ein geeignetes Heiz- 
element auf die Leimfuge einwirken, verleimt man gróJBere Flachen, z. B. bei der Herst. 
yon Sperrholz, so erhitzt man vor Aufbringen des Leims eine oder beide Flachen, bei 
dreilagigem Sperrholz, z. B. das mittelste Furnier. Der Leim, z. B. aus Casein, Blut- 
albumin, proteinreichen Samcn, wie z. B. Sojabohnen, Baumwollsamen, ferner Starkę, 
Dextrin usw. wird in Pulvcrform verwcndet, nachdem die zu verbindenden Flachen, 
mit W. oder auch mit A., Aceton, Phenolen usw. angefcuchtet worden sind. Den Leim- 
pulvern konnen fungicide, bactcrieide u. feuerhemmende Substanzen oder auch Salze, 
die auf den Leim einwirken u. Krystallwasser enthalten, wie z. B. Na-Phosphat, zugesetzt 
werden. (E. P. 359 922 vom 28/4. 1930, ausg. 26/11. 1931.) S a r r e .

Soc. An. Cartiere Giacomo Bosso und Niccolo Silvestrini, Italien, Her.tiellung 
ton geleimlen Holzplatten durch tjbereinanderschichten u. Yerleimen der Platten, 
von denen die innere Platto aus Hol z u. die auflerc aus Pappe besteht. Zum Verleimen 
werden die Pappeplattcn in eine verd. Gelatine-Leimlsg. getaucht u. dann unter 
geringem Druck verpreBt. (F. P. 722 280 vom 21/11. 1930, ausg. 15/3. 1932.) M. F. M.

Vaclav Hovorka, Prag, Halbflussiger oder fliissiger Leim. Dem Leim werden 
Hydrolysate zugesetzt, die durch Einw. von Sauren auf den Leim erhalten wurden. 
(Tschechosl. P. 34 292 vom 7/3. 1929, ausg. 10/12. 1930.) S c h ó n f e l d .

Hanseatische Muhlenwerke Akt.-Ges., Hamburg, In  kaltem Wasser loslicher 
Leim, besteliend aus einem trockenen, innigen Gemisch von Sojabchneneiwei/3 u. bas. 
reagierenden Alkalisalzen, Yorzugsweise in calcinicrtcm Zustand. —  Z. B. werden 
100 Tcilo trockenes EiweiBpulver mit 20 Tcilen calciniertem (NHj)2C03 gemischt. 
(D. R. P. 556 646 KI. 22i vom 25/10. 1927, ausg. 12/8. 1932.) • “ S a r r e .

Chemische Fabrik Mahler & Dr. Supf- Akt.-Ges., Hannover-Limmer, Her
stellung eines ais Malerleim gceigneten lagerbeslandigen Trockenprodulcles aus alkal., mit 
k. W. ąuellbarer Starkę bzw. dementsprechcnden starkchaltigen, mit Alkali auf- 
geschlossenen alkal. Erzeugnissen, gek. durch den Zusatz von 1. Salzen der Naphtlicn- 
siiure, z. B. Na-Naphthenat. (D. R. P. 556448 KI. 89k vom 18/6. 1929, ausg. 8/ 8.
1932.) M . F. M u l l e r .

Casein Mfg. Co. of America, Inc., New York, iibert. von: Lawrence Bradshaw 
und Henry V. Dunham, Bainbridge, V. S t. A., Caseinleim, gek. durch einen Gch. 
aus Baumwollsamen- u. Erdnupmehl. Durch die Ggw. dieser Substanzen wird das 
Dickwerden des mit W. angeriihrten Leims verzogert. — Z. B. gibt man einem handels- 
iiblichen Caseinleim, der aus 60 Teilen Casein, 15 Tcilen Ca(OH)2, 5 Teilen NaF, 5 Teilen 
Na.,C03 u. 3 Teilen Na3PO., besteht, 10 Teile Baumwollsamenmehl zu, das auf cinc 
Feinhcit von 120 Maschcn/Quadratzoll zermahlcn ist. Die zuzusetzenden Meble sollen 
nur noch wenig 01 u. Hulsen enthalten. (A. P. 1829  258 vom 2/4. 1926, ausg. 27/10.
1931.) S a r r e .

Casein Mfg. Co. of America, Inc., New York, iibert. von: Lawrence Bradshaw  
und Henry V. Dunham, Bainbridge, V. St. A ., Caseinleim, gek. durch einen Gch. 
an Sojabohnenmehl, wclche3 das Dickwerden des mit W. angeriihrten Leims yerzógert. —  
Z. B. setzt man einem gewohnlichen Caseinleim, der aus 35 Teilen Casein, 20 Teilen 
Ca(OH).., 4 Teilen NaF u. 9 Tcilen N a2C03 besteht, 30 Teile Sojabohnenmehl zu. (Vgl. 
vorst. Ref.) (A. P. 1829  259 yom 19/5. 1926, ausg. 27/10. 1931.) S a r r e .

Aktiebolaget Lauxein Casco, Schweden, Leim aus lierischen Eiwcifisloffcn, gek. 
durch den Zusatz von CS2 oder einem S-Deriv. der H 2C03, z. B. einem Nanthat, Thio- 
carbonat, Thiocarbanilid usw. u. gegebenenfalls einer alkal. reagierenden Subslanz. —  
Z. B. stellt man einen Leim ber aus 400 Teilen Casein, 80 Teilen Ca(OH)2, 280 Tcilen 
Na..>Si03, 20 Teilen CS2 u. 1200 Teilen W. oder aus 200 Teilen trockenem Hautleim, 
600' Teilen W., 1,5 Teilen Ca(OH)., u. 10 Teilen K-Xanthal oder aus 100 Tcilen Bltil- 
albumin, 5,5 Teilen NH.,OH, 7 Teilen K-Xanthal u. 200 Teilen W. — Durch den Zusatz 
wird der Leim wasserfest u. besser klcbend. (F. P. 713 783 vom 24/3. 1931, ausg. 
2/11. 1931.) S a r r e .

American Hair & Felt Co., Chicago, iibert. von: Charles R. Mc Kee, Milwaukee, 
V. St. A., tJbcrzugs- und Leimmasse, besteliend aus einem wss. Brei von ticr. Leim, 
Stiirke, Sulfitextrakt u. etwas sulfuriertem Ol. — Z. B. riihrt man 5 Teilo gepulverten 
ticr. Leim, 5 Teile Cassava- oder Sagostarke, 3 Teile Sulfitextrakt, der in bekanńter 
Weise aus Sulfitablauge gewonncn wird, u. 2 Teilo Tiirkischrotól mit 85 Teilen k. W.
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an u. erhitzt das Gemisch zum Sieden. ^-Naphthol oder a-Naphthylamin kómien ais 
Konservierungsmittel zugesetzt werden. (A. P. 1827  822 Tom 26/11. 1928, ausg. 
20/10. 1931.) S a r r e .

Marsene Products Co., iibert. von: Edouard M. Kratz, Illinois, U. S. A., Wasser- 
feste Oelatinefolic durch Zusatz von Glykolderiw. ovent. mit Zusatz von etwas sulfu- 
riertem Ricinusel. (A. P. 1866  410 voin 15/8. 1927, ausg. 5/7. 1932.) B r a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: A. Gramberg), 
Sdurefesle Kittmassen. Das nach dem Verf. des Schwed. P. 68 523 zur Anwendung 
gelangende Si soli Metalle in fester Lsg. enthalten. Solche Legierungen enthalten 
neben Si noch Mg, Ca, Al oder Fe. (Schwed. P. 69 562 vom 28/11. 1927, ausg. 27/5. 
1930. D . Prior. 1/12. 1926. Zus. zu Schwed. P. 68 523; C. 1932. I. 263.) D r e w s .

Gustav Arnstein, Siegfried Fuchs und Benno Seliger, Wien, Av.s festen und 
fliissigen Stoffm bestehendes DicMungsmiltel, bestehend aus einem Metali ais feste u. 
einer Suspension ais fl. Komponente, dad. gek., daB zwceks Erzielung unverander- 
licher Plastizitat dio Einw. von Luft vermieden wird. Man wahlt hierzu Metallkórner 
von nicht weniger ais 1 mm Durehmesser, die mit nichttroeknenden Olen yermischt 
werden. (Poln. P. 13 580 Tom 26/3. 1930, ausg. 12/6. 1931. Oe. Prior. 4/4.
1929.) S c h o n f e l d .

Thelrna Emma Massey, Essendon, Melbourne, Australien, Celluloidprdparat zum 
Beparieren von MelallgefajSen, bestehend aus 2 Teilen Celluloid, 4 Teilen Al-Bronze, 
21 Teilen Aceton u. 1 Teil Amylacetat. (Aust. P. 1778/1931 vom 24/4. 1931, ausg. 
19/5. 1932.) . ______________________. M. F . M u l l e r .

[russ.l Nikołaj Fcdorowitsch Botscharow, Caseinleim. M oskau: Verlag fur Flugzeug- u.
Traktorcnind. 1932. (84 S.) Rbl. 1.50.

XXIV. Photographie.
Olaf Bloch, Fortschritte in  der Infrarotphotograpliie. Vf. bespricht einige altere 

Methoden der Infrarotphotographie u. berichtet uber oinige neue Sensibilisatoren. Zum 
SchluB werden einige Anwendungsgebiete besprochen. (Photographie Journ. 72. 334 bis 
340. Aug. 1932.) F r i e s e r .

Erwin Fuchs, Slabilisierung photographischer Emulsionen. I., II. Stabilisatoren 
sollen das Schleiem von pholograph. Emulsionen einerseits beim Rcifen, andererseits 
wahrend der Lagerung yerhindern bzw. verz6gorn. Infolge der innoron Verwandtsehaft 
der beiden Vorgange lassen sich die fiir den einen Zweck yorgeschlagenen Stabilisatoren 
meist auch fiir den zweiten yerwenden. Vf. gibt eine Ubersicht der in der Patent- 
literatur ais Stabilisatoren empfohlenen Verbb. Es sind dies D eriw . des Thiazols u. 
Imidazols, Carbamidverł)b. der allgemeinen Formel RjNH ■ CO ■ N H R , (R jR , == be- 
liebige organ. u. anorgan. Radikale u. Resto), Saureamide der Zus. N H ,- CO • R (R =  
Alkyl oder Aryl), cycl. Carbamide, Sdurehydrazide, bei denen ein H-Atom der Amido- 
gruppe substituiert ist. Verwandt m it letzteren Verbb. ist eine Klasse von Stabili
satoren der allgemeinen Formel R X -N H -Y R  (R =  organ. Radikal, das keinen doppelt 
gebundenen N  enthalt, X , Y  =  aktivierende elektronegatiye Radikale, z. B. S, C, 
Imid-N). Weiterhin wurden yorgeschlagen Verbb. aus der Gruppe der Thioanilide, 
dio in den tautomeren Formen A c-N  =  CSH—R  bzw. A e-N H -C S-R  yorliegen u. 
sohlioBlich organ. Substanzen, die swl. Ag-Verbb. bilden, dereń Losliehkeit die des 
AgCl nicht uberstoigt. (Photogr. Industrie 30. 843— 44. 864— 65. Aug. 1932.) R o l l .

Adolf Lux, Die hdufigslen Fehlererscheinungen im  Negativ- und Posiłivproze/}. I. 
Umfassender tlberblick. (Photogr. Industrie 30. 388—89. 6/4. 1932. Berlin.) L e s z .

Liippo-Cramer, Hydrosulfit ais desensibilisierender Entwickler. Vf. bestatigt, 
daB ein yiel KBr enthaltender Natriumhydrosulfitentwickler desensibilisierende Wrkg. 
hat. Er zeigt aber, daB die Empfindlichkeitsyerringerung kleiner ais bei Farbstoff- 
desensibilisatoron ist, u. fiir prakt. Zwecke kaum in Betracht kommt. (Photogr. In
dustrie 30. 601. 15/6. 1932.) F r i e s e r .

P. C. Smethurst, Das Entwicklungssystem nach K napp. Es wird das Entwicklungs- 
vorf. nach K n a p p  besprochen. Die Iintw. geht bei diesem in 5 Stufen vor sich: 3-mal 
wird im Entwickler u. 2-mal in W. entwiekelt. (Brit. Journ. Photography 79. 483—87. 
12/8.1932.) F r i e s e r .

Paul Kiihne, FcinkomentwicMung mit dem ABC-Universaleniwicklcr. Vf. gibt'Vor- 
schriften an, um unter Benutzung der friiher mitgeteilten Stammlsgg. (C. 1932. II. 1738)
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Feinkornentwickler fiir verschiedenc Plattensorten herzustellen. (Photogr. Rdsch. 69. 
315— 16. Aug. 1932.) F r i e s e r .

Alan M. Gundelfinger, Eine Methode zur Bereclinung der richtigen und wirtschaft- 
lichsten Metol- und Hydrochinonkonzenlrationen in  einem Borazentuńckler fu r Kinofilme. 
Vf. bestimmt durch zahlreiclie Verss. die Abhangigkeit des Gammas von der Konz. der 
Bestandteile des Entwicklers, u. yersucht dadurch unter Beriieksichtigung der Preise 
der Entwicklungssubstanzen dio giinstigste Zus. zu errechnen. (Journ. Franklin Inst. 

'214. 223—36. Aug. 1932.) F r i e s e r .
H. Nitze, Papier, Enlwickler und Bleicher bei der Schwefeltonung. Vf. bespricht die 

Anderung der KorngroBe bei yersehiedenen Papieren durch versehiedene Entw. u. Zus. 
des Bleichbades u. die dadurch bcwirktc Farbanderung bei Schwefeltonung. (Brit. 
Journ. Pliotography 79. 486— 87. 12/8. 1932.) F r i e s e r .

Frederic E. Ives, Vielfarbeiiphotographie. Kurze Besprechung des friihcr (C. 1932.
II. 323) beschriebenen Verf. (Journ. Franldin Inst. 214. 163— 65. Aug. 1932.) F r i e s e r .

F. Formstecher, Neue Versuche mit einem vergessenen Verfahren der direkłen 
Farbenphotographie. (Vgl. C. 1932. I. 2126.) Verss. iiber das Photochromieverf. von 
P o iT E V IN  (1865) an einer Emulsion von Photosilberchlorid in Kollodium, hergestellt 
durch Zusatz eines Silberalkosols zu einer AgCl-Emulsion. Bei der Verwendung von 
NH3 zum Fixieren der Pliotochromien wurde beobachtet, daB sich die Kopierfarbcn 
zwar andern, daB sie aber solclien Farbtonen Platz maelien, die annahernd komplc- 
mentar zu den Farben des Originals sind. Die fertigen Bilder zeigen ein schones Blau, 
dagegen erschcint das Gelb briiunlicL; B ot und Griin sind nur schwach angedeutet. 
Wegen der Unempfindlichkeit der Schicht kommt das Yerf. fur Kameraaufnakmen 
nicht in Frage, wohl aber zur Herst. von Kontaktkopien. Man erhiilt ein farben- 
richtiges Positiv nach einem farbenkomplementaren Negatiy. (Ber. Internat. Kongr. 
wiss. angew. Photogr. 8 (1931). 366— 70. 1932. Dresden, Wiss. Lab. d. Mimosa 
A.-G.) L e s z y n s k i .

Holleben, Die Photographie mit Farbrasterfilmen. Vf. gibt eine kurze Erliiuterung 
der Photographie in natiirlichen Farben nacli dem Kornrastcrprinzip u. anschlieBend 
einen tJberblick iiber dio Eigg. u. Verarbeitung der „Agfacolor“-Filme. (Photogr. 
Industrie 30. 888— 90. 7/9. 1932.) R o l l .

Kurt Jacobsohn, Neuere Ergebnisse der Róntgenkinematographie. Bedeutung der 
Rontgenkinematographie, Anwendungsgebiet rontgenkinematograph. Unters.-Methoden, 
Grundlagen des vom Vf. gemeinsam mit GOTTHEIN ER ausgearbeiteten Verf. der in* 
direkten Rontgenkinematographie (Aufnahmo des Leuchtschirmbildes). (Ber. Internat. 
Kongr. wiss. angew. Photogr. 8 (1931). 398—99. 1932. Berlin.) L e s z y n s k i .

F. Hehlgans und H. Lichte, Photographische Probleme des Lichttonfilms. Die beim 
Tonfilnwerf. dureh den photograph. ProzeB bewirkten Verzerrungen konnen durch 
Nickteinhalten der G O L D B E R G -B edingung (nichtlinearo Verzerrungen), oder durch 
die endliche Breite des Lichtspaltes (lineare Verzerrungen) hervorgerufen werden. 
Hinzu kommen Verzerrungen durch ungleichmaBigen Filmlauf. GroBe u. EinfluB dieser 
Storungen werden berechnct. (Jahrb. Forschinst. A llg . Elektrizitatsges. 2. 37—41.
1930.) F r i e s e r .

— , Empfindlichkeitsangaben nach Scheiner und nach Hurter und Driffiełd. Es 
wird eine Ubersicht iiber dio bekannten Griinde gegeben, die gegen eine tabellenm&Bige 
Umrechnung von H.- u. D.-Zalilen in Seheinergrade sprechen. (Brit. Journ. Photo- 
graphy 79. 542—44. 9/9. 1932.) RÓLL.

K. Jacobsohn, Zur Frage des Belichtungsspielraums photographischen Aufnahme- 
materials. Es muB unterschieden werden zwischen dem Belichtungsspielraum u. dem 
Belichlungsumfang von photograph. Schichten. Der letztere ist gegeben durch den 
brauchbaren mittleren Teil der Schwarzungskurve. Der Umfang dieses Teiles wird 
nach Vorschlag des Vf. festgelegt cinerseits durch den Punkt, an dem die Schwarzungs- 
kurve 0,1 iiber dem Schleier erreieht, andererseits durch den Punkt des umbiegenden 
oberen Kurventeils, an dem der Gammawert die Halfte des Wertes im geraden Kurven- 
teil betragt. Der Belichtungsspielraum einer photograph. Schicht wird ermittelt durch 
Division des Belichtungsumfanges durch den „normalen Objektumfang“. Vf. schliigt 
ais solchen einen Wert von 1 : 30 vor u. cmpfiehlt eine normenmaBige Festlegung 
seiner Yorsohlage. (Photogr. Industrie 30. 885— 86. 7/9. 1932.) R o l l .

S. D. Threadgold, Die Messung der Kornigkeit. Vf. schlagt vor, ais MaB der 
Kórnigkeit das 10-fache Ycrhaltnis der Dichte im parallelen Licht zu der Diclite im
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zerstieuten Liciit zu bcnutzen, wobei erstere an einer Stelle zu messen ist, an der die 
Dichte im zerstreutcn Licht 0,5 betnigt. Die Methode, welche nur fiir Negatiyschichten 
zu verwenden ist, gibt gute, mit yisuellen Methoden yergleichbare Rcsultate. Am Anfang 
der Arbeit werden einige altere Methoden zur Messung der Kórnigkeit besproehen. 
(Photographio Journ. 72. 348—51; Brit. Journ. Photography 79. 519—21. Aug.
1932.) F r i e s e r .

G. Maresclial, Sensitomeler fiir ultrakurze Belichtung (Tonaufzeićhnung). Vf. be- 
sehreibt ein Sensitometer zur Best. der Scliwarzungskurye photograpli. Emulsionen bei 
sehr kurzeń Belichtungen, wie sie bei der Tonphotographie yorkommen. Die Belich- 
tungszeit betragt 1/ 20 000 Sek., die Lichtintensitat wird durch eine Anzahl geeichter 
Blenden verandert. (Buli. Soc. Franę. Photographie [3] 19 (74). 124—32; Science Ind. 
photographiques [2] 3. 281— 85. 1932.) F r i e s e r .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Schułzpapierslreifen fiir Filmrollen 
fur Tageslichtladung, dad. gek., daC das Papier nur einseitig pergamentiert ist. —  Der 
Film wird auf die nicht pergamentierte Seite geklebt. (D. R. P. 557143 Ivl. 57 b 
yom 11/3. 1931, ausg. 19/8. 1932. Zus. zu D. R. P. 535 838; C. 1931. II. 4097.) G r o t ę .

Humplirey Desmond Murray, Douglas Arthur Spencer und Leslie Walter 
01iver, London, Herslellung posiltier ein- oder mehrfarbiger Kinofilme. Der Film mit 
dem positiven Bilde wird mit der Lsg. einer gefarbten Kolloidschicht iiberzogen, so 
daB nach dem Abkuhlen die Kolloidschicht mit der Bildschicht fest verbunden ist. 
Dann wird in einer Bleiclilsg. das positiye Ag-Bild ausgebloiclit, wodurch die am Ag 
liegenden Kolloidstellen gehartet werden. Nach dem Auswaschen der nicht geharteten 
Kolloidstcllcn mit h. W. wird der Film fixiert, urn alle Ag-Salze zu entfernen. Es 
blcibt das reine Farbstoffbild. Zur Herst. yon Mehrfarbenbilddrn werden die Teil- 
farbenbilder auf beide Seiten des Films aufgebracht oder es werdeń zwei Filme benutzt, 
die naehher yoroinigt werden. (E. P. 377 706 vom 23/4. 1931, ausg. 25/8.1932.) G r o t ę .

National Paper Process Co. Inc., New York, Kinoprojektionsschirm. Der 
Scliirm enthalt eine Oberflachenschieht, die in einem Bindemittel, wie Gelatine, ein 
weiCes oder farbiges Metalloxyd, wie TiO„ U. einen hygroskop. Stoff, wio Glycorin, 
Essigsaure oder MgCl,, enthalt. (E. P. 377 245 yom 10/3. 1931, ausg. 18/8. 1932. 
A. Prior. 11/11. 1930.)' G r o t ę .

Belcolor G. m. b. H ., Berlin, Photographische Herslellung von Kopiervorlagen in  
Volllon nacli Hochdruckformen. Die Gesamtoberflache einer HochdrUckform wird 
mittels Spritzyerf. inaktin. eingefiirbt u. die drUckende Oberflaehe mit einer gegen- 
satzlichen inaktin. Farbę yersehen, worauf dio Form photographiert wird. Hierbei 
kann ein photograph. Vorf. Verwendung finden, boi dcm durch Entw. mit gerbenden 
Entwicklern u. Herauslosen der nicht bolichteten Stellen ein Auswaschrelief erzielt 
wird. (D. R. P. 557 698 KI. 57d vom 2/4. 1931, ausg. 26/8. 1932.) G r o t ę .

Decorative Development Inc., iibert. von: Ford F. Close, New York, yer
fahren zur Herslellung von Imitalionen von Sclilangenleder auf grojien Flachen. Die Mustcr 
ausgesuehter Hiiute werden photographiert u. in entsprechende Felder der Flacho 
ubertragen. Zum Ubertragen sind die bekannten derartigen photoohem. oder Druck- 
verff. anwendbar. (A. P. 1 846 630 yom 10/2. 1931, ausg. 23/2. 1932.) BRAUNS.

Kurt Roos, Berlin, Entfernung der Praparalionsschicht aus pliotographischen 
Filmen und Fihnabfdllen, dad. gek., daB die yon der photograph. Emulsionsschicht 
befroiten Filme oder Filmabfalle mit H„0„, gegebenenfalls bei Gegenwart von 
(juellungsmittelii fiir den Celluloseester, in der Warme behandelt werden. (D. R. P. 
557 335 KI. 57b vom 3/12. 1930, ausg. 22/8. 1932.) G r o t ę .

Kodak Ltd., London, iibert. yon: Kenneth Claude Devereux Hickman und 
Walter John Weyerts, Rochester, New York, Silberelektrolyse. Das in E. P. 364711 
(C. 1932. I. 3915) beschriebene Vorf. zur elektrolyt. Niederschlagung von Ag aus einer 
schwach sauren sulfithaltigen Thiosulfatlsg. wird ohne Hinzufugung eines Aktivators 
bei einer Temp., die zwischen 50° u. dem Kp. der Lsg. liegt, ausgcfuhrt. (E. P. 371229  
yom 21/10. 1930, ausg. 12/5. 1932. A. Prior. 22/10. 1929.) G e i s z l e r .

Ludwig Dsvid, Photographisches Praktikum. Unter Mitw. yon Josef Rheden. 9., unyerand. 
Aufl. Halle: Knapp 1932. (XII, 807 S.) gr. 8°. M. 14.40; geb. M. 17.—.
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