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A. Allgemeine und pliysikalische Chemie.
Linus Pauling iind Don M. Yost, Die Additwitat der Energien normaler kovalenter 

Bindungen. Bei der Bindung zweier gleichartiger Atome tr i t t  eine Wellenfunktion 
auf, die auBer den von H e i t l e r  u . L o n d o n  angegebenen Anteilen noch Anteile yon 
den Ionenkonfigurationen enthalt; dabei geht der Anteil der Konfiguration A+ A~  
natiirlich m it demselben Koeff. ein wie der Anteil yon A~ A +. W enn in einer Bindung 
zwischen 2 yerschiedenartigen Atomen die Konfigurationen A+ B~  u. A ~ B + m it den 
gleiehen Koeff. eingehen, nennen Vff. eine solche Bindung eine „normale koyalente 
Bindung“ ; in diesem Falle haben die Atome A  u. B  den gleiehen Grad von Elelctro- 
negatiyitat u. die Koeff. der lonenanteile bei den Bindungen der gleiehartigen u. der 
yerschiedenartigen Atome haben die gleiche GróBenordnung. Vff. stellen das Postulat 
auf, daB die Energien der n. kovalenten Bindungen additiy sind, d. h. daB die Energie 
der Bindung A  : B  das arithm et. Mittel der Bindung A : A  u. B : B  ist. Die Abweichungen 
von diesem Postulat werden ais Abweichungen von der n. koyalenten Bindung auf- 
gefaBt. Da dieser Bindungstyp der niedrigste Zustand des Systems ist, miissen — 
wenn das Postulat richtig ist — die Abweichungen von der A dditivitat positiv sein. 
Diese Folgerung wird durch Vergleich der Bindungen H : H, F : F , Cl: Cl, B r : Br, 
J : J  m it HF, HCl, I i  Br, IJJ, CIF, BrCl, JB r , JC l gepriift. Es ergibt sich in der T at 
durchweg ein positives Vorzeichen. Die GroBe der Abweicliung yon der Additiyitafc 
ist m it den aus Energieabschatzungen gewonnenen Vorstellungen iiber die N atur der 
Bindungen in Einklang. So erweist sich HF  ais iiberwiegende Ionenbindung, HCl, 
H Br, H J  ais iiberwiegend kovalente Bindung. BrCl, B rJ  u. JC l erweisen sich ais 
kovalente, CIF ais Ionenbindung. F  erweist sich ais sehr viel starker elektronegativ 
ais die iibrigen Halogene. Die aus dieser Betrachtung definierte E lektronegativitat 
sohlieBt sich den Erfahrungen der Chemie weit mehr an ais der Elektronenaffinitat 
im Gaszustande. — Eerner wird die A dditivitat durch Vergleich der H : H -Bindung 
u. Halogenbindungen u. der Bindungen L i : Li, N a : Na, K : K  m it KOI, K B r, K J , 
KNa, L iii- gepriift. Wie zu erwarten, erweisen sich die Alkalihalogenidbindungen ais 
Ionenbindungen. (Proceed. National Aead. Sciences, U. S. A. 18. 414— IG. 15/6. 1932.

; Gates Chem. Labor ., California Inst. of Techn.) E is e n s c h i t z .
Leon Le Boucher und Werner Fischer, Ober Molekular- und Atomvolumina. 

41. Tieftempe-raturdicliten hryslallisierlen Fluorwasserstoffs und einiger krystallisierter 
Fluoride. M itgeteilt yon Wilhelm Biltz. (39. vgl. C. 1932. I. 1619.) Vff. beschreiben 
zuniichst ausfuhrlich die priiparativen Darst.-Methoden von H F, BF3, SiF., u. GcF4, 
dercn Tieftemp.-D.D. gemcssen werden; yon BF3 u. SiF., werden die Dampfdrucke 
neu bestimmt. Es werden ferner die Kp.- u. F.-D.D. von BF3 zu 1,58 bzw. 1,68 u. die 
D. des fl. SiF,, zwischen — 95 u. —78,4° zu 1,66 u. 1,590 bestimm t; bei diesen letzteren 
Verss. muBte in dem Dilatometer t)berdruclc herrsehen, da SiF4 sublimiert. Das gleiche 
gilt fur GeF.„ dessen Fl.-D. zwischen —36,5 u. 0° (d =  2,40 u. 2,126) gemessen wurde. 
Ferner werden die D.D. der genannten Stoffc in festem Zustand bestimm t u. zwar 
von H F  bei — 191° m it dem Volumenometer zu 1,749 {M Va =  11,3) u. zwischen —95,0 
u. —77,7° m it fl. Propan ais Pyknom eterfl.; weiterhin m it dem Volumenomet-cr die 
D.D. von BF3, SiF,„‘ GeF.,, aus denen sich die Nullpunktsyoll. 33,3, 47,4 u. 46,9 be- 
rechnen. Eine Zusammenstellung der Mol.-VolI. einer groBen Zahl von krystallisierten 
Fluoriden zeigt, daB in erster Linie das Vol. des Halogens raumbestimmend ist, wie 
dies aueh bei den anderen yergleiehbaren Halogeniden der Fali ist. Das unter Ver- 
nachlassigung des Vol. des positiven Bestandteils bercchnete mittlere Vol. eines 
F-Partikels ist bei den Hesafluoriden am kleinsten u. steigt m it sinkendem F-Geh. 
des Jlolektils. Die ersten Glieder einer homologen Reilie sind mehrfach durch ein 
besonders kleines Vol. ausgezeichnet. Aus der Zusammenstellung ist ferner zu ent- 
nehmen, daB die Radien der O- u. der F-Ionen nur sehr wenig yoneinander yersehieden
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sind. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 207. 61—72. Juli 1932. Hannoyer, Teckn. Hochsch., 
Inst. f. anorgan. Chem., Gottingen, Univ.) JUZA.

Wilhelm Biltz, tJber Molekular- und Atomvolumina. 42. Eevision der Dichten 
von Aluminiumhalogeniden. Nach Verss. von Otto Hiilsmann. (41. vgl. vorst. Ref.) 
Es werden die D.D. von AlClv  A lB r3 u. A1J3 m it dem Volumenometer bei der Temp. 
der fl. Luft, der festen C02 u. bei Zimmertemp. gemessen u. die Ausdehnungskoeff. 
u. Nullpunktsvoll. (53,3, 78,0. u. 98,3) berechnet. Die D.D. des Bromids weiehen 
von den friiher m it Hg ais Pyknometerfl. bestimmten ab. Aueh m it den neuen 
W erten bleibt die schon friiber festgestellto Abwciehung von der Linearbeziehung 
bei der Zuordnung der Al-Halogenidvoll. zu den Riiumen der K-Halogenide be- 
stehen. Die Quotienten M Vfest/M Vn., bezogen auf den F., bereelinen sięh fur 
die drei Halogenide m it den neuen D.D. zu 0,54, 0,84 u. 0,85, Werte, die sieli den 
von den Vff. friiher geauBerten Ansehauungen vollig einordnen. Ferner werden die
D.D. von friseh hergestellten AlCl3-Fraktioncn gemessen, um zu untersuehen, ob auf 
diesem Weg ein Anhaltspunkt fiir die von A. S m its (C. 1932. I. 1050) vermuteten 
AlCl3-Modifikationen gewonnen werden kann. Aus den DD. kann auf das Vorkanden- 
sein mehrerer Modifikationen nicht gesehlossen werden. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
207. 371—76. 13/9. 1932. Hannover, Techn. Hoehsch., Inst. f. anorg. Chem., Gottingen, 
Univ.) J u z a .

J. Frenkel, V ber die Grundlagen der Theorie des statisłischen Gleichgewichtes -und der 
iireversiblen Vorgange. Fiir bedingt period. Systeme der klass. Mechanik wird dureh 
tJbergang zu den Winkcl- u. W irkungsvariabeln gezeigt, daB der Ergodensatz im 
allgemeinen nicht erfiillt sein kann. Man kann aber dureh Einfiihrung von geeigneten 
Unordnungshypothesen fiir die Anfangswerte der W inkelvariabeln in physikal. be- 
friedigender Weise durchkommen. Analoge Betraehtungen werden fiir die (Juanten- 
mechanik angestellt. (Physikal. Ztschr. Sowjetunion 1. 485—97. 1932. Leningrad, 
Inst. f. Physikal. Chem., Theoret. Abt.) F a r k a s .

Roy W. Harkness und W. Edwards Deming, Das Gleichgewicht zwischen Para- 
und Orthotuasscrstoff. Tabellar. u. graph. Darst. der Gleichgewichtskonzz. von Ortho- 
u. Parawasserstoff. Die Berechnungen wurden auf Grund d e r  D e n n i SONschen  Formel 
durchgefiihrt. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2850— 52. Juli 1932. Washington, D. C., 
Fertilizer and Fixed Nitrogen Investigations, Bureau of Chem. and Soils.) F a r k a s .

Arthur Bramley und Harry Dennis Lord, Das Gleichgewicht zwischen Gemischen 
von Kohlenozyd und Kolilendioxyd bei verschiedenen Drucken in  Berulirung mit Slahl von 
verschiedenem Kohlenstoffgelialt bei 750—1150°. (Vgl. C. 1932. II. 114.) Es wurde das 
Gleichgewicht zwischen Gemischen von CO-fCOo u. verschiedenen Stahlsorten (C-Geh.
0,1—2°/0) bei 750— 1150° u. bei Drucken von 0,25—2,0 Atm. nach der sta.t. Methode 
untersucht. Die verschiedenen Stahlsorten wurden aus einem schwed. Holzkohleneisen 
dureh Zementation in einer COAtmosphiire hergestellt. Es ergibt sich, daC der C-Dampf- 
druck im Gasraum proportional dem C-Geh. des Stahles ist u. der C-Druck iiber Zementit 
in einem gewissen Bcreich hoher ist ais iiber Graphit, was auf eine M etastabilitat von 
Zementit in Ggw. von Graphit deutet. Die Resultate der Unters. werden tabellar. 
u. graph. dargestellt. Aus der Temp.-Abhangigkeit der Gleichgewiclitskonstante werden 
folgende Wiirmetonungen berechnet:

3 Fe(y) +  2 CO — >- Fc3Cgel6st +  C02 +  29 950 cal 
3 Fe(y) -j- 2 CO — FegCungelost "ł- C 02 36 950 cal

5’e(y) +  FejCungelfist — ^  Feiy) +  Fe3Cgeióst — 7000 cal 
3 Fe(y) +  C(Graphit, — i>■ Fe3C — 4750 cal 
3 Fe(cc) +  C — ->- Fe3C — 6950 cal

(Journ. chem. Soc., London 1932. 1641— 69. Juni. Loughborough Coli.) F a r k a s .
Henri Muller, U ber die Herabsetzung des eułeklisclien Punktes: Eis-Kalium- 

nilral dureh Sduren, Basen und saure Salze. Es h a t sich gezeigt, daB die mole- 
kulare Erniedrigung des F. von KNOa dureh Zufiigung von Niehtelektrolyten oder 
neutralen Salzen, die ein gemeinsames łon  m it KNOa haben, einen ganz bestimmten 
Betrag ausmacht. Bei Zufiigung von Verbb. m it 2, 3 u. mehr Ionen, bei denen keines 
der Ionen dcm K N 03 gemeinsam ist, erhóhen sich diese Betrage um ein ganzes Viel- 
faches. Die molekulare Erniedrigung betriigt also das Doppelte, Dreifache etc. So 
gibt die H N 03 eine einfache, die HC1 eine doppelte, die schwache H 3B 0 3 nur eine ein- 
fache, Ba(OH)2 eine dreifache molekulare Erniedrigung. (Compt. rend. Acad. Sciences 
195. 240—42. 18/7. 1932.) * T r a p p .
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A. Lalande, Das Enlmischungsgebiet des Systems Wasser-Alkohol-Atlier bei tiefer 
Temperatur. Die Entmisckung von W.-A.-A.-Lsgg. wird bis zur tiefstmoglichen Temp. 
bestimmt. (Compt. rend. Acad. Sciences 195. 133—36. 11/7. 1932.) L o r e n z .

A. A. Wwedenski und A. W. Frost, Zur Frage der Allotropie des Phosphors. 
(I. vgl. C. 1931. II . 1837; 1932. I. 2150.) Die Unters. der Umwandlungsgeschwindig- 
keit des weiBen P  in den roten im fl. Zustande bei Tempp. von 173 bis 373° zeigte, 
daB bis zu einer Temp. von 263° die Umwandlungskonstante m it der Rk.-Zeit um so 
mehr wachst, je niedriger die Temp. ist, was auf einen autokatalyt. Charakter der Rk. 
bei diesen Tempp.. hindeutet. Mit Temp.-Erbóhung iiberdeckt die je tz t starker hervor- 
tretende liomogene Rk. m it dem gróBeren Temp.-Koeff. die kataly t. Rk. Im  Temp.- 
Intervall von 263 bis 373° folgt die Umwandlungsgeschwindigkeit den Gesetzen der 
monomolekularen Rkk. Bei 373° yerliiuft die Rk. m it so groBer Geschwindigkeit, 
dafi die erm ittelten K onstanten infolge der eintretenden Verdampfung unsicher 
erscheinen. Bei weiterer Temp.-Erbóhung wird die Rk.-Geschwindigkeit unmeBbar 
groB, wobei die Rk. m it einer starken Selbsterwarmung u. einer Druckerhohung in  
den verschlossenen Ampullen bis 42 a t yerbunden ist. Die theoret. Diskussion d. 
Vers.-Ergebnisse fuh rt zu der Annahme der Existenz von mehreren Mol.-Arten des 
weiBen P, welehe m iteinander unter Bldg. von rotem  P  verschiedener D. reagieren. 
(Chem. Journ. Ser. A. Journ. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. 
Shurnal obschtschei Chimii] 1 (63). 917—25. 1931. Staatl. Hochdruckinst.) K l e y e r .

N. N. Ssemenow, AnlafSlich einer neuen kinetischen Oeselzmdfligkeit. Gewisse 
exotherme Rkk. (Oxydation von C2H2, Aldehyden usw.) verlaufen nacli Ablauf einer 
Induktionszeit m it konstanter Geschwindigkeit, die n icht von der effektiven, sondern 
nur von der Anfangskonz. abhilngt. Diese konstantę Geschwindigkeit kom m t durch 
Zusammenwirken einer Selbstbeschleunigung (durch Kettenverzweigung) u. Selbst- 
bremsung (durch Anreieherung von gewissen Zwischenprodd.) der Rk. zustande. 
(Physikal. Ztschr. Sowjetunion 1. 589—91. 1932. Leningrad, Inst. f. Chem. Physik, 
Laborat. f. Elementarprozesse.) F a r k a s .

N. N. Ssemenow, U ber ein allgemeines Oesetz des zeitliclien AU aufs energiereicher 
Reaktionen. Es wird gezeigt, daB die vom Vf. angegebenen Formeln (vgl. folg. Reff.) 
fur eine Reihe von Explosionsrkk. gelten. (Physikal. Ztschr. Sowjetunion 1. 601—02. 
1932. Leningrad.) F a r k a s .

N. N. Ssemenow, Die Oxydation von Kohlenwasserstoffen und die Keltentheorie. 
(Vgl. C. 1 9 3 1 .1. 2430.) Es wird gezeigt, daB der Zeitverlauf der Rk.-Geschwindigkeit (w) 
bei den Verss. von B o n e  u. H i l l  (C. 1931. I. 1059) uber die Oxydation von C2Hc 
folgendem Gesetz geniigt: w — N  e v t , wobei <p =  B -p 2'3 y3 10-COOO/2' ist(Ar u. B  sind 
Konstanten, t =  Zeit, p  =  Druck, y  =  °/0-Satz des Gemisches, T  =  Temp.). Dem- 
naeh ist die Induktionsperiode kein vollstandig reaktionsloser Zeitabschnitt, die Rk.- 
Geschwindigkeit ist nur sehr klein u. steigert sich dann m it der Zeit nach der obigen 
Exponentialformel. Nach K o w a ls k y  ist die Geschwindigkeit einer K ettenrk. 

f — ‘ )w =  n0/(d — /?) \e 1 — 1/ (n0 =  Zahl der sekundlich entstehenden Zentren, (5 bzw. fi
die Wahrscheinlichkcit der Kettenverzweigung bzw. des Kettenabbruclis, t  =  die 
Lebensdauer des Kettengliedes). Bei einer entartetcn Explosion ist N  =  n jd  —  fi, 
cp —  6 — p/r  u .  ihr Mechanismus ist der folgende: Ein an der W and oder im Gasraum 
entstandenes Anfangszentrum ru ft eine R k.-K ettc heryor, wobei sich zunachst gewisse 
Zwischenprodd. u. nicht die Endprodd. der Oxydation bilden. Die Zwischenprodd. 
werden dann in einer weiteren Rk. oxydiert, wobei sich neuere Zentren fur eine sek. 
K ette bilden. Da die Oxydation der Zwischenprodd. eine bestimmte Zeit in Anspruch 
nimmt, verzweigt die primare Rk.-Kette m it einer Verspatung, die fiir die verhaltnis- 
maBig langsame Entw. der Rk.-Gesoliwindigkeit bei entartetcn  Explosionen ver- 
antwortlich ist. Aus dei* KoW ALSKYscheń Formel folgt, daB fiir d <  /S (kleine Ver- 
zweigungswahrscheinlichkeit gegeniiber der Abbruchswahrscheinlichkeit) die Rk. un ter 
bestimmten Bedingungen (z. B. in engen GefaBen, bei niedrigen Drucken) plotzlich 
aufhort, was bei der Entziindung yon P, S u. C2H , auch tatsiichlich beobachtet wird. 
(Physikal. Ztschr. Sowjetunion 1. 546—60. 1932. Leningrad, Inst. f. Chem. Physik, 
Laborat. f. Elementarprozesse.) F a r k a s .

N. N. Ssemenow, Uber die Analogie zwischen der Zerselzungsreaktion vcm Cl20  
und der Oxydation von Athan. Es wird gezeigt, daB die von B e a y e r  u . St i e g e r  (C. 1931. 
I. 2303) untersuchte Cl20-Zers. denselben Gesetzen folgt, wie die Oxydation von C2H0
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(vgl. vorst. Ref.). Im  Gebict der Selbstbeschleunigung laBt sieli der Zeityerlauf der 
Rk.-Geschwindigkeit (w) von 16 verschiedeneił bei 100—140° u. 132—500 mm aus- 
gefiihrten Vcrss. durch die Formel w — A  ev t, cp =  G p’/> e~ E!R T darstellen (A  u. G 
Konstanten, t =  Zeit, p  =  Druek, E  =  23 000 cal). (Physikal. Ztsclir. Sowjetunion 1. 
561— 66. 1932. Leningrad, Inst. f. chern. Physik, Laborat. d. Elementarprozesse.) F a r k .

H. W. Thompson, Untersućhungen iiber Explosionsgrenzen. Es wurde die Be- 
einflussung der Explosionsgrenzen verschiedener Knallgasmisehungen dureh Staub- u. 
Ee(CO)5-Zusatz untersucht. Ais Rk.-GefaB diente ein m it W.-Mantel yersehenes Glas- 
rohr (60 X 1200 mm), in welches die Gase bzw. Diimpfe durch Buretten bzw. Pipetten 
eingefiihrt wurden. Die Ziindung erfolgte durch Eunken oder Flamme. Der Staub 
(MgO oder S i02) wurde meehan. der Luft zugemischt oder dureli Verbrennen eines 
Mg-Bandes erzeugt. Der Staubgeh. der Luft betrug 2—-10 mg/l, bei einem mittleren 
Teilehenradius yon 5—10-10~5 cm. 10 mg MgO im Liter setzt die Explosionsgrenze 
bei einem H2-Luftgemisch yon 9,45 auf 9,75% H, bei CO-Luft von 16,7 auf 17,3%  CO, 
bei C2H4-Luft von 3,5 auf 3,8% C2H4 herauf. Bei Gemischen m it CH.,, Bzl., A. lieCen 
sioh nur sehr kleine Effekte nachweisen. Durch Staubzusatz wird die Fortpflanzungs- 
gesehwindigkcit der Flamme herabgesetzt: z. B. bei einem Gasgemisch m it 10,4% H 
von 41,6 auf 36,5 m/sec, bzw. m it 19,5% CO von 27,7 auf 20,8 m/sec. Ein Zusatz von
0,02 ceni fl. Fe(CO)6 verschiebt die untere Explosionsgrenze von 16,7 auf 19,2°/0 CO,
0,08 ccm die obere von 70,0 auf 43,3% CO. Gemische m it H 2, CH.,, C0H0 Yerhalten sich 
ahnlich, bei C2H, wird nur die obere Grenze herabgedriickt. Die explosionshemmende 
Wrkg. der Zusatze wird darauf zuriickgefuhrt, da!3 die kettentragenden Radikale 
(H u. OH) an ihrer Oberfliiohe adsorbiert werden u. sich zu unwirksamen Moll. ver- 
einigen. Die Frage, ob die bemerkenswerte Wrkg. des Fe(CO)5 auf die obere Grenze 
spezif. ist, bleibt noch offen. (Ztsclir. physikal. Chem. Abt. B. 18. 219—40. Juli 1932. 
Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. phys. Chem. u. Elektrochem.) FARKAS.

A. Kowalsky, Die Verbnnnungskindik von Wasserstoff. Mit Hilfe eines empfind- 
lichen Membranmanometers (photograph. Ablesung) wird gezeigt, daC der Knallgas- 
entziindung bei 480° eine reaktionslose Induktionsperiode von 0,2 Sek. vorangeht. 
(Physikal. Ztsclir. Sowjetunion 1. 595—96. 1932. Leningrad, Inst. f. chem. Physik. 
Laboratorium f. Verbrennungskinetik.) FARKAS.

F. Dubowitzky, U ber den Mechanismus der Enlzundung des Gemisches H 2 +  0 2 . 
In  einem auf 460—470° erhitzten Pyrexglasrohr (800 X 10 mm) gelingt es, eine Rk.- 
Zone zu erhalten, dereń Temp. nur einige Grade liólier liegt ais die der W and, d. h. 
die Rk. verlauft in ciner A rt „kalten“ Flamme. (Physikal. Ztschr. Sowjetunion 1. 
586—88. 1932. Leningrad, Inst. f. Chem. Physik.) F a r k a s .

A. Kowalsky, P. Sadownikow und N. Tschirkow, Kinetilc der Oxydation der 
Gemische von CiJ4 +  O., und G2Ha +  0 2. Die Oxydation des CHa wurde im stromenden 
Gase, die des C2H6 stat. untersucht, indem m it Hilfe eines Membranmanometers die 
Druckanderung des in cin li. Quarzgefiil3 eingefiillten Gasgemisches verfolgt wurde. 
Die Oxydationsgesehwindigkeit von C2H6 steigt am Anfang der Rk. zunachst ex- 
ponentiell an (in gut entgasten GefaCen ist der Anstieg sehwacher), um naeh Erreichung 
eines Maximums wieder abzufallen. Die Geschwindigkeit der Oxydation hangt yon der 
Besehaffcnheit der GefaBoberfliiche ab: Waschen der Wando m it einer NaCl-Lsg. 
wirkt hemmend, m it H F aktivierend. Starkes Erhitzen u. der OxydationsprozeB 
śelbst wirken ebenfalls begiinstigend, was vermutlieh auf einer Entfernung von Ad- 
sorptionssehichten beruht. Im  Temp.-Bereieh 610—640° sind fur die C2H0-O2-Rk.
3 Grenzdrucke der Entziindung (pv  p„, p3) yorhanden. In  Druckgebieten unterhalb p1 
u. zwisehen p2 u. p3 tr i t t  kcine Entziindung (Explosion) ein, wohl aber in den beiden 
anderen Gebieten. (Physikal. Ztsehr. Sowjetunion 1. 451—70. 1932. Leningrad, Inst. 
f. chem. Physik, Labor. f. Verbrennungskinetik.) FARKAS.

A. Kowalsky und P. Sadownikow, Mechanismus der oberen Grenze. (Vgl. 
yorst. Ref.) Bei der Unters. der Rk. C2H0 +  3,5 0 2 wurden bei etwa 600—630° 3 Druck- 
grenzen der Entziindung beobachtet. Eine genaue Verfolgung der Druckanderung bei 
der Rk. ergab, daB unter gewissen Bedingungen hintereinander 2 Yei-puffungen auf- 
treten konnen. Erklarung: Es gibt zwei nebeneinander yerlaufende Rkk. I  u. I I , die 
zu einer Entziindung fiihren konnen. Sie haben yerschiedene untere Druekgrenzen, 
ihre Geschwindigkeiten haben yerschiedene Druckabhangigkeit u. yerschiedenen Zeit- 
yerlauf. Bei kleinen Drueken bedingt die Rk. I  (kleine Druckabhangigkeit, niedrige 
Druckgrenzc, groBe Beschleunigung) die Entflammung. Bei Druckerhohung werden 
dann aOmahlich durch Rk. I I  die Rk.-Partner so schnell yerbraueht, daB sich die Rk. I
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niclit ausbilden kann. Dabei kann es nur dann zu einer Explosion kommen, wenn der 
Drtick bereits so hocli ist, da(3 die Druckgrenze der Rk. I I  erreicht ist. (Physikal. 
Ztschr. Sowjetunion 1. 567— 70. 1932. Leningrad, Inst. f. cliem. Physik, Laborat. der 
Verbrennungsprozesse.) F a r k a s .

W. H. Hat che r, E . W. R. Steacie und Frances Howland, Die Kine.Hk der 
Oxydation ton gasformigem. Acetaldeliyd. (Vgl. C. 1932. I . 1651.) Vff. suclien aus der 
Druckverminderung beim Abkuhlen der Prodd. der Rk. zwiselien Acetaldeliyd u. 0 2 
auf •—• 78° u. ihrer Analyse (Rk.-Temp. 80—120°) den Mechanismus der K ettenrkk. 
aufzuklaren. Zu Beginn der Rk. finden folgende Vorgange s ta tt:

1. CH-jCHO +  2 ,50, =  2CO„ +  2H20 ;  2. CH3CHO +  1 ,50, =  2HCOOH
u. zwar reagieren im Verhaltnis 9 Moll. Acetaldeliyd nach 1., 13 Moll. nach 2. In  den 
spateren Stadien sckeint eine Mischung von Peroxyden CH3C H 0 -0 2 u. (CH3C H 0)20 3 
gebildet zu werden, die dann in weitere Oxydationsprodd. iibergehen. Die Aktivierungs- 
warme wird zu 8700 ±  700 cal. bestimmt. Die Rkk. der Induktionsperiodc sind von 
heterogenem Charakter, die Folge-Rkk. verlaufen nach einem Kettenmechanismus, 
wobei die K etten  an den Wanden des Rk.-GefiiBes gebildet u. aucli zerlegt werden. 
Die Rk.-Geschwindigkeit nim m t m it steigendem Partialdruck des Aeetaldehyds raseh zu, 
ist aber unabliiingig vom Partialdruck des 0 2. (Canadian Journ. Res. 7. 149—61. 
Aug. 1932. Montreal, Mc Gill-Univ.) R. K. Mu l l e r .

Georges Arditti, Ober die Autoxydation von Paraffinol. Der EinfluB von Kataly- 
satoren auf die Oxydation von Paraffinol durch 0 2 bei 130° wird untersucht. Phenol, 
Anilin, Hesadecen u. W. verlangern die Induktionsperiode, Anthrachinon setzt sie 
lierab. Gepulverte Metalle sind wirksamer ais M etalldrahte (C. 1931. I I . 803). Cu 
ist aktiyer ais Ni, NiO aktiver ais CuO; Fe20 3 verliingert die Induktionsperiodc. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 195. 136— 37. 11/7. 1932.) L o r e n z .

William T. Richards und James A. Reid, Die Dissozialionsgeschwindigkeit von 
Stickstofftetroxyd nach der Seliallwellenmethode. Mit Hilfe der Metho'de der Schall-
geschwindigkeitsmessung (bei 1—30° u. 130—760 mm Hg-Druck: 9—93 kc, bei 30°
260 mm 90—500 kc) wurde die Dissoziationsgeschwindigkeit untersucht. Die Ge- 
schwindigkeitskonstante betriigt bei 25° u. 260 mm in tibereinstimmung m it friiheren 
Messungen (C. 1931. I. 1563) 4 ,8-101. Die Aktm erungswarm e der Dissoziation ist 
gleich der Dissoziationswarme. Mit abnehmendem Druck nim m t die Dissoziations- 
geschwindigkeit ab. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 3014—-15. Ju li 1932. Princeton, 
New Jersey, Univ., Frick Chem. Lab.) F a r k a s .

W. A. Noyes, Die Funktion des Wassers bei der Katalyse der Reaktion zwiselien 
Stickslofftetroxyd und Kaliumcldorid. Auf Grund des Verh. von N 20 4 u. NC13 u. des 
amphoteren Charakters der H N 0 2 scliliefit Vf., daC bei der Rk. zwiselien N ,0 4 u. KC1 
(W h i t t a k e r , L u n d s t r o m  u . Me r z , C. 1932. I. 624) das positive NO der H N 0 2 
unter Bldg. von NOC1 m it dem Cl-łon aus KC1 zusam m entritt, wahrend der OH-Rest 
mit dem H ' der H N 03 W. regeneriert u. N 0 3' an die Stelle von Cl' t r i t t .  (Ind. engin. 
Chem. 24. 1084. Sept. 1932. Urbana, Univ. of Illinois.) R. K. Mu l l e r .

A. N. Kappanna und H. W. Patwardhan, Kinetischer Salzeffekt in  melhyl- 
alkoholisehen Lósungen. Die Reaktion zwiselien bromessigsaurem Natrium  und Natrium- 
methylalkóhólat. (Vgl. C. 1929. I I . 2145.) Die Geschwindigkcit der R k.:

CHJBrCOO' +  CH30 ' — ->- CH,(CH30 )C 0 0 ' +  B r' 
wird bei 50° u. 60° titrim etr. gemessen in  methylalkoh. Lsgg. der Gesamtionenstarke
0,02 <  /te < 0 ,9 .  — Mit der DEBYE-HuCKEL-BRÓNSTED-Theorie ergibt sieli ąuali- 
ta tiv  tibereinstimmung, insofern ais in geniigend yerd. Lsgg. (p <  0,06) die Beziehung 
gilt: d log k/d ]/// =  const (k =  Geschwindigkeitskonstante). Der W ert der Konstanten 
betriigt 1,7 fiir den Fali, dafi lediglich die R k.-Partner anwesend sind. W ird die Ionen- 
starke durch Zusatz von N aB r erhóht, so ist die K onstantę kleiner. Nach dem D eb y e - 
HucKELschen Grenzgesetz ware fiir versehwindende Konz. 4,3 zu erwarten. —- Die 
Geschwindigkeitskonstanten bei 50 u. 60° verhalten sich wie 1: 3,3. F iir bimolekulare 
Rkk. in W. ware 2— 2,5 zu erwarten. (Journ. Indian chem. Soc. 8. 541-—48. 1931. 
College of Science Nagpur C. P. Indien.) J . L an g e .

Gwyn Williams, Die thermisehe Vereinigung von Atliylen und Brom an Glasdber- 
flachen. I. Teil. Allgemeine K inetik der Reaktion bei 16°. Es wurde die Rk. zwiselien 
Br2 u. C2H4 bei Drucken von einigen mm bis 100 mm Hg bei 0—25° in GlasgefaCcn 
untersucht. Die Rk. ist heterogen u. besteht im wesentlichen in einer Br-Addition, 
in manchen Fallen, besonders bei Br,-t)berschuB, zcigt sich noch eine zusatzliche Rk.,
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T o r m u t l i c h  eine Polymerisation von Zwischenprodd. der Bromierung. Die Ordnung 
betragt je nach Rk.-GefaB 1 oder 2, selten auoli 0. Bei gegebener GefaBoberfliiche 
nim m t die Rk.-Ordnung bei steigendem Druek u. sinkender Temp. ab. Die Rk.- 
Geschwindigkeitskonstante ist unabhangig vom C.,H4-Druck, wachst aber m it dem 
Br2-Druck an. Eine VergróJ3crung der Gefafioberflache begiinstigt die Rk. Die Ge- 
schwindigkeit der G,2H1-Br2-Vereinigung nim m t m it steigender Temp. ab, was wahr- 
scheinlich nioht dureh Abnahme der Konz. der R k.-Partner in der Adsorptionssćhicht 
zu erklaren ist. (Journ. okem. Soc., London 1932. 1747—58. Juni. Cambridge, Abt. 
f. Kolloidwissenschaft.) FARKAS.

Gwyn Williams, Die thermische Yereinigung non Athylen und Brom an Glasober- 
flachen. II. Teil. Der Einflu/3 von Wasser. (1. vgl. vorst. Ref.) Die Br2-C2H4-Rk. wird 
dureh H20-Zusatz bcschleunigt, u. z war um so mehr, je hóher der Zusatz. Der tlbergang 
der Rk.-Ordnung von 2 zu 1 wird dureh eine feuchte GefaBwand, hohen Br2-Druck u. tiefe 
Tempp. begiinstigt. Vermutlich besteht die Rolle des W. bei dieser Rk. in  Bldg. eines Br2- 
Hydrates an der Wand, womit dann das C2H4 weiterreagiert. E in C2H 4Br2-Zusatz wirkt 
geschwindigkeitserkóhend. Gewisse experimentelle Resultate (starkę Abhangigkeit der 
Rlc.-Geseliwindigkeit vom Br2-Druek, Hemmung der Rk. dureh vergiftete Glasseherben 
u. inerte Gase) scheinen auf eine K ettenrk. im Gasraum zu deuten. (Journ. chem. 
Soe., London 1932. 1758—65. Juni. Cambridge, Abt. f. Kolloidwissenschaft.) F a r k a s .

John E. Mackenzie und Harry W. Meiville, Der Diffusionskoeffiżient von Brom- 
Wassersloff, Brom-Sticksloff, Brom-Sauerstoff und, Brom-Kohlensaure. In  ciner besonders 
konstruierten Apparatur wird in den unteren Teil einer langen Rolire elementares 
Brom eingebracht. Die Rohre wird vorher m it einem der Gase: H 2, N2, 0 2 bzw. C 02 be- 
schiekt u. darauf wird die Zeit gemessen, die die Bromdampfe brauchen, um in der 
Rohre gemessene Streeken zu durohdringen. Es werden die Mengen Bromdampf fest- 
gestellt, die gerade noeh yisuell gegen eine weiBe Flachę wahrnelimbar sind. Die tlber- 
einstimmung der aus den beobaehteten W erten errechnetcn Groflen m it den theoret. 
erm ittelten war durehaus befriedigend. (Proceed. Roy. Soc. Edinburgh 52. 337—44. 
1932.) T r a p p .

B. P. Sutherland und O. Maass, Messung der inneren Reibung von Gasen inncrhalb 
eines groflen Temperaturbereiches. E s  wird eine Apparatur beschrieben, die unter Yer- 
meidung der bisher vorhandencn Fehlerąuellen die innere Reibung von Gasen nach 
der Methode der schwingenden Scheiben zu messen gestattet. Bei Zimmertemp. ergibt 
sich die innere Reibung von Luft in guter Ubereinstimmung m it den zuyerlassigen 
bekannten Werten. Vff. sind der Meinung, daC ihre Messungen bei anderen Tempp. 
u. Drucken zuverliissiger sind ais die vielfach yorliegenden, abweichenden Daten. 
Messungen werden an Luft, / / 2 u. C02 ausgefiihrt u. erstrecken sich bei den beiden 
ersten Gasen bis zu —200°, bei C02 bis —95°. Aueh bei den tiefsten untersuchten Tempp. 
konnte in weitem Druckbereich die theoret. geforderte Druckunabhiingigkeit der inneren 
Reibung nachgowiesen werden. (Canadian Journ. Res. 6. 428—43. April 1932.) E it z .

J. Frenkel, Bemerkung iiber eine Beziehung zwischen Krystallisalionsgeschwindigkeit 
und Viseositdt. Es wird gezeigt, daB die lineare Krystallisationsgeschwindigkeit um- 
gekehrt proportional der Viscositat der unterkiililten FI. ist. (Physikal. Ztschr. Sowjet- 
union 1. 498—500. 1932. Leningrad, Inst. f. Chem. Physik, Theoret. Abt.) F a r k a s .

Luigi Piatti, tlber die Plastizitat und die Zerreipfestigkeit von unter Wasser gereckten 
Steinsalzkrystallen. (Vgl. C. 1932. II. 969.) Vf. untersueht den JoFFE-Effekt an NaCl- 
Krystallen m it einem neuen App., der es ermóglicht, beide Krystallteile sof o rt nach 
dem ZerreiBen automat, aus dem W. zu entfernen. Es zeigt sich, daB die Neigung 
zu_ piast. Deformation nicht nur bei verschiedenen Krystallstabchen, sondern auch 
bei den Teilstiicken derselben Probe verschieden sein kann, was sich dureh die ver- 
schiedene Lago der rhombododekaedr. Gleitflachen erklaren laBt. Es fehlt demnach 
eine eindeutige Beziehung zwischen der Elastizitatsgrenze, der piast. Dehnung u. dem 
ZcrreiBwiderstand. Vf. ha t bei einem Krystallstabchen vollkommene piast. Dehnbar- 
keit beobachtet. (Nuovo Cimento 9. 102—24. 3Tafeln. April 1932. Pavia, Univ., 
Physik. Inst.) R . K. MULLER.

Heinrich Thiele, Die Vorgdnge bei dem Aufbldhen von Graphit. Wenn gewisse 
Grapliite erst m it rauehender HNOs behandelt u. dann auf etwa 160° erhitzt werden, 
blahen sie sich stark  auf; das Vol. kann bis auf den 300-fachen W ert steigen. Diese 
Erscheinung ist sehr viel seltencr ais die (Juellung der Graphite. (Vgl. C. 1932. I I .  
1278.) Die Vol.-Zunahme bei dem Aufbliihen findet nur in einer Riclitung s ta tt  u. 
zwar n. auf die Spaltebene des Graphits; aus einer Graphitschuppe wird also eine
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Graphitsiiule m it dem Durchmesser der Schuppe. Die Graphite, dio die Erseheinung 
des Aufbliihens zeigen, sind auBerlicli an regelmaBig ausgebildeten Krystallen mit 
regelmaBigen Basis- u. Seitenflachen zu erkennen. Bedingung fur die Eig. des Auf- 
blahens ist, daB die Krystalle laminare S truktur liaben u. daB die einzelnen Lamellen 
gleichgestaltet sind u. sieli genau iiberdecken. Beim Erhitzen vereinigen sieh die 
Lamellen an ihren Randem  u. die sieli entwickelnden Gase treiben den Itrystall n. 
zu der Lamcllenebene auf. Bisweilen bilden sieh łiarmonikaartige Sclilauche; das 
Innere dieser Sclilauche wird von einzelnen Taschen gebildet, die m it Gas, im allgemeinen 
m it Luft gefullt sind. Dureli mecłian. Einw. kann die Fahiglceit des Aufblahcns ver- 
niehtet werden. Das Aufblahen wird bei Behandlung m it rauchender H N 03, H.^SO., 
oder einem Gemiseli der beiden, ferner m it Br u. m it wasserfreiem FeCl3 beobachtet. 
Die Erseheinung ist nicht reversibel, nur bei der Behandlung m it Br in geringem MaB. 
Es wird eine Erkliirung fur das Aufblahen gegeben, die vor allem die versehieden starkę 
Bindung der eingelagerten Atome in der Mitte u. am R and der Lamellen, beriieksichtigt. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 207. 340—52. 13/9. 1932. Kieł, Hygien. Inst., Chem. 
Abt.) J u z a .

Alexander Goetz und Rudolf C. Hergenrother, EdntgenograpMsche Unłer- 
sucliungen uber die thermische Ausdehnung von Wismuteinlcrystallen. tfber einen Teil 
der vorliegenden Arbeit haben Vff. in einer kurzeń Mitteilung schon fruher berichtet 
(ygl. C. 1932. I. 2934). — Es wird die Anderung der Lage u. der In tensitat der B r a g g -  
schen Reflexe m it der Temp. quantita tiv  untersueht. Temp.-Bereieh: El. Luft bis F. 
des Bi. Die Vorr. wird beschrieben, die Konstanz der Temp. des Krystalles gewalir- 
leistet; das Spektrometer wurde schon in einer fruheren Publikation angegeben 
( H e r g e n r o t h e r ,  C. 1932. I I .  1886). Dio Reflexion von Mo K  a-Strahlung an (111) 
wird von der 1. bis zur 5. Ordnung bei 12 verschiedenen Tempp. gemessen, aus diesen 
Messungen wird a u , der Ausdehnungskoeff. in Richtung [111], berechnet. Der Quotient 
a/Cj,, wo cp die wahre spezif. Warme des Bi ist, ist bemerkenswert gut konstant bis 
wenige Grade unter dem F. Zwischen Raumtemp. u. F. gilt die Bezieliung: an =  14,4 X 
10“° [1 +  1,76 X 10-3 (2Vb3. — 298°)]. Entsprechend cp =  2,84 X 10“ 2 [1 +  1,76 X 
10- 3 (Tabs. — 323°)]. Die makroskop. W erte der Ausdehnungskoeff. unterscheiden 
sieh von diesen aj-W erten  des Gitters um Vielfache der moghchen Fehlerbetrage; 
vgl. C. 1931. I. 2934. Die G r u n e i s e n s c I io  Bezieliung an/Cj =  const. gilt fur den 
makroskop. K rystall nicht melir. Der Unterschied zwischen den makroskop. u. den 
Gittereigg. wird zu erklaren versucht dureli zwei yerschiedene Gitterbestandteile, 
der eine lia t die Eigg. des idealen Gitters, der andere ist amorph; die Menge der amorphen 
Komponente nimm t m it steigender Temp. zu. Es handelt sieh jedoch nicht um eine 
m it der Temp. zunehmende s t  a t  i s t. Gitterzerstórung, sondern um einen zur Mosaik- 
struktur in enger Bezieliung stehenden Effekt. — Aus den Róntgenmessungen ist keiner- 
lei D iskontinuitat der tlierm. Ausdehnung im Bereich der untersucliten Tempp. er- 
sichtlich. Allotropie im Sinne von G i 11 e r  anderungen kommt also in diesem Gebiet 
nicht vor. Die m a k r o s k o p .  Ausdehnung h a t dagegen bei 75° eine Diskontinuitat, 
die sieh dureli Rekrystallisationserscheinungen oder Rkk. von Verum-einigungen nicht 
erklaren liiBt. (Pliysical Rev. [2] 40. 643—61. 1/6. 1932. California Inst. of Techno
logy.) S k a l i k s .

A ,, Atom struktur. R adiochem ie. Photochem ie.
M. Fahmy, Die Ableitung der Maxwellschen Oleichungen aus den Gleićhungen der 

Quantentheorie. (Proceed. physical Soe., London 44. 368— 73. Mai 1932. Cairo, 
Egyptian Univ.) L o r e n z .

W. N. Bond, S ir A . S . Eddingtons neue Theorien. Vf. legt dar, inwieweit die 
Theorien von E d d in g t o n  (C. 1931. I. 2578) uber h c/2 ti e2, M /m  u. den Packungs- 
effekt m it don experimentellen D aten im  Einklang sind. (Proceed. physical Soc., 
London 44. 374—82. Mai 1932. Univ. of Reading.) "Lo r e n z .

Ambrose Fleming, Elektronen und Lichtquante7i. Vf. untersueht, ob Elektronen,
die sieh m it oder gegen einen Pliotonenstrom bewegen, durch das Moment des letzteren 
beschleunigt bzw. yerzógert werden. Theoret. sollte sieh m it Rontgenstrahlen ein 
solcher Effekt nachweisen lassen. Verss. an einer Elektronenróhre m it 2 Gitteranoden 
bei Bestrahlung m it 60 KV-Rontgenstrahlen bleiben negativ. Entweder existieren 
also Photonen nicht ais definierte Massenteilchen wahrend der Obertragung von Licht- 
energie oder die in einem Strahlenbiindel von Photonen bzw. im Elektronenstrom von 
Elektronen eingenommene Flachę ist sehr klein gegenuber dem Querschnitt des
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Biindels bzw. des Stromes. (Prooeed. pliysical Soc., London 44. 281—94. Mai 1932. 
Univ. of London.) L o r e n z .

A. L. Hughes, J. H. McMillen und G. M. Webb, ElastischeEleklronenstreuung 
in Helium. Die elast. Streuung yon Elektronen an He-Atomen wird in einem Streu- 
winkelbereich zwischen 15 u. 150° bei Primaigesckwindigkeit von 25 bis 700 V. 
gemessen. Die Streukurven fallen durchweg m it dem Streuwinkel stark  ab (besonders 
bei kleinen Streuwinkeln), solange die Elektronengeschwindigkeit oberhalb 100 V. 
bleibt; unterhalb 100 V. folgt auf den scharfen Abfall eine leichte Erhebung (Minimum 
bei etwa 90°); in dem ganzen untersueliten Bereieh werden keine Maxima gefunden. 
Dieses experimentelle Materiał wird cingehend m it theoret. Bereclmungen der Elek- 
tronenstreuung von M o t t  u . von Ma s s e y -Mo h r  yerglieben. SchlieBlich wird gezeigt, 
daB Atombaufaktoren, wie sie in der Theorie der Rontgenstrahlcn gebraucht werden, 
sieli aus den Ergebnissen dieser Streuverss. ableiten lassen. (Pliysical Rey. [2] 41. 
154—63. 15/7. 1932.) B r u c h e .

A. Schidlof, Zusammensetzung und Stabiliiat der Atomkerne. Der Arbeit des Vf. 
liegt die Annalmie zugrunde, daB die schweren Atomkerne neben den a-Teilchen andere 
Teilchen, die aus der Anlagerung eines uberzahligen Elektrons an ein a-Teilchen hervor- 
geben, entbalten. Ein solehes Partike], Pseudoproton oder o^-Teilchcn genannt, bat 
die gleiche M. wie das a-Teilchen, aber seine Ladung ist diejenige des Protons. Das 
Pseudoproton kann weder frei, noch im Innern der leichten Kerne bestehen. Die 
Stabilitat der Atomkerne wird durch ilire Elektronenkonz. heryorgerufen. Die Unterss. 
iiber die Isotopen haben die Existenz einer ,,Stabilitiitsbande“ ergeben, die sehr eng 
fiir die Kerne m it hoher Kernladungszahl wird. Die Anwendung der Stabilitatsbedingung 
fiihrt zu einer neuen Best. des M.-Unterschieds voń a- u. a1-Teilchen. Das Auftreten 
der Pseudoprotonen erkliirt einige Anomalien des Masseneffekts im Ealle von Kr. Der 
Weehsel beider radioakt. Umwandlungsarten fiihrt zu wichtigen Aufschliissen iiber den 
oberen Teil der ,,Stabilitatsbande“ u. die Grenzen dieser Bandę. Dic Unters. des Vfs. 
fiihrt zu theoret. Betrachtungen iiber die Grenze des period. Systems der Atonie u. 
die absol. obere Grenze der Elektronenkonzz. (Arch. Sciences physiąues nat., Geneve 
14 (137). 125—48. M ai/Juni 1932. Genf.) G. S c h m id t .

Maurice deBroglie und Louis Leprince-Ringuet, Uber die Neutronen des Bors, 
die durch die Radium-Emanation erregt werden. Die Wrkgg. der Neutronen des B werden 
untersueht, u. es wird cin wesentlicher Unterschied fiir den Fali von Be nachgewiesen. 
Wahrend die Neutronen aus Be wenigstens ebenso stark  durch das Pb, wie durch die 
anderen Korper (aquivalento Dicke) absorbiert werden, gehen die Neutronen des B leichter 
durch Pb, ais durch Paraffin; die Wrkg. yon 5 cm Pb war kaum naehweisbar. Cu u. 
Al yerhalten sich angenśiliert wie das Paraffin. Der Durchgang durch Pb kann ais eine 
Reemission yon Neutronen zur Kompensation der yorhergehenden Absorption erkliirt 
werden. (Compt. rend. Acad. Sciences 195. 88—89. 11/7. 1932. Paris.) G. S c h m id t .

Richard Reinicke, Aus der Diamanlstruktur abgeleitete Abstands- und wahre 
Valenztelraeder. In  Fortsetzung seiner friiheren Annahmen (vgl. C. 1931. II. 1383. 
1932. II. 1269) sieht Vf. die Ursachc des metali. Zustandes bzw. mclitmetall. Zustandes 
darin, daB im ersten Falle 1—4 Flachenmitten u. im zweiten Falle 1—4 Tetraeder- 
ecken zur Vermittlung der Verkniipfung m it den Nachbaratomen befahigt sind. Die 
Diam antstruktur, aus Tetraedern m it genau gleiehen Dimensionen bestehend, denkt 
sich Vf. aus einer Halfte Nichtmctall u. der anderen H alfte Metallt-etraedern gebildet. 
Derselbe Aufbau wird fiir Si angenommen. Von den Abstandstetraedern sind die 
Valenztetraeder ais wahre Abbilder der Atome selber m it 1—4 funktionstiichtigen 
Ecken u. masimal ebensoyielen funktionstiichtigen Flachenmitten zu unterscheiden. 
(Ztrbl. Minerał.. Geol. Palaont., Abt. A. 1932. 219—20.) E n s z l in .

F. Haag, Strukturformeln fiir Ebenenteilungen. (Ztschr. Kristallogr., Kristall- 
geometr., Kristallphysik, Kristallehem. Abt. A. 83. 301—07. Aug. 1932. S tu tt
gart.) _ _ Sk a l i k s .

F. Lihl, Der Einflup der Divergenz, der Praparatdicke und der Eindringtiefe au f 
die Prdzisionsbeslimmung von Oitterdimensionen nacli der Mełhode von Debye und 
Scherrer. Es werden exakte Formeln fiir die K orrektur der Aufien- u. Innenkanten 
u. der Mitten sowie fiir die Breite der DEBYE-SCHERRER-Linien abgeleitet u. der Ein- 
fluB der Praparatdicke, der Blenden bzw. FokusgróBe u. des Kameraradius diskutiert. 
D ie  Formeln werden fiir Priiparate von sehr grofiem u. solehe von sehr kleinem Ab- 
sorptionsyermogen bcrechnet, u. es wird eine Methode angegeben, die es ermóglicht, 
aus experimentellen Daten die „Eindringtiefe1* der primaren Róntgenstrahlung in das
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Priiparat zu bcrechnen. Verss., dio die Riehtigkeit der theoret. Formeln beweisen, 
werden besehrieben. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristall- 
ckem. Abt. A. 83. 193—221. Aug. 1932. Wien, Vers.-Anstalt f. róntgenteckn. Material- 
unterss.) SKALIKS.

Ulrich Hofmann und Diederich Wilm, Rontgenographische Bestimmung von 
KrystallgróBe und Krystallform bei Kohlenstoff. (Vgl. C. 1931. II. 3091.) Nacli den 
von v. L a u e  u . von B r i l l  entwickelten Methoden wurde die KrystallgróBe u. -form 
wissenschaftlich u. teehn. interessanter Kolilenstoffe bestimmt: Kohlenoxydkohlenstoff 
(aus CO an Fe dargestellt), Retortengraphit, Olanzkohlenstoff, ,,flammenlos gebildeler 
Benzinru/3“ (bei 950° bzw. 850° im Gasraum durch tlierm. Zers. von Bzn. abgeschieden), 
AcelylenrufS, Supranorit (von der NORITGESELLSCHAFT Amsterdam), parboraffin  u. 
Aktivkohle A K T  I V  (beide von der C a r b o - U n i o n  Frankfurt a. M.), Degea-Gasmasken- 
kohle. — Auch boi den Kohlenstoffen m it den kleinsten K rystallen (teehn. Aktivkohlen) 
ist das K rystallgitter des Graphits m it nur unwesentlichen Anderungen erhalten. Das 
von K r i s h n a m u r t i  entworfene Strukturbild des „am orphen Kolilenstoffs“ konnte 
widerlegt werden. — Bei gleiehen Darst.-Bedingungen steigt die KrystallgróBe des C 
m it der Darst.-Temp. B ei den aus einem zerfallenden Carbid entstehenden „Kohlen- 
oxydkohlenstoffen“ werden die K rystalle bedeutend gróBer ais bei den bei gleioher 
Temp. aus der Dampfphase entstehenden Kohlenstoffen (Glanzkohlenstoff). — Die 
KrystallgróBe sehr akt. Kolilenstoffe ist auBerordentlicli klein. Sie liegt in der GróBen- 
ordnung gróBersr organ. Moll. Dies erseheint u. a. besonders fur die Beurteilung des 
Vorgangs der Adsorption groBer Moll. von Bedeutung. — Bei den Aktiykohlen, bei 
denen die Oberflache aller Krystalle freiliegt, stim m t die aus der KrystallgróBe be- 
rechnete Oberfliielie m it der aus der Adsorption geschiitzten Oberflache gut uberein. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. B . 18. 401—16. Sept. 1932. Berlin, Anorgan. Lab. d. 
Teehn. Hochsch.) S k a l i k s .

H . B rae k k en , Die Krystallstruktur von Blcichlorid, PbCl2. In  Erganzung zu der 
A rbeit von BRAEKKEN u. H a r a n g  (C. 1928. II . 2219) wurden neue Dreli- u. Gonio- 
meteraufnahmen gemacht. Dabei wurden die friiher gemachten Angaben iiber Raum- 
gruppe u. Atompositionen bestatigt. a =  4,525; 6 =  7,608; c =  9,030 A. Fchler 
±  0,002 A. Pb besetzt eine u. Cl zwei yierzahlige Lagen: (£-, § -f  u, v), (^, \  — u, v), 
(b  i  +  w, £ — v), (i ,  f- — u, v +  i)- Param eter fur Pb: u =  0,004, v — 0,095; fur 
Cl: ftj =  0,40, vl =  0,07; u„ — 0,30, v„ =  0,67. Die Param eterwerte haben keine liohe 
Genauigkeit. — Jedes Pb-Atom ist yon 9 Cl-Atomen umgeben, die eine A rt Doppol- 
oktaeder bilden, indem zwei etwas verzerrte Oktaeder eine Seitenfliłche gemeinsam 
haben. In  dieser Flachę sitzt das Pb-Atom. A tom abstande: Cl—Cl =  3,4—4,1 A; 
Pb—Cl =  2,8—3,5 A. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristall- 
ehem. Abt. A. 83. 222—26. Aug. 1932. Trondheim.) Sk a l i k s .

Lothar Sieg, Die Krystallstruktur des Ammoniumhezabromoselenats. Von 
(N H 4)2SeBr6 wurden L a u e - u . Pulveraufnahm en hergestellt. Experimentell gefundene
D. 3,47. — Ergebnisse: kub.-flachenzentriertes Gitter m it a =  10,46 A. 4 Moll. im 
Elementarkórper. Raumgruppe O3 oder O,,5. Se in (0 0 0); N  in (J J J ) ,  ( f  f f ) ;  II  in 
±  (? ? ? ) , ±  (q 2 9). ±  (a ?  9). ±  (2 9 9); B r in  ± (p 0 0), ±  ( 0p0) ,  ±  (0 0 p). p  = 0 ,2 4  
bis 0,25. — Das (NH,)2SeBr0 krystallisiert also im Typus des K 2PtC lG. Das Se ist von 
einem Oktaeder von Br-Atomen oder Br-Ionen umgeben; der Abstand Se-Br betriigt 
2,51—2,63 A. Hicraus u. aus dem GoLDSCHMiDTschen W ert fiir den Radius des Br 
ergibt sich fiir den Radius des Se++++ der W ert 0,55—0,67 A. — Die aus dieser S truktur 
berechneten Intensitaten stimmen ziemlich befriedigend m it den beobachteten uberein. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 207. 93—96. Ju li 1932. Dresden, Lab. f. anorgan. Chemie 
d. Teehn. Hochsch.) S k a l i k s .

Eduard Hertel und Kurt Schneider, Rontgenographische Untersuchung iiber den 
Farbendimorphismus bei Stilbenderivaten. Nach P f e i f f e r  wird der sogenannte Farben- 
dimorphismus bei S tilbenderiw . durch die Hypothese erklart, <:]aB die eine (tieffarbige) 
Modifikation eine A rt farbiger Molekiilverb. ist, wahrend die andere (weniger tief ge- 
farbte) Form naeh A rt lockerer Polymerisationen gebaut ist. Vff. priifen diese Hypo
these durch róntgenograph. Unters. des p-Cyan-o-nitro-p'-methoxystilben (Schicht- 
linien u. Goniometeraufnahmen). — I. Stabile rote Modifikation. Triklin. a =  8,50; 
b =  7,45; c =  13,35 A; a =  98° 6', /S =  106° 20', y  =  75° 40'. D. 1,24. 2 Moll. im 
Elementarkórper. Keine systemat. Auslósehungen. — II . Metastabile gelbe Modifikation. 
Rhomb. a =  14,2; b — 27,8; c =  7,6 A. 8 Moll. im Elem entarkórper. Eine zuverlassige
D.-Best. lieB sich nicht ausfuhren. Translationsgruppe F 0'. Raumgruppe F 7l19, F°
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oder C2vn . — In  der roten Modifikation I  treten die 2 Moll. des Elementarkórpers wahr- 
scheinlich zu einem Gebilde m it der Eigensymmetrie C{ zusammen: Molekiilverb. aus 
2 gleielien Komponentem Die Earbe erk lart sieh durch Wrkg. der N 0 2-Gruppen des 
einen Mol. auf den Bzl.-Kern des anderen Moi., der die auxochrome Methoxygruppe 
triigt. Dipolassoziation ist raumlich ausgeschlossen. — Der Elementarkórper der gelben 
Modifikation I I  h a t eine sehr lange Periode 6, die nicht durch gleichbelastete Netz- 
ebenen unterteilt ist. Im  Einklang hierm it steh t die Erkliirung, daB der Baustein des 
rhomb. Molekulgitters durch Bldg. eines Doppclmol. infolge Dipolassoziation an gleich- 
artigen. endstandigen Atomgruppen zweier Moll. entsteht. Da die von PFEIFFER  
entdeckte Erseheinung aussclilicBlieh bei p-Methoxystilbenderiyv. beobachtet wurde, 
ist anzunehmen, daB die Zusainmenlagerung der beiden Moll. an ihren Methoxygruppen 
erfolgt. — Die róntgenograph. Befunde bestatigen also die Hypothese von P f e i f f e r . 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 18. 436—40. Sept. 1932. Bonn, Chem. Inst. d. 
Univ.) SKALIKS.

Helmut Menke, Róntgeninterferenzen an Fliissigkeiten (Hg, Ga, CClx). Nach 
einem theoret. Teil, der die koharente u. inkoharente Streuimg des Einzelatoms be- 
handelt, ferner die Streuung einatomiger EH. u. die Streuung des fl. CC14, werden Vers.- 
Anordnung u. experimentelle Ergebnisse geschildert. Die Streuverss. wurden an freien 
Fl.-Oberflachen durchgefiihrt. Im  Zentrum einer zylinderfórmigen Eilmkassette befand 
sieh ein Napfchen m it der zu untersuchendcn Substanz, auf die durch eine Blende 
unter einem festen Winkel (5° oder 15°) ein Róntgenstraklbiindel fiel. Besondere Sorg- 
falt wurde auf Monochromasic der Strahlung gelegt, da eine quantitative Auswertung 
der Aufnahmen erfolgen sollte. — Hg. Es wird die Kurve W = f ( r )  gezeichnet, der 
Wahrscheinlichkeit (W)  dafiir, daB von z we i m arkierten Atomen gleichzeitig das eine 
im Volumelemcnt d V1 u. das andere in dem in festem Abstand r davon befindlichen 
Element d V2 anwesend ist. F iir sehr kleinc W erte von r muB W  =  0 werden, da die 
Atome undurchdringbar sind. Die Resultate hahen bis r =  1,5 A eine gutc Bestatigung 
hierfiir gegeben. Im  ubrigen zeigt die Ivurve starkę Beyorzugung gewisser Abstande 
u. Vermeidung von Zwischenabstanden. Fiir mehr ais 3 Atomabstande h a t sieh eine 
fast yóllige Gleichberechtigung aller Lagen eingestellt, so daB man sagen kann, daB 
in den kleinsten El.-Bereichen der Rest einer krystallinen Ordnung vorhanden ist. — 
Ga. Aufnahmen bei 45° u. 18° (unterkuhlte Fl.). Der Intensitiitsverlauf ist bis auf ein 
Nebenmaximum hinter dem Hauptm axim um iihnlich dem des Hg. Das Nebenmaximum 
wird m it zunehmender Temp. schwacher. Auf die W ahrscheinlichkeitskurve h a t die 
Existenz des Zwischenmaximums keinen nennenswerten EinfluB. Die Ordnung der 
Ga-Atome scheint fur gróBere Abstande geringer zu sein ais die der Hg-Atome. — 
CCI,j .  Da eine direkte Berechnung der Wahrseheinlichkeitsfunktion W (r) unmoglich 
ist, wurden die vereinfaehenden Annahmen gemacht, daB die Moll. 1. frei u. unbehindert 
rotieren u. 2. ąueeksilberahnliche Lagenverteilung haben. Die unter diesen Voraus- 
setzungen berechnete theoret. Intensitatsverteilung zeigt, daB die Annahmen un- 
zutreffend sind. Die Ursache der Abweichungen wird niiher diskutiert. — Am SchluB 
der Arbeit folgt ein theoret. Absehnitt uber die allgemeinen D.-Scliwankungen in der 
Elektronenyerteilung u. die Atomanordnung in Fil. (Physikal. Ztschr. 33. 593—604. 
15/8. 1932. Leipzig, Physikal. Inst. d. Univ.) SKALIKS.

F. Ehrhardt, Rontgeninterferenzen an Molekiilen mit zwei KohUnstoffatomen. 
Den vorliegenden Unterss. iiber einige D eriw . des C2H,j u. C2H , haften noch ver- 
schiedenc Miingel an. Daher wurden yom Vf. die Aufnahmen unter yerbesserten Be- 
dingungen wiederholt u. fiir ihrc Diskussion alle neuerdings zur Verfiigung stehenden 
theoret. H ilfsm itte l yerwertet. Die experimentelle Anordnung ist sonst dieselbe, 
wio von B e w i l o g u a  ausfuhrlich angegeben. U ntersueht wurden folgende Sub- 
stanzen: 1,1-Dichlorallian, cis- u. Irans-Dichloralhylen, 1,2-Dichlorathan. — Die von 
BEWILOGUA angegebene Spreizung der Valenzrichtungen zweier sieh an einem C-Atom 
befindlicher Cl-Atome wurde auch am 1,1-Dichlorathan gefunden. Der Abstand der 
Cl-Atome ergab sieh zu 3,15 A (gegen 2,99 A beim CCI.,). F iir die isomeren Dichlor- 
uthylene wurde ais Abstand gefunden 3,7 A fiir das cis- u. 4,7 A fur das trans-Molekiil. 
Die nach dem Aufheben der Doppelbindung geforderte Drehbarkeit erwies sieh fur 
das 1,2-Dichlorathan ais nicht vollig frei. Das Mol. fuh rt um eine stabile Lage Drillungs- 
schwingungen aus; u. zwar ist die ausgezeichnete Lage im Gegensatz zu der Annahme 
von v a n ’t  H o f f  u . W lSLICENUS die trans-Lage. Der Abstand der Cl-Atome in dieser 
Stellung ergab sieli zu 4,4 A. Das Vorhandensein einer cis-Konfiguration ( n e b e n  
der trans-Form) oder einer Drillung um einen bestimmten Winkel wurde yerneint.
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Eine verm utete Temp.-Abhangigkeit des Sbreubildes wurde allerdings nieht gefunden; 
es konnte aber gezeigt werden, daB bei den untersuehten Tempp. der Effekt unterhalb 
der MeBgenauigkeit liegen muB. — Fiir die Abstandsangaben ergibt sich ein Fęhler 
von 0,1 A. (Physikal. Ztschr. 33. 605—14. 15/8. 1932. Leipzig, Physikal. Inst. d. 
Univ.) S k a l ik s .

Adam St. Skapski, Spektrum, der Hóhenslrahlung. Durch Messung des Absorptions- 
koeff. wird festgestellt, dafl die Hohenstrahlung eine Reihe von Linien im Spektrum 
bildet. Die durchdringende Komponentę m it einer Energie von 3700-10° V wird der 
Zerstorung eines a-Teilcbens u. seiner beiden neutralisierenden Elektronen zu- 
geschrieben, wiihrend die niichst weichere Komponente (900-10° V) durch die Zer
storung eines Protons u. seines neutralisierenden Elektrons entsteht. Vf. weist auf eine 
RegelmaBigkeit hin, die in den Energiewerten der Hohenstrahlungskomponenten 
besteht. (Naturę 130. 472—73. 24/9. 1932. Krakau, Akademie.) G. S c h m id t .

J. Clay und H. P. Berlage, Variation der Ultrastrahlung m it der geograpliischen 
Breite und dem Erdmagnetismus. Die Verss. uber die Variation der U ltrastrahlung mit 
der geograph. Breite werden nachgepriift. Es wurden 2 App., einer fiir B a n d o e n g  
u. einer fiir A m s t e r d a m ,  angefertigt. Die Panzerung betrug 12 cm Fe. Die bei 
diesen Messungen angewandte Methode bestand in einer Aufladung m it Kompensation 
in einer Druckionisationskammer bei 11 a t Druck. Der Unterschied zwischen der U ltra
strahlung in Amsterdam u. auf der Strecke Amsterdam-Batavia wird ais Funktion der 
geograph. Breite, sowie ais Funktion des horizontalen Erdmagnetismus aufgetragen. 
Die lctzte Bezieliung ist einfaeher ais die erste, u. kann ais Beweis dafiir angesehen 
werden, daB es sich bei der U ltrastrahlung um eine geladene Korpuskularstrahlung 
liandelt. (Naturwiss. 20. 687—88. 9/9. 1932. Amsterdam.) G. Sc h m id t .

M. C. Johnson, Oberfldchenerhitzung durch neutralisierte positive Strahlen tor und 
nach Riickkehr in  den Normalzustand. E ia  Strom von H-Ionen geht durch eine Offnung 
in der K athode; die H-Atomstrahlen treffen auf ihrem Weg auf zwei D rahte in ver- 
schiedener Entfernung von der Kathode. An den der K athode naherliegenden D raht wird 
mehr Energie abgegeben ais an don der ferneren, auf den weniger Atome im angeregten 
Zustand auftreffen. Die Anderung des Energieiiberschusses m it dem beschleunigenden 
Potential ist in quantitativer Ubereinstimmung m it der Anderung der Konz. angeregter 
Atome in verschiedenen Entfernungen. (Proeeed. physical Soc., London 44. 255—66. 
Mai 1932. Birmingham, Univ.) L o r e n z .

R. "“risch und O. Stern, Die spiegelnde Reflexion von Molekularstralilen. Vff. 
stellen eine bei der Unters. der spiegelnden Reflexion von Molekularstrahlen (He u. H„) 
an Krystallspaltfliichen (LiF,' NaF) gefundene Erscheinung zur Diskussion, dereń 
Deutung bisher nicht gelungen ist. Das Reflexionsvermógen wurde in Abhangigkeit 
von der Krystallorientierung gemessen, indem einfallender Strahl u. Auffiinger in der 
Reflexionsstellung festgehalten wurden, wiihrend die reflektierende Krystallflache in 
ihrer Ebene gedreht wurde. Die so gewonnenen Kurven zeigen Einsattelungen (Dellen), 
die m it flacher werdendem Einfall ausgepriigter u. scliarfer werden. Z. B. bedingt 
bei einem Glanzwinkel von 2° eine Drehung des Krystalls in seiner Ebene um 1° eine 
Anderung des Reflexionsvermogens um den Faktor 6. — Die Beugungskurven zeigen 
ahnliche, jedoch nicht so ausgepragte UnregelmaBigkeiten. — Naheliegende Erklarungs- 
verss., wie z. B. solche, die die Form der reflektierenden Oberflache der Betrachtung 
zugrundelegen, lieBen sich nicht durchfiihren. Die Vff. vermuten einen Zusammen- 
hang der Erselieinimg m it der Adsorption, u. zwar daB das verschiedene Adsorptions- 
vermogen der beiden Ionengattungen des Gitters eine Rolle spielt. (Naturwiss. 20. 
721. 23/9. 1932. Hamburg, Inst. f. physikal. Chem. d. Univ.) SCHNURMANN.

SimonFreed nnd FrankH. Spedding, Niveauschema einiger Energieterme desOado- 
linium I V  im  Krystallgitter aus dem ultravioletten Absorptionsspektrum des GdCls ■ 6 H 20  
und GdBr3-G II,/). (Vgl. C. 1932. II. 1124.) Der wesentliehe Inhalt ist nach der Arbeit 
von S p e d d i n g  (C. 1931. II. 1251) referiert worden. Es wird darauf liingewiesen, 
daB die Aufspaltung des Grundterms wesentlieh geringer ist, ais tkeoret. zu erwarten. 
Dies wird durch die absehirmende Wrkg. der zwischen den Ionen befindlichen H 20- 
Molekule erkliirt. Die Aufspaltungen der Niyeaus im Magnetfeld ist selir groB u. fiir 
verschiedene Richtungen im K rystall verseliieden. Einige theoret. Uberlegungen in 
bezug auf Z e e m a n -  u . PASCHEN-BACK-Effekt in K rystallen werden angestellt. (Physical 
Rev. [2] 38. 670—78. Univ. of California, Chem. Labor.) B o r i s  R o s e n .

Z. Ollano, t)ber den spektroskopischen Nachweis der Existenz des Hydr- 
oxoniumions (f/30)+. Ramaneffekt von Uberchlorsaure und Perchloraten. (Ztschr.
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Physik 77. 818—22. 3/9. 1932. Cagliari, Physikal. Inst. d. Univ. — O. 1932. II. 
1125.) SCHNURMANN.

Ch. Haenny, MagneliscM Doppelbrechung der Salze seltener Erden in  wafiriger 
Losung. Dic Unterss. wurden m it den N itraten  von La, Pr, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, E r u. Yb, 
m it Ce(N03)4 u. Nd-M g-Nitrat angestellt Durch Filtration yerm ittelst Kollodiumfilter 
wurde fest.gestellt, daB dic Doppelbrccliung nur durch gel. Salz herbeigefiihrt wird. 
Y-ttrium, ais Chlorid angewandt, gab nur ganz geringe Doppelbrecliung. Vf. konnte zeigen, 
da fi Erbium positive Drehung h a t u. daB die yon anderer Seite beobachtete negatiye 
Drehung auf die Anwesenkeit von Kolmium zuruckzufuhren ist, das eine sehr starkę 
negatiye Drehung aufweist. Je nach ihrer Zus. kónnen also Lsgg. seltener Erden positiy 
oder negativ drehen. (Compt. rend. Acad. Sciences 195. 219—21. 18/7. 1932.) T r a p p .

Charles Lapp, Liber das Drehungsvermdgen des Chinins in  alkoholischer Losung. 
Das spezif. Drehungsvermógen alkoh. Chininlsgg. variiert m it der Konz. Bei hohen 
Konzz. t r i t t  das Maximum erst nach einer Stunde auf. Die "CJnterschiede des spezif. 
Drehungsyermogens (a) bei den yerschiedenen Konzz. werden darauf zuriickgefiilirt, 
da fi sich das Additionsvermdgen fiir A. m it der Konz. iindert u. daB diesen Additions- 
prodd. verschiedene Rotation zukomnit. Nach Ansiclit des Vf. bilden die Ałkohol- 
molekiile eine monomolekulare Sehicht auf den Chinmmolekiilen. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 195. 243—45. 18/7. 1932.) T r a p p .

Joseph Giuntini, Liber die <x-Methoxy-fl-oxybernsteinsaure, ihre Kompleze mit 
Kupfer u?ul dereń Zirkulardichroismus. Die Unters. des Zirkulardichroismus von Lsgg. 
von COOH-CHOCH3-CHOH-COOH u . Cu(OH)2 (maximal 1,5 Cu(OH)2 auf 1 Siiure) 
zeigt, daB 2 Verbb. existieren (1 Siiure: 1 CuO u. 1 Siiure: 1,5 CuO). (Compt. rend. 
Acad. Sciences 195. 125— 27. 11/7. 1932.) L o r e n z .

Karl Przibram, Radioluminescenz und Radiophotoluminescenz. I I I .  (II. vgl. 
C. 1924. II. 588.) Gewisse, urspriinglich blau fluorescierende Fluorite zeigen, nach 
Ra-Bestrahlung bclichtet, streifenweise rote Fluorcscenz (yerwaschene Banden), 
wahrend an anderen Stellen die blaue Fluorescenz erhalten bleibt. Die betreffenden 
Gebiete unterscheiden sich auch in bezug auf Verfarbung, Thermoluminescenz u. 
Druckwrkg. Manche Fluorite gebcn die Radiophotoluminescenz erst, nachdem sie 
gegliiht wurden. Die rote Fluorescenz wird auch an synthet., von seltenen Erden 
freiem CaF2 beobachtet. Sie ist daher yielleicht einer haufigeren Schwermetall- 
yerunreinigung zuzuschreiben u. wird dann durch die gleiclizeitige Anwesenl.eit von 
seltenen Erden modifiziert. Is t sie aber durch seltene Erden bedingt, so senden diese 
nicht ihre charakterist. Linien aus. — Anschliefiend eine Bemerkung iiber die Radio
photoluminescenz des Kunzits. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien Abt. I la .  141. 283 
bis 289. 1932. Wien, Inst. f. Radiumforsch.) K u t z e l n ig g .

A. Boutaric, Preeis de plivsique d’apres les theories modernes. 3e ed. Paris: G. Doin et
Cie. 1932. (984 S.) Br.: 32 fr.

Frederick Soddy, The interpretation of the atom. New York: Putnam 1932. (373 S.) S°.
§ 5.—.

A». E lektrochem ie. Therm ochem ie.
A. E . van Arkel und J. L. Snoek, Das dielektrische Verhalten von Dipolfliissig- 

keiien. D ie bekannte D EBY Esche Formel fiir die A b h iing igkeit der DE. yom Dipol- 
moment /(, Temp. u. molekularer Konz. N /V  kann in Lsgg. nur fiir kleine Konzz. gelten; 
denn unabhangig von allen der Formel zugrunde liegenden Voraussetzungen zeigen 
Vff. rechnerisch, daB bei gróBeren Konzz. dic Formel selbst ein unmogliches Ergebnis, 
eine negatiye DE. liefert. Es sind d a h e r  bereits bei se h r viel kleineren Konzz. Ab- 
weichungen von der einfachen Theorie zu erwarten. Bei einer groBen Anzahl von 
Stoffen werden in der T at Abweichungen gefunden, u. zwar liaufig in dem Sinne, daB 
die DE. m it steigender Konz. immer kleiner w hd ais der theoret. W ert. Vff. yersuclien 
dieses Verh. durch eine empir. Modifikation der theoret. Formel zu besclireiben:

_ (e — l)/(e +  2) =  4 n  N  (a +  /t2/3 k T  +  c f i  N /V )/3 V 
m it einer empir. K onstanten c. Nach dieser Formel ergibt sich eine Orientierungs- 
polarisation, die aus der DEBYEschen durch Multiplikation m it einem Faktor cntsteht, 
der seinerseits von der Konz. linear abhangig ist. Diese Bezichung wird an Nitrobzl. (in 
Bzl., Toluol, Hexan, CS2); unyerdiinnten Kełonen, unyerdunntem Anilin, Chlorbzl., 
Chinolin, o-Dichlorbzl., Benzonitril; Chinolin (in Bzl.), Chlorbenzol (in Bzl., Hezan, CS2, 
unter Verwendung bekannter Zahlenwerte gepriift. Hierbei wird dasjenige Dipol- 
moment u. diejenigc Deformationspolarisation eingesetzt, die sich aus yerdiinnten
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Lsgg. ergibt. Die Ubereinstimmung m it der Erfahrung ist meist gu t; dabei ba t die 
empir. K onstantę c fur allo untersuchten Stoffe denselben W ert. Abweichungen zeigen 
sich bei Atliyljodid, Athylbromid, Jodbzl. Um die theoret. Interpretation  der Formel 
zu ermógliehen, weisen Vff. auf ihre Analogie zu bckannten Beziehungen hin, die fiir 
die Orientierung von magnet. Dipolen im Magnetfełde geltcn. (Physikal. Ztsclir. 33. 
662—64. 1/9. 1932. Eindhoven, N atuurkundig Labor. d. N. V. P h i l i p s  Gloeilampen-

Pierre Girard und P. Abadie, Experimentelle Untersuchungen iibcr die Dispersion 
polarer Fliissigkeiten im  Hertzschen Gebiet. Zwecks Priifung der D EB Y Eschen Tbeorie 
wird die DE. von Alkoholen u. Dichlorhydrin zwischen 40 u. 600 cm Wellenlange nach 
der 2. D R U D Esehen Methode bei 20° gemessen. Ais Mol.-Radien werden berechnet 
fiir Glycerin 0,36-10~8 cm; Glykol 0,60; symin. Dichlorhydrin 1,2; asymm. Dichlor- 
hj'drin 1,3; i- u. n-Propylalkohol 2,1 bzw. 2,2; i- u. n-Butylalkohol 2,5 bzw. 2,5; i- u. 
n-Amylalkohol 2,6 bzw. 2,7. (Vgl. M iz u s h im a , C. 1928. I I . 1064.) (Vgl. nachst. Ref.) 
(Compt. rend. Acad. Sciences 195. 119—21. 11/7. 1932.) L o r e n z .

Pierre Girard und P. Abadie, Vergleich der Theorie der Dispersion im Hertzschen 
Gebiet m it der Erfahrung. (Vgl. vorst. Ref.) Die berechneten Mol.-Radien werden m it 
den gaskinet. vergliclien. F iir die primaren Alkohole blcibt die Differenz zwischen 
beiden W erten innerlialb 30—90%> fiir di® iibrigen Verbb. ist sie wesentlich grofier. 
Es ersclieint notwendig, in die Dispersionstlieorie neben Viscositat u. MoL-Yol. noch 
einen Formfaktor einzufiigen. (Compt. rend. Acad. Sciences 195. 217— 19. 18/7. 
1932.) L o r e n z .

C. T. Zahn, Die eleldrischzn Mom&nte von Aceton, Acetaldeliyd, Acetylclilorid, 
Ghloraceton und Chloracetylchlorid. Vf. fu łirt Messungen der DE. einiger organ. Dampfe 
aus in der Absicht, die theoret. Berechnung von Dipolmomenten zu priifen u. um Auf- 
scliliisse iiber die Behinderung freier Drehbarkeit dureh innere Kriifte zu erlialten. 
Messungen an Aceton, Acetaldeliyd u. Acetylclilorid ergeben ein temperaturunabhiingiges 
Moment entsprechend dem Fehlen freier Drehbarkeit. W ahrend unter der einfaehen 
Annahme tetraedr. Symmetrie sich das Moment von Aceton u. Acetaldeliyd glcieh groB 
ergibt, liefern die Messungen einen Unterschied. Eine Erldiirung hierfur kann darauf 
beruhen, daB ein starkes Teilmoment dureh Induktion die Valenzrichtungen veriindert. 
Dieselbe Erscheinung findet łnan beim Ubergang von Ameisen- zu Essigsaure. Der 
bisher angenommene W ert des Teilmomentes der C = 0-G ruppe kann aus 2 Ursachen 
felilerhaft sein, namlich w-egen der bisher nicht in Reehnung gestellten Induktion u. 
wegen des den Rechnungen zugrunde gelegten alteren W ertes fiir das Moment von 
Aceton, der m it den neuen Messungen nicht iibereinstimmt; indessen werden sich diese 
beiden Fehler zum Teil wegheben. — Dieselbcn Ursachen kónnen die Diskrepanz 
zwischen bcrechnetem u. beobachtetem Moment von Acetylclilorid bewirken. — 
Messungen an Chloraceton ergeben zwischen 336 u. 454° eine schwache, voraussichtlich 
reelle Temp.-Abliiingigkeit des Momentes. Das Moment liegt zwischen dem fur vollig 
freie Drehbarkeit u. dem unter der Annahme dauernder trans-Stellung der Mol.-Teile 
berechneten; es entsprioht vermutlich einer trans-Stellung, um welchc Scliwingungen 
der beiden Gruppen stattfinden. — Messungen an Chloracetylchlorid ergeben zwischen 
358 u. 529° ein temperaturunabhiingiges Moment. Dies stim m t m it der modellmaCigen 
Betrachtung iiberein, nach welcher das Moment der CH2Cl- u. der COCl- Gruppc auf- 
einander etwa senkrccht stehen, so daB sich bei innerer Drehung das Gesamtmoment 
nicht stark  iindert. (Physikal. Ztschr. 33. 686—87. 15/9. 1932. Leipzig, Pliys. Inst.

A. H. White und S. O. M organ, Dielektrische Eigenscliaften einiger Glykole. 
Die Abhśingigkeit der DE. von der Freąuenz ist gewohnlich nur bei hohen Freąuenzen 
untersucht worden [vgl. z. B. M iz u s h im a  (C. 1926. I. 3387; II. 985. 2040. 3089), 
J o h n s t o n e  u. W il l ia m s  (C. 1 9 3 0 .1. 1599), G o l d a m m e r  u. Sa c k  (C. 1 9 3 0 .1. 2521)]. 
Bei niedrigen Freąuenzen zeigen die meisten Materialien deswegen keine anomale 
Dispersion, weil ihre Viscositat nicht groB genug ist. Vff. untersuchen drei Glykole, 
die bei tiefen Tempp. sehr viscos sind, u. zwar Propylenglykol (Kp.9 65—66°, 
nD20 =  1,4323), Trimethylenglykol (Kp.9 87—88°, nD20 =  1,43 96) u. 2-Methylpentan- 
diol-(2,4) (Kp., 92—93°, n j “  =  1,4316), letzteres auch in Dioxanlsgg. In  Lsg. 
konnte Dispersion nur bei groBcn Konzz. beobachtet werden, naturlich bei tieferen 
Tempp. ais bei der homogenen Substanz. Fiir die reinen Glykole sind die DE.- 
Temp.-Kurven alle iihnlich, nur langs der Temp.-Achse verschoben: Die Disper
sion der DE. setzt fiir Methylpentandiol bei — 35° ein, fiir Trimethylenglykol

fabrieken.) E is e n s c h it z .

d. Univ.) E i s e n s c h it z .
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erst bei 60°. Bei hóheren Tempp. ist die DE. von der Frequenz unabhangig 
(unterhalb 100 Kiloeyelen); sie steigt rapid m it sinkender Temp. Das tr i t t  ein, wenn 
die Relaxationszcit der Dipole x — 4 n  a3 i]/k T  (i) =  Yiscositat, a =  Radius des Mol.) 
kommensurabel wird m it der Periode des angelegten Feldes. Bei dieser Temp. fangi 
auch der K raftfaktor (power faetor) zu steigen an; sein Maximum liegt etwa bei der 
Temp., wo die DE.-Anderung m it der Frequenz am groBten ist. Aus der Lage der 
Maxima fiir jede Freąuenz u. der aus den Ableitungen der D EB Y Eschen Theorie zu 
bereehnenden Gróflen e0 (stat. DE., bei so tiefen Freąuenzen, daB die Dipolorientierung 
konstant ist) u. £<» (DE. bei so hohen Freąuenzen, daB die Dipolorientierung ver- 
sehwunden ist) kann man t  u . dam it die DE.-Frequenzkurve berechnen. Die t)ber- 
einstimnmng zwischen Rechnung u. Erfahrung ist gut. Es war fu r Propylenglykol 
(l = —75°) e0 =  59,5 (eoo =  3,5; r  =  2,8-10~8), fur Trimethylenglykol (— 90°) 66,4 
(3,2; 3 ,0-10-6), fiir Methylpenłandiol (— 60,4°) 39 (2,7; 1,0-10—°), fur dessen Lsg. 
in Dioxan [Molenbruch 0,83] (— 65°) 35,1 (2,6; 2,4-10-6). Es widerspricht zunaclist 
der Erwartung, daB dio Obereinstimmung fiir die Dioxanlsg. am schleehtesten ist. 
Doch handelt es sich nicht um eine verd. Lsg., sondern um eine so konz., daB kom- 
plizierte Assoziate oder auch Mol.-Yerbb. sich bilden (vgl. S m y th  u . S to o p s ,  C. 1930.
1. 1102) u. t  nur einen Mittelwert darstellt. Ein Vergleich der DE. bei — 30° u. des 
ein MaB fiir die dielektr. Absorption darstellenden e" (fiir die reinen Olykole) m it dcm 
in verd. Lsg. bestimmten Moment zeigt, daB m an aus dem Studium verd. Lsgg. nicht 
auf die assoziierten Fil. schlieBen kann: Propylenglykol: Moment fi — 2,2 (in Dioxan), 
e" =  24, e_30 =  43. Trimethylenglykol: fi =  2,35 (in Dioxan), e" =  28, e_30 =  46. 
2-Metliylpentandiol-{2,4): fi =  2,9 (in Dioxan), 2,1 (in Heptan); e" =  17, e_30 =  31,7. 
Die Werte fiir den maximalen K raftfaktor (Verhaltnis des Stromes in Phase zum 
Gesamtstrom) sind 0,71, 0,77, 0,71 — also fast gleich. Im  ganzen ergibt sich, daB 
die DEBYEsche Theorie qualitativ d u rc h a u s  auf die assoziierten Fil. anwendbar ist. 
Der Grund fiir die anomale Dispersion u. Absorption kann nicht in einer Ionisation 
liegen — schon wegen der Konstanz der Absorptionsmaxima zwischen 1 u. 100 Kilo
cyclen bei don Glykolen —, er ist sicher in der Rotation der Dipole zu suehen. Eine 
weitere Bestatigung dieser DEBYEschen Annahme bringt der V ergleich  der Relaxations- 
zeit, wie sie aus dielektr. Daten oder aus dem Mol.-Radius u. der Viscositat nach der 
oben gegebenen Gleichung berechnet wird, bzw. die Berechnung des Mol.-Radius a 
aus dielektr. Daten. Man erliśilt aus den W erten bei — 45,4°, — 49,8° u. — 54,9° ais 
Mol.-Radius des 2-Methylpentandiols-(2,4) die W erte 3,4, 3,2 u. 3,0-10- 8 cm, was 
durchaus in der richtigen GroBenordnung liegt (vgl. MlZUSHBIA, 1. c., u. bzgl. der 
Verwendung des gewóhnliclien Viseositatskoeff. fiir die Rechnung WILLIAMS u. 
O n c l e y ,  C. 1932. II. 674). (P hysics 2. 313—21. Mai 1932. Bell Telephone Lab.) B e r g .

Irving Langmuir, Elektrische Entladungen in  verdiinnłen Oasen. F iir den inter- 
nationalen elektr. KongreB Paris 1932 verfaBter Bericht iiber die Forschungsergebnisse 
des Vf., insbesondere Sondentlieorie u. Theorie der positiven Saule. (Journ. Franklin 
Inst. 214 . 275— 98. Sept. 1932. Schenectady, G. E. C., Res. Lab.) D i d l a u k i s .

Clifton G. Found und Irving Langmuir, TJntersuchung einer Neonentladung unter 
fienulzung von Kollekloren. An einer Ne-Bogenentladung nehmen Vff. Stromkurven 
fiir yerschiedene Abstande der negativen Sondę von der Entladung auf. Sie kommen 
zu dem Ergebnis, daB eine sekundare Emission von Elektronen an der Sondę auftritt, 
hervorgerufen dureh StoGe zweiter Art, lierruhrend von angeregten Ne-Atomen. 
(Physical Rev. [2] 39. 237—53. 15/1. 1932. Schenectady, N. Y., General Electric Co., 
Res. Lab.) ” DusiNG.

F. Liidi, Bemerkung zur Auslosung von Elektronen aus einer negativen Sondę dureh 
angeregte Alome oder positive Ionen. (Vgl. yorst. Ref.) Vergleich der Ergebnisse von 
F o u n d  u . L a n g m u i r  m it den Resultaten anderer Autoren. (Ztschr. Physik 76. 
319—21. 7/6.1932. Badcn [Scliweiz], Physikal. Lab. d. AG. Brown, Boveri a. Cie.) D us.

B. Klarfeld, Die Ziindspannung von Helium, Neon und Argon in  Gegenwart von 
Hg-Dampf. Die Ziindspannung in He, Ne u. Ar wird bei Ggw. ldeiner Beimengungen 
von Hg-Dampf infolge des PexNIxG-Effektes (Ionisierung von Hg dureh metastabile 
Edelgasatome) bedeutend erniedrigt. In  dieser Arbeit wurde die Erhóhung der Zund- 
spannung studiert, wenn auBer Hg geringe Beimischungen yerschiedener unedler 
Gase yorhanden sind (u. dureh StoG angeregt werden). In  Argon ist diese Erhóhung 
dureh geringe Beimengungen so stark, daS dies ais Kontrolle fiir den Reinheitsgrad 
dienen kann. Bei Ne u. He ist diese Empfindlichkeit einige Małe kleiner. (Ztschr. 
Physik 78. 111—22. 8/9.1932. Moskau, Staatl. Elektrotechn. Inst.) D id l a u k is .
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HansFricke, Die Durclischlagssyannung von Stickstoff im  beliinderten Entladungs- 
gebiet bei Spannungen bis 70 K V . Nach Erm ittlung der eine einwandfreie Unters. 
gewahrleistenden Elektrodenanordnung u. sonstigen MaBnahmeh werden Ziindspan- 
nungen bis 70 KV. bei 0,02 mm Hg u. 1,37 cm Elektrodenabstand gemessen. (Ztschr. 
Physik 78 . 59—70. 8/9. 1932. Dresden, Techn. Hochsch.) D id l a u k i s .

R. Anthouard, t/ber den Charakter des Stromrerlaufcs einer Entladung in  Luft 
von niederem Dmck. Es wurde m it Hilfe eines Kathodenstrahloszillographcn das 
Verh. von Spannung u. Strom wahrend melircrer Perioden der angelegten Wechsel- 
spannung bei Entladungen in L uft bei Drucken von 7-—80 mm untersucht. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 1 9 5 . 35—36. 4/7. 1932.) WOECKEL.

L. B. Snoddy, Die Zeit des Dunkelstromes bei kondensierten Entladungen in Luft 
von Atmosphdrendruck. (Physical Rev. [2] 40 . 409—15. 1/5. 1932. General Electric 
Comp.) L o r e n z .

Werner Schulze, Der Entladiuigsmechanismits im  Geiger-Mullerschen Zćihlrohr 
und sein Zusammenliang mit Eigenschaften der normalen Olimmeniladung. (Vgl. C. 19 3 2 .
II . 571.) Eine spezielle Oberflachenbehandlung der Elektroden ist nicht erforderlich. 
Nur wenn der Ziihlerdraht Anodę ist, ist in einem gewissen Spannungsbereiebe zur 
Ziindung ionisierende Strahlung erforderlich. In  reinem Ne u. He bildet sieli eine 
stationare Dauercntladung, bei Fullung m it unedlem Gas reiBt jede geziindete E n t
ladung sofort wieder ab. Unterhalb einer bestimmten Stromgrcnzc ist eine stationare 
Glimmentladung prinzipiell nicht existenzfahig. Es bildet sich dann entweder eine 
stationare TowNSEND-Entladung oder eine diskontinuierliche Glimmentladung, wobei 
es auf den Unterschied zwischen Zundspannung u. Kathodenfall u. die Eigenkapazitat 
der Elektrodenanordnung ankommt. (Ztschr. Physik 7 8 . 92— 110. 8/9. 1932. Charlotten- 
burg, T. H .) D id l a u k i s .

Herbert Dyson Carter und Alan Newton Campbell, Elektrische Entladungen 
in Flussigkeiten. I. Die Bogeiientladung in  Wasser. E in Lichtbogen zwischen Kolile- 
oder Metallelektroden wird m it 6—50 V in dest. W. unter Variation der W.- u. Bogen- 
temp. u. des Gasdruckes erzeugt. Die festen, gel. u. gasformigen Rk.-Prodd. werden 
analysiert. Die Temp. des Bogens wird m it einem opt. Pyrom eter gemessen. Die Ergeb- 
nisse lassen darauf schlieBen, daB es sich wahrscheinlich nicht um eine rein therm. Rk. 
liandelt, u. daB Strahlungseffekte der kurzeń Wellen eine Rolle spielen. Das intermedia* 
entstehende I I ' u. OH' diirfte wesentlich fiir den Rk.-Mechanismus sein. Weitere 
Unterss. bzgl. des Bogenspektrums u. der energet. Verhaltnisse werden angekiindigt
(ygl. nachst. Ref.). — Eine Obersicht iiber die bisherigen Unterss. dieser A rt wird ge-
geben. (Trans. Faraday Soc. 28 . 479—96. Mai 1932. Manitoba, Univ., Chem. 
Abt.) J . L a n g e .

Herbert Dyson Carter und Alan Newton Campbell, Elektrische Entladungen 
in Flussigkeiten. I I .  Die Bogenentladung in  IFas.ser (Fortsetzung). (I. vgl. vorst. Ref.) 
Zur Kltirung der Energiebeziehungen wird nach Vorheizung des W. bis zum Sieden 
die von dem Bogen entwickelte W arme m it einem Strómungscalorimeter gemessen, 
gleichzeltig wird die eingefiihrte elektr. Energie aus Strom-, Spannungs- u. Zeit- 
messungen erm ittelt. Wio sich aus der Energiebilanz ergibt, sind die chem. Rkk., die 
durch den Bogen ausgel. werden, endotherm; auBerdem ist die Rk.-Geschwindigkeit 
nur abhiingig von der Strom starke u. nicht yon der Leistung bzw. der Spannung. 
AuBerdem spielen sich die Rkk. ausschlieBlich an der Anodę ab. Beides liiBt darauf 
schlieBen, daB es sich um rein elektrochem. u. nicht thermochem. Vorgange liandelt. 
Der Mechanismus der Rkk. wird besprochen. (Trans. Faraday Soc. 2 8 . 634— 44. Aug. 
1932. Manitoba, Chem. Abt. Univ.) J . L a n g e .

Marin Katalinić, Flussigkeitsstromungen und Raumladung an Drahteleklroden 
im  Wasser. (Vgl. C. 1 9 3 1 . I. 2317.) Zu den Verss. wurde m it elektr. Hoclispannung 
gereinigte aqua bidestillata u. 50 period. Wecliselstrom yerwandt. Bei der besseren 
Reinheit des W. war eine Zuruckdrangung der Wellenfrecpienz sehon bei 250 V be- 
merkbar; bei 500 V betrug sie yorwiegend n — f  ( /  =  Freąuenz der Weehselspannung). 
Der AbstoBungsstrahl liegt bei gekriimmtem Drahtende in der Tangente der letzten 
Kriimmung u. komite bis zu etwa 15 bis 20 V, der Ruekstrahl aber nur bis zu etwa 
150 V herunter nachgewiesen werden. Gasaussclieidung wird erst ab 1,5 kV beobaclitet, 
findet sich aber erst oberhalb 2,5 kV im AbstoBungsstrahl ais auBerst feino Gas- 
blaschen in der negativen Stromphase. Weitere Steigerung der Spannung ru ft zunachst 
Buschelentladung, dann einen lichtbogenartigen t)bergang zwischen Drahtelektrode 
u. benaclibarter Fl.-Schiclit hervor. R agt die H alfte der Spitze der Elektrode aus
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dem W. łieraus, so kommt es bei 2 bis 3 kV zu einem Spruhregen von negatiy geladenen 
Tropfchen (ca. 0,5 mm). AbstoBungs- u. Riickstrahl sind nacliweislich gleiehphasig 
u. in der negativen Pliase am starksten ausgebildet. Die Erscheinungen werden auf 
die negative Raumladung (durch die geladenen Trópfchen bewiesen) zuriickgefiihrt. 
Im  AbstoBungsstralil wurde dann der Verlauf des Potentials bestimmt, der befriedigend 
durch eine einfache Gleiehung dargestellt werden kann. Die Stromkurve weist eine 
E ntartung im negativen Teil auf, so daB eine schwaclie Gleiclirichtung ein tritt, da 
der positive Strom starker durchgelassen wird. Kurz erwahnt wird noch ein Feld- 
starkeeffekt der Leitfahigkeit. (Ztschr. Pliysik 77. 257—70. 26/7. 1932. Zagreb, Phys. 
Inst. d. Univ.) B r i l l .

H. Garrigue, Anomale Gleichstromleitfahigkeiteii reiner Fliissigkeiten. Ausfiihrlichc 
Mitt. uber fruher referierte Unterss. (C. 1930. II . 1346. 1932.1 .1343). (Journ. Pliysiąuo 
Radium [7] 3. 248—63. Juni 1932.) Sk a l ik s .

W. O. Schumann, Uber die Stromleitung in  dielektrischen Fliissiglceiten. Die 
Stromkurven sehr reiner isolierender Fil. fuhren zu dem Resultat, 1. daB die Strómung 
im Sattigungsgebiofc u. darunter wesentlicli durch negative Teilchen getragen wird,
2. daB die negativen Trager zum groBten Teil an der Kathode erzeugt werden, 3. daB 
bei liohen Feldstarken StoBionisierung eintritt, wobei die durch StoB erzeugten 
Elektronen zum groBten Teil sofort wieder anlagern u. negative Ionen bilden. Bei 
Nitrobenzol ist dio Anlagerungswrkg. gróBcr ais die Ionisierungswrkg., so daB bei 
geniigender Schichtdieke ein Strom negativer Ionen Ctolsclien Charakters auftritt. 
Bei Toluol z. B. ist umgekehrt dio Ionisierungswrkg. gróBer ais die Anlagerung, so 
daB der Strom bei gleicher Feldstarke dauernd m it der Schlagweite anwachst. (Ztschr. 
Pliysik 76. 707—19. 12/7. 1932. Munchen.) DiisiNG.

F. Seidl, Einflufl der Temperatur und der Feldstarke au f die elektrische Leitfahigkeit 
von Bernstein. K larer u. im Laboratorium verwolkter Naturbernstein wurde bei einer 
Temp. von 20—22° u. bei — 184,3° boi Feldstarken bis zu etwa 10 000 Volt/cm auf 
seinc elektr. Volumenleitfahigkeit gepriift. Dabei zeigte sieh ein anomales Verh.: 
Richtungsanderung des Stromes bei konstant gehaltener aufierer Spannung, jedoch 
nur bei 20—22°, nicht bei tieferen Tempp. Die Anomalie wurde aucli im Riickstrom 
beobachtet. Im  Laboratorium verwolkte Bernsteine zeigten eine um Zehnerpotenzen 
hóhere Leitfahigkeit. (Ztschr. Physik 76. 565—75. 27/6. 1932. Wien, I. Physikal. Inst. 
d. Univ.) S k a l ik s .

R. H. Fowler Und A. H. Wilson, Die sclieiiibare Leitfahigkeit von Oxydschichlen 
auf Fdden zur Thermionenemission. Vff. berechnen fiir Oxydsckiphten, die zur Er- 
holiung der Thermionenemission von gliihenden Bletalldrahten verv/endet werden, die 
Stromstarke-Spannungs-Temp.-Abhangigkeit u. vergleichen sie m it W erten, die von 
R e im a n n  u . T r e l o a r  (C. 1932. I. 2295) experimentell bestimmt worden sind. Es 
ergibt sieh, daB bei tieferen Tempp. in der Oxydschicht lonenleitung yorherrscht u. 
bei hoheren Tempp., z. B. bei 922° absol., Elektronenleitung. Es wird ferner auf die 
zeitliche Yeranderung der Strom starke-Spannungsrerhaltnisse hinge^wiesen, die bei der 
Einstellung einer neuen MeBspannung beobachtet wird. Wenn z. B. dio angesetzte 
Spanmmg verringert wird, stellt sieh zunachst rasch eine neue Stromstiirke ein, die 
sieh aber im Laufe langerer Zeit auf einen noch tiefer liegenden W ert erniedrigt. Dies 
ist darauf zuruckzufuhren, daB nach Herabsetzen der Spannung die Konz. der Ionen 
erst durch Diffusion auf den Gleicligewichtswert herabgesetzt werden muB u. daB 
wahrend dieser Zeit ein Elektronenstrom flieBt, dessen Stromstarke gróBer ist ais der 
der neuen Spannung entsprechende Gleicligewichtswert. Ferner wird die Be- 
deutung der Anwesenheit T o n  freien Ba-Atomen fiir die Leitfahigkeit der Oxydschicht 
besproclien u. auf die bis je tzt ungeklarte Erseheinung hingewiesen, daB der Tliermionen- 
strom keinen Sattigungswert erreicht. (Proceed. R o v . Soc., London Abt. A. 137. 
503—11. 1/9. 1932.) " J u z a .

J. H. de Boer, Zur Theorie des Schroteffektes. F u r t h  (Physikal. Ztschr. 23 
[1922]. 354) h a t eine einfache Theorie des Schroteffekts in Glułikathodenrohren ge- 
geben. Er geht von der Bereelmung der mittleren Stromstarkesehwankung boi der 
gedampften oscillator. Entladung einer K apazitat C m it der Dampfungskonstante r aus, 
dio m it einer Elementarladung s aufgeladen war. Das zeitliche Mitfcel iiber die ganze 
Entladungszeit wurde genommen. Bei einer Gleichstromstarke i„ =  n  e ergibt sieh 
hieraus wegen der Inkoharenz der einzelnen elementaren StromstoBe das mittlere 
(Juadrat des Scliroteffektweehselstroms durch Multiplikation m it n  zu e i 0/2 n  G. Diese 
Berechnung wird in der yorliegenden Arbeit erganzt. H ier wird nicht nur die Summę
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der mittleren Quadrate der einzelnen StromstoBe gebildet, sondern auoh die Summę der 
doppelten mittleren Prodd. ausgerecbnet. Hicrfur ergibt sieli der W ert i02, d. h. der 
Gleichstromanteil beim Sohroteffekt. Beide Termo zusammen ergeben in ilirer Summę 
das gesamte mittlere Stromsehwankungsąuadrat beim Sohroteffekt. (Physikal. Ztschr. 
32. 482—83. 1931. Eindhoven, Natuurkundig Lab. d. N. V. P h i l i p s ’ Gloeilampen- 
fabrielcen.) SCHNURMANN.

A. GehrtS, Raumladeslronie von Oxydkathoden. Der Vergleich zwischen der bc- 
reclineten u. der gemessenen Raumladckennlinie der indirekt geheizten Telefunken- 
Róhre R EN  904 gestattet den EinfluB des (Juerwiderstandes der Oxydschickt auf den 
Verlauf der Kennlinie zu ermitteln. E r liefert folgende Ergebnisse: Der (Juerwider- 
stand der Osydschicht ru ft bei Oxydkathoden eine Verflaehung der Kennlinie liervor. 
Dor m it dem reziproken W ert der Temp. der Kathode exponentioll veranderliche 
Quenviderstand bedingt eine ausgesproehene Abhangigkeit der Steilheit der Kenn
linie von der Kathodenheizung. Aus Raumladestrommessungen ergeben sich W erte 
fiir den (juerwiderstand, die m it den von K r o c z e k  u . L u b c k e  (vgl. C. 1930. I I .  3515) 
gemessenen W erten gut ubereinstimmen. (Ztschr. techn. Physik 13. 192—95. 1932. 
Berlin-Siemensstadt, Zentrallab. d. Wernerwerks d. SIEMENS u. HALSKE A.-G.) D uś.

Heinrich Bolling, Untersuchung der Emission von Głosem der Zusammenselzung
B.z0 3 +  N a f i .  Nach SCHMIDT (C. 1 9 2 5 .1. 196) em itticren Salze dasjenige łon , welches 
bei der betreffenden Temp. wandert, also in den meisten Fallen das positive łon. Fem er 
ist ein Parallelismus zwischen Leit- u. Emissionsfahigkeit vorhanden: Diejenigen Salze, 
welche bei niederen Tempp. eine groBe Leitfahigkeit haben, em ittieren auch bei relativ 
niedriger Temp. Yon S c h t s c h u k a r e w  u. M u l l e r  (C. 1930. I I . 3376) ist die Leit
fahigkeit von Gliisern des Systems B20 3 +  Na»0 gemessen worden, u. es war zu er- 
warten, daB diese Glaser auch emittieren wurden. Vf. untersucbte daher derartige 
Glaser m it Na-Gehh. von 1,96%, 4,76%, 9»l°/.o> 16,7% u. 23%• Es wurde die A pparatur 
von K a h r a  (C. 1929. I. 1420) m it einigen Anderungen benutzt. — Die Emission der 
Glaser nimm t wiihrend der Verss. m it der Zeit ab u. wird sclilieBlich konstant. Fiir 
einen solehen Verlauf der K urve Emission-Zeit sind zwei Umstande maBgebend:
1. Therm. Gitterauflockerung (ergibt Kurve ohne Gradienten), 2. Verschwinden von 
Lockerstellen an der Oberflache, besonders dureh Feuehtigkeit (ergibt Steilabfall der 
Kurve). Dureh Temp.-Erhóhung wird die Emission gesteigert. Der Emissionspunkt 
(bei dem die Emission meBbar wird) aller untersuchten Glaser liegt bei 160°, auch nach- 
dem die Probon gelagert haben. Eine Erhohung des Na-Geh. bewirkt eine Steigerung 
der Stromstarke. Auch Feuehtigkeit w irkt erhohend auf die Emission. JJntgegon der 
Behauptung yon Mu r a w k in  wird die Gultigkeit des Satzes von Sc h m id t  nach- 
gewiesen, wonaeh dasjenige łon em ittiert wird, welches bei der betreffenden Temp. 
wandert. (Physikal. Ztschr. 33. 625—32. 15/8. 1932. Munster, Univ.) Sk a l i k s .

W. A. Zisman, Der Einfluji des Drucks a u f die eleklrische Leitfahigkeit von wajirigen 
Salzlosungen. Die Messungen werden im BRiDGMANschen Hochdrueklaboratorium an
0,01-n. wss. Lsgg. von IICl, LiCl, NaCl, KCl, BbCl, CsCl; NaF, NaBr, N aJ, N a2SO.l, 
N a C M fiz , CaCU_, BaCl2, ThClit K 3Fe(CN)0 u. / ^ ( C A ^ o  bei 30 u. 75° im Druck- 
bereich von 1— 11 000 kgem-2 ausgefiihrt. Triigt man A /A 0 gegen den Druck p auf, 
so ergibt sich folgendes: Bis 3000 kgem-2 sind die K urven individuell fur jedes Salz 
u. zeigen im allgemeinen Maxima, die bei um so hóheren Drucken liegen, u. um so aus- 
gepragter sind, je kleiner der Ionenradius u. je hóher die Valenz der betreffenden Ionen 
ist. Ebenso sind die Anfangsneigungen am steilsten bei kleinem Radius u. hoher Valenz 
der betreffenden Ionen. Von 3000—-8000 kgem-2 werden die K urven linear abfallend. 
Die Steilheit ist universell u. hangt nur von der Temp. ab. Bei 8000 kgem-2 liegt ein 
Minimum. —• Dies Verh. kann nicht allein auf die Druekabhangigkeit des Dissoziations- 
grades z u riick g e fu h rt werden. Im  Sinne der D E B Y E -H uC K E L -G leichung  wiirde es 
vielleicht auf eine starkę Druekabhangigkeit der Ionenradien hindeuten. (Physical Rev.
[2] 39. 151—60. 1/1. 1932. Cambridge, Mass., JEFFERSON Phys. L ab . H arvard 
Univ.) J .  L a n g e .

R. W. Money und Cecil W. Davies, Die Ausdehnung der Dissoziation von Salzen 
in  Wasser. IV. 2,2-wertige Salze. (III. vgl. C. 1931. II. 2972.) In  der L iteratur vor- 
liegende MeBwerte fiir die Aquivalentleitfahigkeit 2,2-wertiger Salze werden m it denen 
verglichon, die m an m it der ONSAGERschen Gleichung berechnen kann. Der Quotient 
■AgetJAbci. wird gleich dem Dissoziationsgrad a gesetzt, u. daraus dio Dissoziations- 
konstante berechnet fiir die Sulfate, OxaIate u. Malonate des Mg, Ca, Sr, Ba-, M n, Fe, 
Co, N i, Cu, Zn, Cd, soweit Messungen vorliegen. Die Dissoziationskonstanten der Salze
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zeigen gewisso Beziekungen zu der Atomnummer der Kationen, die eingekend bc- 
sprochen werden. (Trans. Faraday Soe. 28 . 609—14. Ju li 1932. London, Battersea 
Polytechnic.) J .  L a n g e .

Victor K. La Mer und W. C. Eichelberger, Akłimtatskoeffizienten der Schwefel- 
sdure in wasserfreier Essigsdure. H u t c h i s o n  u . C h a n d l e e  (C. 1931. I I .  1989) 
h a b e n  d ie  E K . d e r  Zelle H 2/H 2SO., in  Eg./Hg2S 04, H g  im  K o n z .-B e re ieh  v o n  0,0025 
b is  0,87 n . gem essen u . au s d e n  E rg eb n issen  d ie  A k tm ta ts k o e f f .  d e r  H 2S04 b e rech n e t.
—  W ie Vff zeigen, s tim m en  diese W e rtc  bis zu r K o nz . v o n  0,038 n . m it  d en en  u b ere in , 
d ie  m an  n a c h  G r o n w a l l ,  L a  M e r  u . S a n d v e d  m it e inem  a -W e rt v o n  11 A errec lm et, 
a lso  bis zu  e in e r w esen tlick  h o h e ren  K o n z ., a is  H u t c h i s o n  ii. C h a n d l e e  an n ak m en , 
d ie  m it d e r u rsp ru n g liek en  D E B Y E -IIucK E L -G leickung  re ek n e te n . ( Jo u rn .  A m er. 
chem . Soe. 54 . 2763—66. J u l i  1932. N ew  Y o rk , C hem . I n s t .  C o lum bia  U n iv .)  J .  L a .

Cecil W. Davies, Die Bestimmung der Beweglichkeiłen von Anionen schicacher 
Sduren. Die Eigenleitfahigkeit des Losungsm. kann bei Messungen an starken Neutral- 
salzen ohne wesentliehen Fehler von der gemessenen Leitfahigkeit ais K orrektur ab- 
gezogen werden, aber nicht bei Messungen an Salzen schwacher Sauren wegen chem. 
Umsetzungen dieser m it den Fremdionen. Am Beispiel des CaC20 4 wird das richtige 
Korrekturverf. vorgerecknet, das die Weckselwrkg. des C20 4"  m it dem aus der Disso- 
ziation der H2C 03 stammenden H ‘ beriicksichtigt. (Trans. F araday Soc. 28 . 607—14. 
Ju li 1932. London, Battersea Polytechnic.) J .  L a n g e .

Edward W. Neuman, LdslichkeitsverMUnisse des Siłberchlorids in wafirigen Losungen 
słarker Elektrolyte. (Vgl. C. 1931.1. 209.) Die Lóslickkeit des AgCl wird bei 25° in Lsgg. 
yon H 2SOt , K 2SOi , CaSOit MgSOt , L a t(SOt )3, K N 0 3, B a(N 03)„ u. La[N 03)3 der Ionen- 
starko 4-10“ 1<  /< <  4-10-2 gemessen u. die Ergebnisse m it dem Grenzgesetz u. der 
ersten Nakerung von D e b y e -H u c k e l , sowie m it der 3. u. 4. Nakerung naeli G r o n 
w a l l , L a M e r  u . S a n d v e d  vcrglicken. Die erste Nakerung gibt bei allen Salzen 
sekon bei den kleinsten Konzz. unverniinftige (z. T. stark  negatiye) Ionenradien, wakrend 
die hoheren Niilierungen wenigstens bei den symm. Salzen gut m it der Erfahrung 
iibereinstimmen. Bei den unsymm. Salztypen schlangeln sich die K urven log 
um die Grenzgrade herum u. zeigen Wendepunkte, die auck durck die hoheren Nahe- 
rungen nicht vorausgesagt werden. (Journ. Amer. chem. Soc. 54 . 2195—2207. Juni 
1932. Gates Chem. Lab. Technol. Inst. Californien.) JORN L a n g e .

H. C. Hepburn, Eleklrólytisclie Wasseruberfiilirungs- und Ionenuberfiihrungszahlen. 
Die Unters. (vgl. C. 1931. I I .  3312) wird nun auf konzentriertere CuS04-Lsgg. aus- 
gedehnt; Diaphragmapolarisation verliindert eine Unters. von Lsgg. stiirker ais 1,8-n. — 
Die elektrolyt. W.-Uberfiihrung pro Faraday bleibt konstant bis zu 1-n. Lsgg. (1. c.), 
nim m t dann m it steigender Konz. linear ab; dies beruht wahrscheinlich auf der Disso- 
ziation von W.-Doppelmoll., die an die Ionen gebunden sind, in Einzelmoll. — N ach 
R i e s e n f e l d  u . R e i n h o l d  (Ztschr. physikal. Chem. 66  [1909]. 672) steht die elektrolyt. 
W.-Uberfiihrung x  m it der HlTTO R Fschen Uberfiihrungszahl n  u. der Konz. c in folgen- 
dem Zusammenhang: x  — d n/d  c (1). d njd c bleibt bis zu 1-n. Lsgg. konstant u. nim m t 
in starker konz. Lsgg. regelmafiig ab; d njd c nim m t rascher ab ais x. Die vcreinfachte 
Gleichung (1) gilt nur, wenn in x  =  d n /d  c — d w / d c  — c- (dx/dc)  (2) w, die wahre 
Uberfiihrungszahl, u . x  konzentrationsunabhangig sind. — D ie wahre u . die HiTTORF- 
sche Uberfiihrungszahl werden berechnet; beide wachsen m it steigender Konz., in 
um so geringerem AusmaC, je holier die Konz. ist. Die W erte diirften bei Konzz. iiber
I,8-n. nahezu konstant werden. (Proceed. physical Soc., London 4 4 . 267—73. Mai
1932. Birkbeck Coli.) L o r e n z .

Karl Schwarz, Die Uberfiihrungszahl des Goldes im  Goldamalgam. (Vgl. C. 1931.
I I .  3308.) Die Uberfiikrungszahl des Au wird bei 25° in 0,1%  Amalgam durck lang-
dauernde (17 bzw. 48 Tage) Elektrolyse in Capillaren u. naehfolgende Analyse des 
Katboden- u. Anodenamalgams zu 2,7-10-7 bestimmt. (Ztschr. physikal. Ckem. Abt. A. 
161. 231—32. Aug. 1932. Wien, I. Ckem. Lab. d. Univ.) J o r n  L a n g e .

L. Pulkki, Vber das Ozydations-lieduktionspotential. Einige anorgan. u. organ. 
Anwendungen der Gleichung von P e t e r  werden besprochen. (Suomen Kemistilehti 5. 
29—34. 15/4. 1932. Helsinki, Biockem. Inst.) R o u t a l a .

Erik Liebreich, Das Eisen ais Wasserstoffelektrode. Das Eisen is t in  wss. HC1- 
Lsgg. nach den Potentialmessungen des Vfs. am unedelsten bei einer krit. H ‘-Konz. 
von 0,001 (e7l =  —0,43 V). Das ist nach Literaturangaben einerseits das Gleich- 
gewichtspotential des Fe, andererseits die H ’-Konz., bei der das Fe in stromlosem Zu-
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stande H 2 zu entwickeln beginnt. Oberhalb der krit. IConz. fungiert das Fo c ju a lita tiv  
wie eine H2-Elektrode, jed o ch  ist der Anstieg des Potentials m it der Konz. zunachst 
viel steiler, ais von der N ER N STschen Gleichung gefordert wird. Unterhalb der krit. 
Konz. wird das Potential m it  abnekmender H '-Konz. cdler. —- Die auBerdem auf- 
genommenen Strom-Spannungskurven kehren bei d em  erwiilmten Maximalpotontial 
um, d. h. die Uberspannung des Wasscrstoffs nim m t ab (fiir Lsgg., dereń H '-Konz. 
etwa gleich der krit. ist). — Das Eisen soli demnach m it H 2 eine feste Lsg. bilden, die 
unter den k rit. Bedingungen gesatt. ist. (Ztschr. physikal. C hem . Abt. A. 161. 97— 112. 
Aug. 1932. Berlin, C h em .-Teehn. Reichsanstalt, Abt. f. M etallchem ie .) J . L a n g e .

W. Bottger und L. v. Szehelledy, Studie iiber die Verwendbarkeit der Antimon- 
eleklrode. Es wird die Herst. von angeatzten Antimonelektroden beschrieben, welche 
nack Verss. der Vff. bei Zusatz von Sb20 3 zur Lsg. strengere L inearitat zwischen pn u. 
Potential, sowie raschere Einstellung des Potentials zeigen, ais die bisher bekannten. 
Verss., die nacli AbscliluB der Arbeit unternommen wurden, haben die vorerwahnten 
nicht in jeder Beziehung bestatigt. (Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. Chem. 38. 
737— 42. Sept. 1932. Leipzig-Budapest.) J . L a n g e .

Sven Bodforss und Arvid Holmqvist, Die Antimonełektrode. Vff. messen das 
Potential von Antimonelektroden verschiedener Herst. gegen NaC2H 30 2 +  HC2H30 2, 
HC1, Na2C ,H ,06 +  H 2CiHiO0 u. N aF +  HC1. In  einem Teil der Verss. wurde das 
Antimon wahrend der Messung durch Schleifen m it einer Schmirgelscheibe blank ge- 
halten. Nacli den Ergebnissen kann die Sb-Elektrodo nicht, wie m itunter angenommen 
wird, eine Osydelektrode sein, da die pH-Funktion auch in den T artrat- u. Fluoridlsgg. 
besteht, in denen Sb20 3 11. ist, also ais feste Phase nicht anwesend sein kann. DaB die 
Konz. von S b " ‘ oder SbO- potentialbestimmend sei, ist ebenfalls nicht anzunehmen. 
Da das Potential wahrscheinlich nicht nur vom ph, sondern auch vom Anion der Saure 
u. von dereń Konz., sowie von der Konz. von Neutralsalzen abhiingt, wird die Ver- 
wendung der Antimonelektrode zur pn-Messung von Lsgg. unbekannter Zus. fiir un-
tunlich erklart (ygl. vorst. Ref.). (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 161. 61— 68. Aug.
1932. Lund, Anorgan. Chem. Inst. d. Univ.) J . L a n g e .

John G\ Kirkwood, Polarisierbarkeiten, Susceptibilitdten und ran der Waalssche 
Krdfte der Atome mit mehreren Elektronen. Um die Polarisierbarkeit von Atomen m it 
mehreren Elektronen zu berechnen, setzt Vf. die Wellenfunktion jedes Elektrons ais 
Prod. der ungestorten Wellenfunktion m it (1 +  1 v) an. v, das Storungspotential des 
Elektrons wird ais Potential eines homogenen elektr. Feldes angesetzt. Bei dipolfreien 
Moll. yerschwindet die Ftorungsenergie erster Ordnung; in die Storungsenergie zweiter 
Ordnung geht der Zahlenfaktor ?. ein u. kann mittels des bekannten Minimumprinzipes 
bestimmt werden. Dann ergibt sich die Polarisierbarkeit ais Funktion der elektr. 
Haupttragheitsmomente, der Anzahl Elektronen im Atom u. der Orientierung des 
Atoms im Felde. Mittelung iiber alle Orienticrungen u. Spezialisierung fur ein kugel- 
symmetr. Atom sowie Anwendung der VAN VLECKsclien Theorie ergibt einen einfachen 
Zusammenhang zwischea Polarisierbarkeit u. diamagnet. Susceptibilitśit. Diese 
Beziehung ist bei Edelgasen m it der Erfahrung in guter tlbereinstimmung. Anwendung 
desselben Verf. auf dio Wechselwrkg. zweier Atome in groBen Abstanden ergibt einen 
Ausdruck fiir dio VAN DER W AALSsche Anziehung, der m it einer unter Anwendung 
wasserstoffahnlicher Eigenfunktionen bereehneten Formcl nahezu ubereinstimmt 
(Physikal. Ztschr. 33. 57—60. 15/1. 1932. Leipzig, Phys. Inst.) E is e n s c h it z .

S. R. Williams, Magnetisierung und Thermokrdfte. D ie  von W. T h o m s o n  voraus- 
gesagten Thermokrafte, die zwischen transversal u. longitudinal magnetisierten 
Drahten auftreten sollen, werden esperimentell fiir N i u. Fe gemessen. (Physical Rcv. [2] 
39. 368. 15/1. 1932. Amherst College.) D u s in g .

L. W. Mc Keehan, Magnetspannung und Magnetwiderstand. Die Dimensionen 
u. die elektr. Leitfahigkeiten eines ferromagnet. Kórpers werden in zweierlei Weise 
durch seine Magnetisierung beeinfluBt. Dio sichtbaren Einww. bei Tempp. weit un ter
halb des Curiepunktos sind anisotrop, in der Niihe des Curiepunktos, zummdest bei 
kub. Krystallen, isotrop. (Physical Rev. [2] 39. 368—71. 15/1. 1932. Yale Univ.) D us.

S. L. Quimby, Einige neue experimentelle Methoden des Ferromagnetismus. Vf. 
besclireibt die Herst. von reinstem Ni, einen App. zur Herst. von Ni-Einlcrystallen 
u. Apparaturen zur Messung der Veranderung des therm . Ausdehnungskoeff. m it der 
Temp. in der Niihe des Curiepunktes u. zur Messung des Koeff. der inneren Reibung 
von festen Stoffen usw. (Physical Rev. [2] 39. 345—53. 15/1. 1932. Columbia Univ., 
Physies Labor.) D u s in g .
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Francis Bitter, Uber die Deutung einiger ferromagnetisclier Ersclieinungen. Vf. 
scliildert den gegenwartigen Stand der K enntnis des Ferromagnetismus. (Physical 
Rev. [2] 39. 337—45. 15/1. 1932.) DtisiNG.

Francis Bitter, Uber die Bestatigu-ng der Theorie der Magnetisierung von Ein- 
krystallen. Auf Grund seiner theoret. Anschauungen iiber Ferromagnetismus (vgl. 
vorst. Ref.) sagt Vf. die Magnetisierungskurven von Einkrystallen yoraus fiir den Fali, 
daB das erregende Feld in einer beliebigen Richtung auf den K rystall wirki. (Physical 
Rev. [2] 39. 371—75. 15/1. 1932. E ast Pittsburgli, Pennsylyania, Westinghouse Res. 
Labor.) DtisiNG.

T. D. Yensen, Der Einflufi von Verunreinigwigen a u f den Ferromagnetismus- 
In  Diagrammen wird das Steigen des Maximums der Perm eabilitat u. das Fallen der 
Hysteresisyerluste von Fe in Abhangigkeit yon dessen Reinheit dargestellt. (Physical 
Rev. [2] 39. 358— 63. 15/1. 1932. E ast Pittsburgli, Westinghouse Electric and Manu-
facturing Comp., Res. Labor.) D u s in g .

P. P. Cioffi, M it WasserstoffbeliandeltesEisen. Vf. zeigt, daB die bessercn magnet. 
Charakteristiken, die bei hoher Temp. im H 2 gewachsene Fe-Einkrystalle gegeniiber 
bei niederer Temp. im H 2 oder im Vakuum gewachsenen Fe-Einkrystallen zeigen, 
nicht zuruckzufuhren sind auf die bedeutende KorngroBe, sondcrn vielmehr auf die 
bei hoher Temp. erfolgte H 2-Behandlung. Infolgedessen ist es je tz t moglich, Fe her- 
zustellen m it einer hohen Anfangs- u. Maximalpermeabilitat ohne Rticksicht auf die 
KorngroBe u. die Orientierung. (Physical Rey. [2] 39. 363—67. 15/1. 1932. New York 
Bell Telophone Labor.) DusiNG.

A. Esau, Uber den Quereffekt der Magnetostriktion. Verss. yon D ie t s c h  fuhrten 
zu einer Steigerung der Empfindlichkeit bei der Messung des Langseffekts der Magneto- 
strik tur m it der Schwebungsmethode um 2 Zehnerpotenzen. D am it werden die bis- 
herigen Schwierigkeiten bei der Messung des Quereffekts iiberwindbar. — Aus den 
alten Messungen jdes Langs- u. Volumeneffekts von N a g a o k a  (1898) berechnet der Vf. 
inzwischen den Yerlauf des Quereffekts in Abhangigkeit von der magnet. Feldstarke 
(nicht von der Magnetisierung) fiir weiehes Fe, Ni, N i-Stahl u. Co. F u r weiches Fe ergibt 
sieli der Quereffekt kleiner ais der Langseffekt. Die Vorzeichen beider Effekte sind 
entgegengesetzt. Der Quereffekt geht bei etwas kleineren Feldstiirken (H =  225 Gauss) 
durch Nuli ais der Langseffekt (H =  255 Gauss). Bei Nickel gehen die Effekte bei 
kciner endlichen Feldstarke durch Nuli. Drei Ni-Stahllegg. wurden untersucht (46, 
36 u. 29°/0 Ni-Zusatz). Die bereehneten Quereffekte sind bei der Leg. m it 46%  Ni 
negatiy, bei der m it 36% Ni zunachst kleiner. AuBerdem wird der Effekt hier bei etwa 
1400 Gauss Nuli, bei starkeren Feldcrn positiy. Der Langseffekt geht hier (im Gegen- 
satz zum Fe) nicht durch Nuli. Boi der Leg. m it 29% Ni yerlauft der Quereffekt yoll- 
standig im positiyen Bereioh. — Co wurde yon N a g a o k a  gegossen u. gegliiht unter
sucht. Beim ersteren ist der Quereffekt anfangs positiy, verschwindet bei 690 Gauss 
u. wird dann negatiy. Beim gegliihten Co ist der Quereffekt unterhalb H  =  100 Gauss 
sehr klein, u. zwar negatiy, gelit bei 125 Gauss durch Nuli u. wird weiterhin stark  positiy. 
Beim gegliihten Co geht ebenso wie beim 36%ig. N i-Stahl der Langseffekt nicht durch 
Nuli. (Physikal. Ztschr. 32. 483— 85. 1931.) SCHNURMANN.

Heinrich KiiHewein, Einige Versuche iiber die „magnetisehe Nachwirkung“. Zur 
Best. des zeitlichen Verlaufs der Magnetisierung werden zwei Methoden angewandt. 
Einmal wird die Neukurye bei kommutiertem Gleichstrom m it yariabler Kommu- 
tierungsfreąuenz aufgenommen, u. das andere Mai wird der zeitliche Anstieg der In- 
duktion m it dem  HELMHOLTZ-Pendel d ire k t  gem essen . An Permalloy (78,5% Ni, 
21,5% Fe) wurde zunachst untersucht, ob die Induktion von der yorhergehenden 
Kommutierungsfreąuenz abhangt. Im  Bereich des steilen Anstiegs der Neukurye wurde 
ein Nachhinken der Induktion m it wachsender Kommutierungsfreąuenz gefunden. 
Bei gleicher Feldstarke ist die Kommutierungsfreąuenz bei einer Induktion yon 0,5 
H ertz meBbar kleiner ais die bei einer yorhergehenden von 0,03 Hertz. E in einfacher 
Z u sam m en h an g  zwiselien der statischen Neukurye u. der Zeit, die bei gegebener Feld
starke bis zum Erreichen des stationaren Induktionswertes yerstreicht, oder der In 
duktion, die bei gegebener Feldstarke u. Zeitdauer erreiehbar ist, wird gefunden. Der 
MagnetisierungsprozeB gleicht in einem bestimmten Gebiet, dem steilen Stiick der 
Magnctisierungskurve, einem lawinenartig anschwellenden Vorgang, dessen Zeitdauer der 
differentiellen Permeabilitat parallel geht. (Physikal. Ztschr. 32. 472—80. 1931. Berlin- 
Siemensstadt, Forschungslabor. d. SiEM EN S-K onzerns.) SCHNURMANN.
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Richard M. Bozorth, Barkluiusm-Effekt: Orientierung der Magnetisierung in  
Elemmtarteilchen. In  Eortsetzung friiherer Messungen (vgl. C. 1932. I . 32) kommt 
Vf. zu folgender Anschauung: Im  entmagnetisierten System sind dio Richtungen der 
Magnetisierung in den verschiedenen Elementarbereichen regellos orientiert. Wird 
dio Feldstarke von Nuli anfangend langsam gesteigert, so werden die Elementar- 
teilchen zuerst beeinfluBt, bei denen die Richtung der Magnetisierung den groBten 
Winkel m it der Feldrichtung bildet, weil die Potentialenergie dieser Elementarbereiohe 
am groBten ist. (Physical Rev. [2] 39. 353—56. 15/1. 1932. New York, Bell Telephono 
Labor.) D u s i n G.

K. J. Sixtus und L. Tonks, Weilere Experimente iiber die Ausbreitung gro/Jer 
Barkhause?idiskontinuitaten. Die friiher (vgl. C. 1931. II. 3190) von den Vff. aufgestellto 
m athem at. Beziehung fiir dio Ausbreitungsgesehwindigkeit der Diskontinuitaten wird 
yerbessert unter der Annahme, daB in jedem P unkt der D iskontinuitat in dem D raht 
die Resultante des angelegten Feldes H  u. des Wirbelstromfeldes das krit. Feld II0 ist. 
Die neue Gleiohung lautet dann: S t  — 3,94-10~8 a2 A J /q (H  — //„), worin a der Radius 
des Drahtes, zl J  der Induktionswechsel u. q der spezif. W iderstand sind. (Physical 
Rev. [2] 39. 357—58. 15/1. 1932. Schenectady, New York, Research Laboratory, 
General Electric Company.) D u sin g .

W. Rogie Angus, Diamagnetische Susceptibilitaten von Ionen. Die theoret. Be- 
rechnung von atomaren Susceptibilitaten erfordert die Kenntnis der effektiven Kern- 
ladung. Verschiedene bekannte Ansatze dafiii' liefern zu groBe Susceptibilitaten; 
dagegen haben die Ansatze von S l a t e r  zu besseren W erten gefiihrt. Vf. gibt eine etwas 
abgeanderte Rechenvorschrift zur Best. der Abschirmungszahlen. E r yerwendet beide 
Methoden zur Berechnung der Susceptibilitaten von 76 (neutralen oder ionisierten) 
Atomen m it abgeschlossenen Gruppen u. Untergruppen, sowie 24 Ionen m it unvoll- 
standigen Gruppen. Die neue Methode gibt gute tjbereinstimmung m it der Erfahrung. 
Vf. weist aber darauf hin, daB in der Auswertung der Messungen an Salzen zur Bc- 
rechnung von Ionensusceptibilitaten eine gewisse Willkiir nicht vermieden werden 
kann. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 136. 569—78. Jun i 1932. London, Sir 
W il l ia m  R a m s a y  Labor. of Inorganic and Pliys. Chem., Uniy. College.) E is e n s c h i t z .

W. Rogie Angus und John Famuharson, Die, diamagnetischen Susceptibilitaten 
von Berylliumverbindungen. Mittels einer Torsionswaago werden die diamagnot. Sus- 
eeptibilitiiten organ. j5e-Verbb. gemessen, u. zwar des bas. Be-Aceiats, -Propionats, 
-Pwalats u. des Be-Acetylacetonats. Die Stoffe werden in fein gepulvertem Zustande 
untersucht; dabei ist das Pulver in dichter Packung in ein GlasgefaB eingefiillt. Die 
Ergebnisse sowie bekannte Zahlenwerte uber anorgan. Be-Verbb. werden m it der Theorie 
verglicken. Hierbei wird fiir die Ionensusceptibilitiit der modellmiiBig berechncte 
W ert eingesetzt (vgl. yorstehende Arbeit), wahrend fiir die organ. Atomgruppcn die 
(passend korrigierten) empir. Zahlen yon P a s c a l  Verwendung finden. Die Uberein- 
stimmung ist meist gut. Fiir die organ. Verbb. kann dureh die Susceptibilitatsmessungen 
zwischen 2 Bindungsarten entschieden werden. Es zeigt sich, daB m it groBer Wahr- 
scheinlichkeit nur 2- u. 4-Elektronenbindungcn vorliegen. (Proceed. Roy. Soc., London. 
Serie A. 136. 579—84. Jun i 1932. London, Sir WILLIAM R a m s a y  Labor. of Inorganic 
and Pliys. Chem., Univ. College.) E is e n s c h i t z .

R. A. Fereday, Uber die magnetische Susceptibilitat einiger Nickelverbindungen. 
Ergebnisse I. (in Klammern: spezif. Susceptibilitat-10°): Ni(OOCH), 2— 3 aq (23,3); 
Ni-Borat nicht definierter Zus. (19,4); Ni-Citrat, 14 H„0 (17,5); NiSÓd, 7 H 20  (16,0); 
NiSO,, 4 N H ?, 2 H ,0  (15,9); Ni-Benzoat, 3 H 20  (12,7); N iS 04, K 2S 0 4, 7 H 20  (11,1).
II . Verbb. m it ungenau bekannter Zus.: Phosphat, Acetat, Ni-Ammoniumsulfat, Ni- 
Ferricyanid, Ni-Ferrocyanid, Fluorid, Oxalat, Carbonat, Chromat. — Bei den Verbb. 
der Gruppe I. wird eine Magnetonenzahl von 16 Magnetonen gefunden. Bei Ni(CN)2, 
2H 20  (21,0) ergibt sich eine Magnetonenzahl von 13,3; bei der Entwasserung (180— 200") 
fallt die magnet. Susceptibilitat stark  ab (bei einem Prod. auf 3 ■ 10~6). Die Ni-Verbb. 
von Diacetyldiosim u. von a-Benzildioxim sind schwacli diamagnet. (Proceed. physical 
Soc., London 44. 274—80. Mai 1932. E ast London Coli.) L o r e n z .

Richard C. Tolman, Moglichkeiten der relativistischen Thermodynamik fu r  irre- 
versible Vorgdnge olme Erschopfung der freien Energie. Theoret. Behandlung nicht 
stat. Systeme, in denen irreversible Prozesse stattfinden. (Physical Rev. [2] 39. 320 
bis 336. 15/1. 1932. Pasadena, California, In st. of Tcchn.) D u s i n G.

E. Neusser, Zur van der Waalsschen Gleichung der Edelgase. (Vgl. C. 1931. I. 
750.) Wie in der fruheren Arbeit soli aus der empir. Abhangigkeit von Druck, Volumen,
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Temp. eine Bereclmung der VAN DER W AALSschen K onstanten durchgefuhrt werden, 
u. zwar an He, Ne, Ar, Kr, X. Es zeigt sieh, daB bei holieren Tempp. druckunabkangige 
K onstanten angegeben werden kónnen, die m it steigender Temp. abnebmen; bei hohen 
Tempp. yersehwindet die a-Konstante aueh bei groBer Dichte. Bei niedrigeren, aber 
nocli oberhalb der krit. gelegenen Tempp., kónnen a u. 6 nur druckabhangig angegeben 
werden. Unterhalb der krit. Temp. lassen sieh im fl. Gebiete druekunabhangige Kon
stanten definieren, im Gebiete des Dampfes dagegen nicht. Die aus der Zustands- 
gleichung hervorgehendcn Mol.-Geww. stimmen m it den Atomgeww. u. den massen- 
spektrograph. Atommassen der Edelgase prakt. uberein. (Physikal. Ztschr. 33. 76—81. 
15/1. 1932. Wien, T. H., Inst. f. phys. Chem.) E is e n s c h i t z .

M. Gen, M. Lebedinsky und O. Leipunsky, Zur Frage nach der Existenz einer 
kritischen Temperatur der Kondensalion. Es wurde die Kondensationsgeschwindigkeit 
von Cd auf Naphthalin, Glas u. S u. von Hg auf Glas u. Messing in Abhangigkeit von 
der Temp. der Kondensationsflaclie untersueht, indem bei vorgegebcner Dampfstrahl- 
diclite (gegebene Ofentemp. u. Stralilquerschnitt) die zur Ausbldg. eines eben sicht- 
baren Metallspiegels notwendige Zeit gemessen wurde. Kondensationsflachen aus 
N aphthalin u. S wurden durch Aufdampfen dieser Stoffe auf Glas erzeugt. Es ergab 
sieh, daB zwar m it steigender Kondensationstemp. die Entstehungsdauor des Nd. 
starlc zunimmt (z. B. Cd an S bei — 100° 10 Min., bei —90° 30 Min.), aber eine „krit. 
Temp. der Kondensation“ (im Sinne von K n u d s e n  u . W o o d ), oberhalb welcher 
iiberhaupt keine Kondensation ein tritt, nicht existiert. Eine befriedigende Theorie 
dieser Erscheinungen kann noch nicht gegeben werden. (Physikal. Ztschr. Sowjet- 
union 1. 571—85. 1932. Leningrad, Inst. f. Chem. Physik, Labor. f. Elektro- 
cliem.) F a r k a s .

As. K ollo idchem ie. Capillarchem ie.
A. N. Fraser und J. Gibbard, Neue Methode zur Darstellung von kolloidalem 

Silber und Oold dureli kcmtinuierliche elektrische Hoclifreąuenzentladung. Vff. stellen 
Metallsole her m it Hilfe eines durch den Strom einer Elektronenrohre induzierten 
HochfrequenzpotentiaIs zwischen den in redest. W. getauchten Elcktroden. Die so 
gewonnenen gelben Ag- u. purpurroten Au-Sole sind aueh ohne Ggw. eines Schutzkoll. 
stabil. (Canadian Journ. Res. 7. 133— 36. Aug. 1932. Ottawa.) R . K . Mu l l e r .

W. C. M. Lewis, Bemerkung zur elektrischen Ladung eines ÓltrópfrJtens in  einer 
Emulsion. Die Dichte der elektr. Gesamtladung eines in einer Emulsion suspendierten 
Oltrópfchens wird berechnet. Ais Ansatz gilt die Gleichgewichtsbedingung zwischen 
dem auswartsgerichteten elektrostat. Druck der Doppelschicht u. dem einwilrts- 
gerichteten Capillardruck. Die Ergebnisse der Rechnung stimmen im wesentliclicn mit 
den K N A PPschen Gleichungen (Trans. Faraday Soc. 17 [1921], 457) uberein. Die 
freie (elektrophoret.) Oberflaehenladung m acht bei Oltropfen nur einen geringen Bruch- 
teil der Gesamtladung aus, im Gegensatz zu Luftblascn, wo die elektrophoret. Ladung 
offenbar der Gesamtladung gleichgesetzt werden kann. (Trans. Faraday Soc. 28. 597 
bis 607. Ju li 1932. Liyerpool, Univ.) J . L a n g e .

John Satterly und W. D. A. Douglas, Die Erhebung an der Verbindungsstelle 
zweier fliissiger Oberflaclien verschiedener Oberflaelienspannung. Naekdem friiher (Trans. 
Roy. Soc. Canada [3] 23 [1929]. Sect. 3. 95) die Erscheinungen an der Grenze zweier Fil. 
verschiedener Oberflaelienspannung untersueht worden waren, wird nun die GroBe der 
Erhebung, besonders auf P latten, gemessen. Wenn eine Glasplatte m it einer Fl. benetzt 
wird u. nach Abtropfen in K ontak t m it einer Fl. von niedrigerer Oberflaelienspannung 
gebracht wird, dann bildet sieh langsam auf der P latte  eine Fl.-,,Berg“ aus, dessęn 
Gestalt durch Profilphotographie u. Interferenzphotographie erm ittelt wird. Die 
Erhóhung ist nahezu symm. Das Gewicht der Erhóhung laBt sieli angenahert m it 
der Grenzflaclienspannung zwischen den beiden Fil. in Verb. setzen. Aueh bei gegen- 
seitig 1. Fil. bilden sieh Erhohungen aus. Man muB annehmen, daB in den diinnen 
Filmen die Lóslichkeit gering ist, u. daB die Erhóhung noch eine Grenze zwischen 
den beiden FU. darstellt. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 24. Sect. 3. 87— 105. 1930. 
TJniv. of Toronto.) L o r e n z .

Robert Jones und William Cudmore Mc Cullagh Lewis, Das physikalisch- 
chemische Verlialten des Lecithins. 2. Mitt. Die Gapillaraktwitdt von Lecilhin-Cholesterin- 
Dispersionen. (1. Mitt. vgl. C. 1930. I I . 2751.) Vff. bestatigen die Verff. von P r i c e  u . 
L e w i s  (C. 1930. II. 2751), daB die Oberflaelienspannung w ss. L ee ith in su sp en sio n en  
bei pn =  2,6, also etwa am isoelektr. Punkt ein Maximum hat, u. untersuehen den
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EinfluB des Cholesterins, das solber wegen soiner Unloslichkeit u. Indispersibilitiit in W. 
keinen EinfluB auf die Oberflachenspannung des W. hat. — Zunachst iv H  durch 
Filtrationsverss. gezeigt, daB die eapillarakt. Effekte des Lecithins ganz auf die groBen 
Teilchen (Radius 10~4 bis 10-6 cm) zuriickzufiihrcn sind, die auch die sichtbare Triibung 
bedingen, u. nicht auf viel kleinere Teilchen von mol. oder kolloidaler GróBe. Die 
Lecithin-Cholesterindispersionen wurden durch wiederholtes Eindampfen der ath. 
Lsgg. bei tiefer Temp. im Vakuum u. Aufnehmen m it der richtigen Menge W. unter 
Stickstoff hergestellt. Mit Ausnahme der besondcrs viel Cholesterin enthaltenden 
erwiesen sich alle Dispersionen ais haltbar. Das Cholesterin andert das allgemeine 
Capillaryerh. des Lecithins in Abhangigkeit vom ph nicht, ver;lndert nur die GroBo 
der Oberflachenspannung u. verschiebt die Maxima u. Minima. Das Maximiim, d. h. 
der isoelektr. Punkt, wird von ph =  2,6 nach pH =  4 verschoben (boi einem Lecithin- 
Cholesterinyerhaltnis 4 :1). Da dieses Verhaltnis in n. Organfll. 5: 1 betragt, ist 4 
das fiir das elektr. Verh. in Frage koinmende pjr. (Bioehemical Journ. 26. 633—37. 
1932. Liverpool, Univ., M uspratt Lab. of Pliysical a. Electro-Chem.) B e r g m a n n .

Robert Jones und William Cudmore McCullagh Lewis, Bemerkung zurn 
Capillarverhalten des Glykokolls. Vff. untersuchen im AnschluB an die vorst. ref. Mitt., 
ob auch bei dem einfachen amphoteren Glykokoll, das keine kolloidalen oder emulsoiden 
Eigg. hat, sondern in W. einfache u. doppelte Moll. bildet (L e w i s , C. 1931. I. 3130), 
die Oberflachenspannung beim isoelektr. Punkt ein Maximum hat. Das ist in der 
T at der Eall (ph =  6,08). Im  Gegensatz zum Lecithin h a t die Glykokoll-Lsg. eine 
hdhere Oberflachenspannung ais W. Die von P r i c e  u . L e w i s  (C. 1930. II. 2751) 
fiir das Maximum beim Lecithin angegebene Deutung ist danach nicht stichhaltig. — 
Es wird weiter zwischen p a  =  2,68 u. 8,80 der EinfluB von 0,1-n. NaCl auf eine 10%ig. 
Glykokoll-Lsg. untersucht. Die Wrkg. des Glykokolls erscheint weitgehend paralysiert. 
(Biochemical Journ. 26. 638—39. 1932. Liverpool, Univ.) B e r g m a n n .

H. R. Lillie, Genaue Messungen der Viscositdt von Glas bei Temperatur en in  der 
Ndhe des Enceichungspunktes. (Vorlaufige Mitteilung.) Vf. konstruiert ein Viscosimeter 
fiir Messungen an Glas nach der ,,Pfropfen“ -Methode: El. Glas wird in  ein Stahlrohr 
eingeschmolzen u. erstarrt darin zu einem Glaszylinder; auf die eine Seite des Rolires 
wird Uberdruck gelegt; das unter seinem EinfluB einsetzende langsame ElieBen m acht 
sich in einer schwachen Deformation der Grundflachen des Glaszylinders bemerkbar, 
die auf interferometr. Wege m it der erforderlichen Genauigkeit gemessen werden kann. 
Die Beobachtungen werden unter der Annalime, daB laminare, stationaro Stromung 
vorliegt, zur Berechnung eines Reibungskoeff. verwendet; dies wird durch den Hinweis 
auf in der L iteratur angegebene Kontrollen dieser Methode gerechtfertigt. — Die 
Methode wird an Natrium-Kalkglas u. an Bleiglas in der Nahe der Erweicliungspunkte 
orprobt. Man findet Proportionalitat zwischen Deformation u. Zeit. (Journ. Amer. 
ceram. Soc. 15. 418— 24. Aug. 1932. Corning N. Y., Corning Glass Works.) E itz .

Markus Reiner, Die Berechnung des Einflusses einer feslen Wand au f den Aggregat- 
zustand einer Flussigkeit aus Viscositatsmessungen. Es wird vielfach die Meinung ver- 
treten, daB die Grenzschichten yon Eli. andere Eigg. haben, ais das Innere. Yf. zeigt 
auf rechner. Wege, daB es moglicli ist, die Dicke der Grenzscliicht einer gegen eine feste 
W and grenzenden Fl. durch Viscositatsmessungen zu bestimmen, falis das Reibungs- 
gesetz der Grenzscliicht von dem im Innern der Fi. geltenden Rcibungsgesetz ver- 
sehieden ist. Es wird sowohl die ebene laminare Stromung, ais auch die Stromung in 
Capillaren behandelt. Vf. sehematisiert die Fl. m it Grenzscliicht durch 2 Fil., dereń 
Reibungsgesetze verscliieden sind u. von denen die eine an den festen Grenzflaelien, 
die andere in der M itte strom t. Ais R esultat ergibt sich der sclieinbaro Reibungskoeff. 
in Abhangigkeit von den Reibungskoeff. in den Grenzflaelien u. im Innern (alle Reibungs
koeff. sollen dabei fiir den Grenzfall kleiner Deformationsgeschwindigkeiten definiert 
sein) u. der Dicke der Grenzscliicht. Um die Dicke der Grenzscliicht prakt. zu be
stimmen, muB man Viscositatsmessungen bei verschiedenen Capillarweiten u. unter 
verschiedenen Drucken ausfiihren. Das Vorhandensein einer Grenzschiclit zeigt sich 
in dem Zusammenliang zwischen scheinbarem Reibungskoeff. u. der Wandspannung. 
Wenn dies eine vom Capillarradius unabhangige Funktion ist, liegt keine Grenzschicht 
vor. Aus einer Abhangigkeit vom Capillarradius kann auf das Vorhandensein einer 
Grenzschicht geschlossen werden; ihre Dicke laBt sich aus derselben Abhangigkeit 
errechnen. Die Rechnung gilt sowohl fur eine „Schmierscbiclit“ , ais auch fiir eine 
„Rauhigkeitsschicht", wie sie z. B. bei Olfarben yorliegen diirfte. E in esperimentelles.
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Beispiel fiir die tlberlegung des Vf. liegt indessen nocli nicht vor. (Physikal. Ztschr. 33. 
499—502. 1/7. 1932. Easton Pa., Gaylay chem. Labor., Lafayette College.) E it z .

F. W. Preston, Der Temperaturkoeffizient der Viscositat und seine. Beziehungen
zu einigen anderen Eigenschaften von Flussigkeiten und Glasern. ErfahrungsgemiiB ist 
bei vielen Fil. der Logarithmus der inneren Reibung der absol. Temp. umgekelirt 
proportional. Dementsprechend ist dio einer Energie dimensionsgleiche GroBe
l i  'l'2 d ln i)!d T  in einem weiten Temp.-Bereich eine K onstantę der FI. Vf. versucht 
dieser GróBe eine physikal. Deutung durch eine Hypothese zu geben, welche dio Viscositat 
ais das Bestreben einer FI. auffaBt, in den festen Zustand iiberzugehen, in demselben 
Sinne wie der Dampfdruck ihr Bestreben, in den Dampfzustand iiberzugehen, bedeutet. 
Nach Auffassung des Vf. ist die Viscositiit der FI. durch ein vorubergehendes An- 
einanderhaften der Moll. verursacht, der Vorgang des Aneinanderhaftens eine A rt 
Polymerisation. Die Polymerisationswarme steh t T o r a u s s i c h t l i c h  in einfachem Zu- 
sammenliang m it der Schmelzwarme. Im  Hinblick darauf stellt nun Vf. die Hypothese 
auf, daB die angegebenc K onstanto der FI. gleich der Schmelzwarme, bzw. daB Ab- 
weichungen von dieser Beziehung ais Assoziation aufzufassen sind. GróBenordnungs- 
maBig stim m t diese Energie bei einigen FIL tatsachlicli m it der Schmelzwarme uberein. 
Die logarithm. Temp.-Abhangigkeit der Viscositat wird aucli bei Glasern unterhalb 
ihres Erweiehungspunktes gefunden. U nter Anwendung der Hypothese des Vf. laBt 
sich an Stello der empir. K onstantę die Schmelzwarme einfiihren; indessen ist es hier 
nicht moglich, die Beziehung zu prufen, da die Schmelzwarmen von Glas nicht bekannt 
sind. Vf. zeigt ferner, daB der Quotient aus der in der angegebenen Weise berechneten 
„Schmelzwarme" u. der PLANCKschen K onstanten bei Glasern in die GroBe der ultra- 
violetten Absorptionsbanden fallen; auch zeigt diese „Schmelzwarme" bei yersehiedenen 
Substanzen (Beispiel: Glas — Pech) einen zu der Lage der Absorptionsbanden parallelen 
Gang. (Journ. Amer. ceram. Soc. 15 . 365—77. Ju li 1932.) E i s e n s c h i t z .

G. R. Paranjpe, M itteilmuj uber den Reibungskoeffizienten fliissiger Natrium-
amalgame. Bericht iiber Beobachtungen von R. V. Barave an Ńatriumamalgamen. 
Die Amalgame wurden elektrolyt. dargestellt, ihre Viscositiit wurde nacli der Capillar- 
mothode gemessen. Es zeigt sich, daB bei Wiederholung der Messung nacli 1, 2, 3 Tagen 
die Viscositat dauernd abnimmt. Durch Sehuttoln wird die urspriingliche Viscositat 
wiederhergestellt. Eine Probe Amalgam, dio nach der D arst. einige Tage gelagert 
wird, zeigt dieselbe Anfangsviscositat u. dieselbe zeitliche Anderung wie eino unm ittclbar 
naeh der Darst. gemessene Probe. Yf. schlieBt daraus, daB der beobachtete Effekt 
nicht durch eine Abscheidung von N a aus dem Amalgam yerursacht sein kann. Vf. 
ist der Meinung, daB die beobachtete Viscositiitsanderung reell ist; bei der nach D arst 
gelagerten Probe wird die Anderung vermutlich deshalb nicht beobachtet, da das mit 
dem Einfiillen in das Viscosimeter verbundene Schutteln, den Effekt riickgangig macht. 
(Indian Journ. Physics 7. 95—97. April 1932. Bombay, Phys. Labor., Royal Inst. of 
Science.) E is e n s c h i t z .

Irving Langmuir, Dampfdrucke, Verdampfung, Kondensation und Adsorption. 
Die Temp.-Abhangigkeit des Dampfdruckes von Fil. entspricht der Formel

P  =  A T r  e-b/T
(p — Druek in Bars, T  =  Temp., A , y, b Konstanten). N a ch  der TKOUTONschen 
Regel ist y  — 0, log A  =  10,65 ±  1,19, n a c h  der HiLDEBRAND schen y  =  1, log A  — 
7,83 ±  0,52. F iiry  =  1,5 stim m t die Formel noch besser, denn log A  wird =  6,37 ±  0,22. 
F ur feste Kórper, deron Dampf aus starren Moll. besteht, gilt dieselbe Gleichung m it 
y  =  1,5 und log A  =  6,9. Man erhalt jedoch viel hóhero log yl-Werte fiir Moll. m it 
inneren Freiheitsgraden, die dann bei hóheren Tempp. eine groBe Beweglichkeit auf- 
weisen. W endet man die Dampfdruckgleichung auf die Adsorption an, so ergibt sich 
die Verdampfungsgeschwindigkeit (v) aus einem monomol. Oberflachenfilm 

v =  A uli (2 n  m  k ) - 1A 0 T  e~b/T 
[0 =  Bruchteil der belegten Flacho). Die esperimentellen Ergebnisse iiber die Ver- 
dampfung von T h , O u. Cs von W stimmen m it dieser Formel gut uberein. U nter dom 
EinfluB der yon der Unterlage herruhrenden starken K rafte sind die adsorbierten 
Moll. polarisiert u. stoBen sich gegenseitig proportional AP/r1 (M  =  Dipolmoment, 
r =  Abstand) ab. Zwischen den adsorbierten Moll. iiberwiegen nur dann die Anziehungs- 
krafte, wenn in der Adsorptionssehicht 2 yerschiedene Mol.-Sorten yorhanden sind, 
die entgegengesetzt gerichtet polarisiert sind (z. B. Cs u. O auf W). F iir das 2-dimen- 
sionale Gas in der Adsorptionssehicht wird eine Zustandsgleichung hergeleitet, welche 
an Stelle des VAN d e r  W AALSschen Anziehungsgliedes ein AbstoBungsglied e n th a l t .
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U nter Anwendung der GlBRSsohen Gleichung auf die Adsorptionsisotlierme wird eine 
Gleichung fiir die Verdampfungsgeschwindigkeit ais Funktion der Temp., Belegungs- 
dichte u. des Dipolmomentes aufgestellt. Diese Gleichung ist m it Verss. iiber die Ver- 
dampfung des Cs von W in Einklang. Auch die fiir die Verdampfung von Ionen und 
Elektronen abgeleiteten Formeln entsprechen der Erfahrung. Die Resultate deuten 
darauf, daB z. B. eine W-Oberflache im allgemeinen liomogen ist bis auf etwa 0,5°/o 
der Gesamtflache, die die Cs-Atome viel starker festhiilt. (Journ. Amer. chem. Soc. 
54. 2798—2832. Juli 1932. Schenectady, N. J.) F a r k a s .

Albert Sherinan und Henry Eyring, Quantenmećhanik der aktivierten Adsorption. 
Die akt. H-Adsorption an Kohle stellt eine oberflachliche Hydrierung des C dar. Um 
zu der Akt.-W arme dieses Prozesses zu kommen, wurde zunachst die ahnlieher Rkk., 

’der C2H,,- bzw. C2H 2-Hydrierung nach der Tom Vf. u. PoLANYl entwickelten Methode 
zu 51,5 bzw. 46,4 kcal berechnet. Weitcro Berechnung ergibt, daB die Akt.-W arme 
der H-Adsorption bei einem C—C-Abstand von 3,6 A ein Minimum hat, welches bei 
5,6—8,8 kcal liegt, je  nach dem, wie gro(3 m an die CoULOMBsche Energie im Verhaltnis 
zur gesamten Bindungsenergie der in Frago kommenden Bindungen annimmt. Nach 
den Vff. beruht die katalyt. Para-H 2-Umwandlung auf einer Rk. zweier benachbart 
adsorbierter H 2-Moll., wahrend die Umwandlung dureh eine Dissoziation bei der Ad
sorption oder dureh eine Rk. zwischen einem adsorbierten Mol. und einem auf- 
treffenden kaum walirscheinlich ist. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2661—75. Ju li 1932. 
Princeton, New Jersey.) F a r k a s .

A. Magid und S. Roginsky, tlber die Mogliclikeit einer aktivierlen Adsorption 
auf molekularglatten Oberflachen. Es werden kataly t. Verss. iiber die Para-Ortho-H 2- 
Umwandlung (Methode B o n h o e e fe r - F a rk a s )  an fl. Metallen angekiindigt. (Physikal. 
Ztschr. Sowjetunion 1. 592. 1932. Leningrad, Inst. f. chem. Physik, K ataly t. 
Abt.) F a r k a s .

Yoshio Tanaka, Tsutomu Kuwata und Susumu Furuta, Adsorption vonFarb- 
sloffen aus tuafirigen Losungen an japanischem sauren Ton. Auszug aus der C. 1932.
I. 2824 referierten Mitt. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 35. 224—26. Jun i 
1932. Tokyo Imperial Univ. Faeulty of Engineering. Dept. of Applied Chem.) L or .

R. M. Woodman, Bemerkung uber das wahre spezifische Gewicht von Kolloide 
enthaltenden Stoffen wie Bentoniten. (Vgl. C. 1932. I I .  1343.) Vf. untersuckt im 
Pyknometer (nach Entgasung der Fl.) die spezif. Gewichte von natiirlichem Bentonit u. 
von Bentonit, der m it H, Mg, Ca, NH4, Na u. K  gesatt. ist. Von den untersuchten 
Fullfll. ergeben die geringste Quellung CCI,,, Bzl. u. Toluol, wobei jedoch auch noch 
Unterschiede bei den einzelnen FU. festgestellt werden. Die starkste Quellung bewirken 
A., Pyridin u. Aceton. Eine Mittelstellung nelimen, besonders bei H-, Mg-, Ca- u. 
naturlichem Bentonit, W., Nitrobenzol u. Anilin ein. Ais durchsclinittliche spezif. 
Gewichte in den die geringste Quellung yerursachenden Fil. werden fiir H-, Mg-, Ca-, 
natiirlichen, NH4-, Na- u. K-Bentonit in derselben Reihenfolge gefunden: 2,221, 
2,245, 2,291, 2,293, 2,393, 2,441 u. 2,496. Aus der Tatsache, daB A. Quellung bewirkt, 
andererseits aber Bentonite m it wss. A. ausgeflockt werden, ergibt sich, daB Flockung u. 
Quellung einander nicht ausschlieBen. Das wahre spezif. Gewicht s teh t in keiner 
eindeutigen Beziehung zum Q,uellungsvermogen u. zur Dispergierbarkeit. (Journ. 
Soc. chem. Ind. 51. Transact. 327—28. 16/9. 1932. Cambridge, Univ., Gartenbau- 
Forsch.-Anst.) R. K. M u l l e r .

B. Anorganische Chemie.
Roger Adams und B. K. Brown, Uydrazinsulfat. Dureh Einleiten von Chlor 

unter Eiskiihlung in eine Lsg. von 300 g NaOH in 1500 g W., zu der 1500 g Eis 
zugefiigt sind, bis eine Gewichtszunahme von ca. 213 g eingetreten ist, wird eine 
NaOCl-Lsg. hergestellt. — 1200 ccm dieser Lsg., 1350 g (1,5 Liter) wss. NH3 (D. 0,90), 
900 ccm dest. W. u. 375 ccm 10°/oig- Gelatinelsg. werden so rasch ais móglich erhitzt u. 
gekocht, bis %  des ursprtinglichen Vol. erreicht ist. Nach Abkiihlen u. Filtrieren 
werden fiir je 100 ccm Lsg. 10 ccm konz. H 2S 04 unter Eis-Salzkiihlung u. Riihren 
zugegeben, worauf sich NH2NH2■ H2SO,, in 34—37%  Ausbeute abscheidet. (Organie 
Syntheses. Sammelband 1. 302—04." 1932.) B e h r l e .

Th. Bahr, Notiz iiber die Bildung alkaliloslicher Bestandteiłe bei der Kohlenozyd- 
spaltung an Eisen. In  dem bei 400 u. 600° abgeschiedenen C konnten erst nach Be- 
handlung m it KOH in der Warme infolge Oxydation alkalilósliehe Verbb. „humin-
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siiureartigen“ Charakters nachgewiesen werden. (Ges. Abhandl. Kenntnis Kohle 10. 
160—63. 1932. Miillieim/Ruhr.) ScHUSTER.

J. Guśron, Uber die langsame Hydrolyse von Zinkacełat. Die Gesehwindigkeit 
der Hydrolyse von Zinkaeetat bei 55°, bestimm t m it der Chinhydronelektrode, ist 
abhangig von der Menge des im  W. gel. C02 u. von der GroBe der GefaBwande. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 195. 150—52. 11/7. 1932.) L o r e n z .

Oscar Collenberg, Uber Ehenium, seine Entdeckung und seine Eigenschaften. 
Zusammenfassender Vortrag. (SvenskKem. Tidskr. 43. 265—81.1931.) R. K. M u l l e r .

M. Haissinsky, Uber die komplexe Natur der Póloniumionen. (Vgl. C. 1932.
II. 1756.) In  Fortsetzung frulierer Arbeiten des Vfs. uber die Elektrolyse yon Po in 
NaOH wird die Wanderungsrichtung der Ionen in einem elektr. Felde bestimm t. Die 
experimentelle Anordnung wird angegeben. Die Spannungsdiffcrenz an den Elektroden 
lag zwiselien 10 u. 100 Volt. Der Ionenstrom betrug im Mittel 25-10“ 3 Amp. Die absol. 
Mengen von Po, die gegen die Elektroden wandern, sind fiir die einzelnen Yerss. nicht 
yergleichbar, da die In tensitat des Stromes u. die Versuclisdauer nicht ident. waren. 
Aus den Verss. konnen folgende Ergebnisse abgeleitet werden. In  einer NaOH-Konz. 
von 0,15-n. u. daruber befindet sich annahernd das gesamte Po an der Anodo. In  verd. 
H N 0 3 u . H ,S 0 4 w andert das Po hauptsaclilich gegen die Kathode, aber bei Erhóhung 
der Siiurekonz. wird die anod. Wanderung vorherrsehend. In  den anderen untersuchten 
Sauren wandert ebenfalls das Po yorzugsweise gegen die Anodę. Daraus folgt, daB das 
Po m it allen untersuchten Anionen Komplexe bildet, dereń Bedeutung m it der Konz. 
variiert. Es sclieint, daB die Tendenz des Po zu hydrolysieren ein besonderer Fali 
seinor Tendenz ist, Komplexe zu bilden. (Compt. rend. Acad. Sciences 195. 131— 33. 
11/7. 1932. Paris.) G . S c h m id t .

M. Pernot, Uber das System Mercuribromid, Bromkalium und Wasser. Durch 
maximale Lóslichkeitsbestst. bei 0°, 34° u. 80° konnte die Existenz eines farblosen 
in Nadeln krystallisierenden Korpers von der Zus. HgBr2 • K Br • H 20  nachgewiesen 
werden. AuBer diesem konnten keine anderen z. T . in der L iteratur erwahnten Kórper 
festgestellt werden. (Compt. rend. Acad. Sciences 195. 238—40. 18/7. 1932.) T r a p p .

S. Hemar, Beitrag zur Kenntnis der Kupfercarbonate. Bei Einw. von NaH C03 
auf CuSOj in sd. Lsg. wird nach langerem Kochen bei Abkiihlung ein schwarzes Pulver 
erhalten, dessen Zus. m it den angewandten Mengen der Reagenzien wechselt, ver- 
m utlich liegt ein Gemisch von CuO u. bas. Carbonat vor. Die Zus. der bei Rk. zwiselien 
Malachit u. Na2C03 erhaltenen blauscliwarzen Ndd. erreieht bei zunehmenden N a2C03- 
Mengen den konstanten W ert CuO: C02 =  39. — Das nach D e v i l l e  (Ann. Cliim.
[3] 33 [1851]. 75) dargestellte braune Salz „8C u0-C 02-5H20 “ stellt ein Gemisch dar,
bei dem das Verhaltnis C u : C02 m it der angewandten Na2C 03-Menge zunimmt. 
(Buli. Soc. chim. France [4] 51. 969—74. Ju li 1932.) R. K. M u l l e r .

E. Poulenc-Ferrand, Beitrag zur Kenntnis der einfachen und Doppelcarbonate 
des Kupfers. Zu C. 1932. I . 2443 ist noch nachzutragen: Die von R e y n o l d s  (Journ. 
chem. Soc., London 73 [1898]. 262) beschriebenen „ąuadrat. Tafeln“ , die dieser ais 
K 2Cu(C03)2-4H 20  angesprochen hatte , sind prismat. K iystalle einer Verb. 2CuC03- 
3K 2C03-9H20 . Das Salz von G r o g e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 34 [1901]. 429) ist 
eine definierte Verb. der Zus. 9CuO ■ 2K2C 03- 8CO,- 18H20 . (Buli. Soc. chim. Firance
[4] 51. 883—902. Ju li 1932.) R. K. M u l l e r .

P . Sisley und L. Meunier, Untersuchung iiber die Ilydrate und Sulfide des vier-
wertigen Zinns. (Vgl. C. 1932. I I . 1140.) Vff. geben einen t)berblick iiber das Verh. 
des Sn(OH)4 u. seine Polymerisation auf Grund der Literaturangaben. — Metazinn- 
chlorid, aus der durch Einw. von H N 0 3 auf Sn in der W arnie erhaltenen Metazinn- 
saure durch Bcliandlung m it iiberschussiger k. HC1 erhalten, h a t nach Trocknung 
iiber CaO die Zus. Sn60 8Cl4. — Parazinnchlorid, dargestellt nach dem Verf. von 
E n g e l  (Compt. rend. Acad. Sciences 124 [1897], 765) entspricht der Formel Snr>OaCl2• 
2H 20 . Durch Behandlung von Ortho-, Meta- u. Parazinnchlorid m it H 2S werden 
erhalten Orthozinnsulfid SnS2-2H 20 , M etazinnsulfid Sn50 6S4-6H 20  u. Parazinnsulfid 
Sn50 ,S 2-9H20 . Wie die Zinnsauren ein Gemisch von Polymerisationsprodd. dar- 
stellen, die durch fortschreitende Entwasserung von Orthozinnsaure bis zum Grenzfall 
der Parazinnsiiure entstanden sind, so liegen demnach auch bei den Chloriden u. 
Sulfiden des SnIV entsprechende Verbb. vor. Dies ist von besonderer Bedeutung fiir 
die Probleme der Seidebesehwerung. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 939—46. 
Juli 1932.) R. K. Mu l l e r .
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D. Organische Chemie.
W . H erold , U bar den Einflufi der Substitution a u f Absorplion und Iłeaktions- 

vermogen der CO-Gruppe. Sind beide Substituenten an einem Carbonyl positiy, so ist 
die Absorption n. bei 32 000—36 000 cm-1 (Erhohung der Positivitat bewirkt Intensi- 
yierung der Absorption), bei einem negativen Substituenten t r i t t  die „Carboxyl- 
absorption" bei oberhalb 40 000 cm-1 auf, bei zwei negativen liegt die Absorption auBer- 
halb des meBbaren Bereichs. Symbat geht die Rk.-Fakigkeit der Carbonylgruppe m it 
W. u. Alkokolen: Saureckloride, Ester u. Acetamid reagieren nicht, da die Absorptions- 
kurve lteine zeitliche Veranderung erkennen laBt. N ur beim Chloracetamid ist eine 
solche bemerkbar — wohl weil hier der positiye Charakter des einen Substituenten (im 
Sinn der Theorie der altcrnierenden Polaritaten) verstarkt ist. (Ztschr. Elektrocliem. 
angew. physikal. Chem. 38. 633. Juli 1932. Kici.) B e r g m a n n .

W illy H ero ld , Der E influfi von Substitution a u f Ultraviolettabsorption und  
chemische Eigenschaften der Carbonylverbindungen. (Vgl. yorst. Ref.) Vf. h a tte  gezeigt 
(zuletzt C. 1932. I. 2569), daB die erste ultrayiolette Bandę des Carbonyls in Heptan- 
lsgg. yon Ketonen der Absorption der Aldehyde sehr ahnlicli ist u. daB die bekannten 
Unterscliiede zwisclien Aldehyden u. Ketonen in A. durch die Halbacetatbldg. der 
ersteren bedingt ist. Der spektroskop, festzustellende Grad der Halbacetal- (bzw. 
H ydrat-) Bildung gestattet Aussagen iiber die Abschirmung der polaren Gruppcn 
durch die Alkylreste. Dabei ergab sich an den Aldehyden, daB eine Verliingerung 
der Alkylkette weniger wirksam ist ais Verzweigung in a  u. daB Einfiikrung yon Halogen 
oder OH (Zucker!) die Reaktionsfahiglceit u. die Neigung zur Halbacetal- u. H ydrat- 
bldg. erhoht. Bei Ketonen h a t sich bisher eine 5%  iibersteigende Rk. (MeBgenauiglceit!) 
zwischen Carbonylgruppe u. Losungsm. n icht feststellen lassen, so daB Vf. untersucht, 
welche Substitution dazu notwendig ist. Einfiihrung von OH oder Br in cc-SteUung 
erleiclitert die Halbacetalbldg. u. bewirkt eine Erhohung (keine Verschiebung) der 
Absorptionskurye. Man kann sagen, daB im Oxy- oder Bromaceton der positiye 
Charakter des einen Substituenten yerstarkt ist — so daB die Aufgabe war, den EinfluB 
des elektr. Ckarakters der Substituenten festzustellen. Dabei wird das Methyl ais positiv, 
Hydroxyl u. Aminogruppe ais negatiy betrachtet, weil beim CH4 die stabilste Form 
mit der symmetrischsten ident. ist, also die H-Ionen negatiy, das C positiv sind, wiihrend 
beim W. u. Ammoniak die stabilen Formen unsymm. gebaut sind (gewinkelt bzw. pyra- 
midal), wonach die H  positiy sind (vgl. H u n d , C. 1932. I . 1046 und frułier). Dieselbe 
Zuordnung ergeben die Absorptionskurven der mono- u. disubstituierten Benzole 
(K. L. W o l f  u . H e r o ld ,  C. 1931. II. 1534). Da die Nachbarschaft einer negativen 
(positiven) Gruppe den elektr. Charakter des m it der Gruppe yerbundenen Atoms nach 
der positiven (negativen) Seite yerschiebt, ist der elektr. Charakter des Zentralatomś des 
Substituenten maBgebend. —  Es werden die Absorptionsspektren folgender Substanzen 
miteinander yerglichen: Kolilensauredimethylester (liomogen), U rethan (in W.), Harn- 
stoff (in W.), Essigsaure (in H esan  u. W.), Essigester (in Hexan), Chloressigester (in 
Hexan), Trichloressigester (Hesan), Oxalester (Hexan), Acetamid (W. u. Methanol), 
Chloracetamid (in W. u. Methanol), Trichloracetamid (in Methanol), Acetylchlorid 
(in Hexan), Chloracetylchlorid, Oxalylchlorid, Aceton, Cyclohexanon, Oxyaceton, 
Chloraceton, as. Dichloraceton, symm. Dichloraceton, Bromaceton, Jodaceton, Di- 
acetyl, Acetophenon, Benzophenon, Acetaldehyd, Chloral (samtlich in Hexan). Dabei 
erfolgte die Umrechnung yon W. oder Methanol auf Hexan — wenn aus Loslichkcits- 
grunden nicht in Hexan gemessen werden konnte — nach den bisher yorliegenden Er- 
fahrungen so, daB von der gemessenen Lage bei log k =  1,00 fiir wss. (methanol.) Lsg. 
1700 (900) cm-1 abgezogen wurden. Es ergibt sich, daB das Carbonyl je nach dem 
elektr. Charakter seiner Substituenten yerschieden absorbiert: fur log k =  1,00 liegt bei 
2 negativen Substituenten die Absorption bei vll00 >  45000 cm-1 , bei 1 negatiyem 
u. 1 positiyem >33000, bei zwei positiven < 33000— d. h. m it zunehmendem positiven 
Charakter bei langeren Wellen. Ahnlicli h a t der E rsatz eines Metljyls im Aceton durch 
CH2C1, CHCla, CC13, COOR eine Verschiebung um —2200, —3500, —4400 u. — 9400 cm-1 
zur Folgę. Aiialoge Unterscliiede findet man bzgl. der Farbę: alle positiy substituierten 
Carbonylyerbb. sind farbig, alle m it einer negatiyen Gruppe farblos; alle m it zwei 
negatiyen Gruppen absorbieren erst auBerhalb des MeBbereiehs eines Quarzspektro- 
gi'aphen. Man erhiilt folgende Reihe sinkender Positivitat: H  (H ist positiver ais Methyl, 
da die Absorptionsbande der HCO-Yerbb. langwelliger liegt ais die der CH3CO-Verbb.), 
CH3, Cl, N H 2, OR. Die rclative Stellung der N H 2- u. OR-Gruppe ist n icht allein durch
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den elektr. Charakter des Zentralatoms bedingt, da nach Momentmessungen (vgl. z. B. 
K. L . W o l f ,  C. 1929. II. 529) an Estern  u. Aniiden die O —->- R- bzw. N  — y  H 2- 
Momente n icht um die C— O- bzw. C—N-Bindung drclibar sind, was eine Violett- 
verschiebung zur Folgę kaben muB. Da Substitution am Bzl. zu einer Rotverschiebung 
fiihrt, u. zwar zunehmend in der Reihe CH3, Cl, OR, NH2, u. da nach Momentmessungen 
die N H 2- bzw. OR-Gruppen diesfalls frei drehbar sind, die Verschiebung (u. Strukturaus- 
priigung) der Absorption also nur vom elektr. Charakter abhangt, diirfte die richtige 
Reihenfolge H, CH3, Cl, OR, N H 2 sein. Es wird abgeleitet, daB der angenommene Zu- 
sammenhang zwischen Bandenyersehiebung u. Substituentenladung wirklich besteht, so 
daB Absorptionsmessungen AufschluB iiber Bindungsmomento geben konncn. — Die 
Unters. der Reaktionsfahigkeit der spektroskopierten Verbb. zeigte, daB alle Substanzen 
m it zwei positiven Substituenten am Carbonyl m it OII-Verbb. reagieren, u. zwar ver- 
scliiebt sich m it wachsender P o s itm ta t das Gleichgewicht nach der Seite des Halb- 
acetals. In  der friiher mitgeteilten Weise werden folgende % -G ehalte an unsolvatisierter 
Carbonylverb. erm ittelt: Gyclohezanon in Isopropylalkohol 96% (in A. 88%, Methanol 
74%, W. — ), Oxyaceton — (96, 79, 84), Bromaceton 84 (76, 53, 43), Cbloraceton 80 
(64, 52, 57), asym. Dichloraceton 70 (50, 31, 22), sym. Dichloraceton 29 (7,5, 5,0, 6,8), 
Diacetyl 76 (37, 20, 19), Acetophenon in Methanol 96%, Benzophenon in A. 96%, 
in Methanol 94%. Es werden weitcr die Reaktionsfahigkeiten der verschiedenen Sub
stanzen zahlenmaBig angegeben. Bezogen auf eine hypothet. Normalsubstanz, die in 
Methanol zu 50%, in Isopropylalkohol (A., W.) zu 20% (31,5%; 50%) solvatisiert ist, 
ergeben sich folgende Reaktionszahlen: Cyclohexanon 0,37, Oxyaceton 0,29, Brom
aceton 0,91, Cbloraceton 0,97, as. Dichloraceton 1,51, sym. Dichloraceton 2,58, Diacetyl
з,23, Acetophenon 0,08, Benzophenon 0,13, Acetaldebyd 2,11, Propionaldehyd 1,96, 
Butyraldehyd 1,91, Hep tyła ldehyd 1,82, Isobutyraldehyd 1,63, Chloral 15. Triigt man 
fiir die Kctone die Absorption bei 1,00 gegen die Reaktionszahlen auf, so ergibt sich 
fiir Cyelohexanon, Oxyaceton, Chloraceton u. die beiden Dichloracetone ein glatter 
K urm izug , aus dem die Lage der Acetonbande eine Reaktionszahl 0—0,05 ergibt, was 
der beobachteten Reaktionsunfahigkeit des Acetons entspricht. Bromaceton, Diacetyl, 
Benzophenon u. Acetophenon (leicht polarisierbare Substituenten!) fallcn aus dem 
Kurvcnzug heraus. Dio Reaktionszahlen, gegen das Absorptionsmaximum aufgetragen, 
geben sogar eine Gerade. — Die angegebene Normierung zeigt auch, daB beim Uber- 
gang zu einem holieren Alkohol die Halbacetalbldg. bei den Ketonen rascher ais bei 
den Aldehyden abfallt, offenbar, weil die Verzweigung des Alkohols dem besser ver- 
steckten Ketoncarbonyl gegeniiber starker ais ster. Hinderung wirkt. — Auch bei 
Substanzen m it einem positiyen u. einem ncgatiyen Substituenten des Carbonyls ist 
Solvatisierung — allerdings in geringerem Mafie — zu erwarten, wobei die Sauren — 
dereń Absorption zu kurzwellig ist — u. die Saurechloride — die m it W. u. Alkoholen 
reagieren — ausfallen miissen. Innerhalb der MeBmógliehkeit (>  10—15%) tr i t t  bei 
Acetamid in A. keine Rk. ein; bei Mono- u. Trichloracetamid t r i t t  in W. u. Methanol 
zuerst eine kleine Rot-, dann eine Violettverschiebung ein, was dureh aufeinander- 
folgende Desaggregierung zum Monomeren u. Rk. m it dem Lósungsm. zu erklaren ist. 
Boi Estern (auch bei Oxalestcr) t r i t t  keine zeitliche Anderung der Absorption ein, so 
daB die Solvatisierung < 5 %  sein muB, was aus ster. u. elektr. Griinden plausibel ist. 
Infolge der geringeren Abschirmung diirften die Sauren etwas mekr solvatisiert sein, 
wofiir die von L e y  u . A re n d s  (C. 1932. I I . 835) m it F luoritoptik bis 1770 A aus- 
gefiihrten Messungen in verschiedenen Lósungsmm. sprechen: aus ihnen ergibt sich, 
daB die wss. Lsg. von Essigsiiure 46%  Orthosaure, die alkoh. 25% Orthosauremono- 
athylester enthalt. — DaB Aldehyde u. Ketone m it sta rk  positiven Substituenten 
isolierbare Solvate bilden, ist bekannt. Bei den Sauren m acht die Halbacetalisierungs-
и. Hydratisierungsfahigkeit die Umesterungs-, Veresterungs- u. Verseifungsvorgange 
verstandlich, da Siiure u. A. dieselbe Verb. bilden, wie Athylester +  W. Ob Zusatz 
von HC1 intermediare Bldg. von Saurechloriden oder Verbb. des Typs R-C(OH)2Cl 
bewirkt oder nur eclit katalyt. wirkt, laBt sich noch nicht entscheiden, ebenso nicht 
dio Veresterungsgeschwindigkeit m it dem Charakter des Substituenten am Carboxyl

/ in  Beziehung setzen, da positive Substituenten zwar die Solvatisierung erleichtern, 
aber don Zerfall des gebildeten Zwischenprod. erschwcrcn. Parallel dem elektr. Charakter 
der Substituenten gekt auck die Bestandigkeit der CO-Verbb. Analoges weiB man 
von der Keto-Enoltautomerie u. der Rk. von Carbonylverbb. m it Diazomethan. Weitcr 
ist bekannt, daB m it zunehmend positivem Charakter des Substituenten am Carboxyl 
die Dissoziationskonstante inW . steigt, u. zwar in derselben Reihe (a-Oxy-, a-Chlor-,
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a,a-Dichlor-, a,a,a-Trichlor-, a-Ketosiiurc), wie sie aucli bei der Solvatisierung der 
Carbonylyerbb. beobachtet wurde. Diese tlbereinstimimmg, sowio die Tatsache, daB 
Carbonsauren nur in Oxy- u. Aminoyerbb. ais Lósungsmm. dissoziieren, fiihrt zu dem 
SohluB, daB das Vorhandensein mehrerer Hydroxylgruppen am Carboxyl-Kolilenstoff- 
atom Voraussetzung fur die elektrolyt. Dissoziation ist. (Ztschr. physikal. Chem. 
Abt. B . 18. 265—90. Aug. 1932. Kiel, Univ.) B e r g m a n n .

H. Conrad-Billrotli, Die Absorption substituierter Benzolu. I. Die Clilorreilie. 
Vf. untersueht nach der friiher (C. 1931. I I . 1534) angegebenen Weise m it Al-Unter- 
wasserfunken, wie sieh in den Chlorderiw. des Bzl. die dureli die Substitution bedingte 
Beeinflussung des Kerns im Spektrum bemerkbar macht. ErwartungsgemaB treten  
unter Erhaltung des Spektraltyps nur Vcrschiebungen der Maxima u. Anderungen der 
In tensitat u. Feinstruktur auf. Die Unterss. wurden an 7 X 10~4-molaren Hexanlsgg. 
ausgefiihrt. Es ergaben sieh folgende GesetzmaBigkeiten: Mit zunelimender Substitution 
ruckt das Spektrum —  zuerst raseh, dann langsamer — gegen das Sichtbare. Innerhalb 
der Gruppen von 3 Isomeren haben immer zwei ihre Absorption an derselben Stelle, 
das dritte  bei kleineren Freąuenzen. Diese letzteren sind die Isomeren m it 1,4-, 1,2,4- 
u. 1,2,4,5-Stellung der Chloratome. Ebenso haben die zusammengehórigen Isomeren 
etwa gleiehe Extinktion, das d ritte  eine wesentlich gróBere. Penta- u. Hexachlorbenzol 
yerhalten sieh in der In tensita t wie Benzol u. Chlorbenzol. — Man kann sagen, daB die 
Verbb. vom ,,para-Typus“ sieh andersartig verlialten, was K. L . W o l f  u . H e r o l d  
(C. 1931. I I . 1534) aueh bei anderen Substituenten an D ideriw . des Bzl. festgestellt 
haben. Neben einer wechselnden Anzahl schwacher (die bei den Trichlorbenzolen u. 
bei Hexaelilorbenzol fehlen) treten  in jedem Spektrum drei starkę Banden auf, von denen 
die ersten beiden wechselnde relative Intensitaten besitzen, wahrend die d ritte  immer 
die schwachste ist, u. bei Hexachlorbenzol schon zur Endabsorption gehórt. Es lassen 
sieli aus den Abstanden der starken Banden u. aus denen der sehwachen Maxima zwei 
Kernschwingungen (cm-1 ) bereehnen, yon denen eine um 1000, die andere um 350 liegt: 
Benzol 970; 350. Chlorbenzol 970; 370. o-Dichlorbenzol 950; — . m-Dichlorbenzol 980; 
300. p-Dichlorbenzol 1020; 320. 1,2,3-Triclilorbenzol 1000; — . 1,3,5-Trichlorbenzol 
1000; 350. 1,2,4-Trichlorbenzol 1020; — . 1,2,3,4-Tetrachlorbenzol 1100; 400. 1,2,3,5- 
Tetrachlorbenzol 1100; 450. 1,2,4,5-Telrachlorbenzol 1100; 420. Penlachlorbenzol 1100; 
460. Iiexaclilorbenzol 1100; — . (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 19. 76— 83. Sept. 
1932. Graz, Physikal. Inst. d. Techn. Hochsch.) B e r g m a n n .

F. O. Rice, W. R. Johnston und B. L. Evering, Die thermische Zersctzung 
organisclier Verbindungen ais Reaktion freier Radikale. 2. Mitt. ExperimenteUer Beweis 
fiir  die Bildung freier Radikale durch Zerselzung organisclier Verbindungen. (1. vgl. 
C. 1931. I I . 981.) In  der 1. Mitt. war die Annahme begriindet worden, daB die Zers. 
von Paraffinen durch ZerreiBen einer C—C-Bindung erfolgt. Die gebildeten freien 
Radikale zerfallen, soweit sie gróBer sind ais Atliyl, in Olefine u. neue freie Radikale, 
die sieh m it unzers. Moll. zu gesatt. Verbb. u. weiteren Radikalen umsetzen, was auf 
einen Kettenmeehanismus hinauskommt. Eine Sehwierigkcit maehte gegeniiber der 
Feststellung, daB die Aktivierungsenergie der monomol. Zers. etwa 65 Cal betragt, 
die Berechnung yon M eck e  (C. 1930. I I . 10), daB die Energie der C—H- (C—C-) Bindung 
etwa 115 (110— 115) Cal betragt. Jedoch bezieht sieh diese Angabe auf die adiabat. 
Dissoziation in ein oder mehrere angeregte Bruekstiickc. Wenn der angegebene Mechanis- 
mus richtig ist, darf die Festigkeit einer C—C-Bindung nur hóclistens 80 Cal betragen.
— DaB er richtig ist, ergibt sieh aus der Feststellung, daB die Gase, die beim Durehleiten 
von KW-stoffdampfen durch ein 800—1000° h. Quarzrohr entstelien, wie das Methyl 
von P a n e t h  u. H o f e d i tz  (C. 1 9 2 9 .1. 2867) Spiegel aus Pb, Zn u. Sb noch in 30—40 cm 
Entfernung vom Ofen aufzehren kónnen. DaB diese Zers. u. die gcwóhnliche bei 550 bis 
650° durehgefiihrte ident. Rkk. sind, zeigt eine Berechnung auf Grund der D aten von 
P e a s e  u . D ttrg a n  (C. 1930. I I .  368); daB das Reagens wirklicli die freien Radikale 
sind u. nicht „h .“ Moll. (B ttrk , C. 1931. I I . 2413) oder Alkylidenradikale (K a s s e l ,  
C. 1932. II . 7) oder ahnliches, kann chem. gezeigt werden, u. zwar indem m an die akt. 
Gase m it (Juecksilber in Beriihrung bringt (Apparatiyes s. im  Original). Es entstehen 
Quecksilberdialkyle, die durch Umsetzung m it HgBr2 in die gut definierbaren Alkyl- 
ąuecksilberbromide iibergefiihrt werden kónnen. Es konnte so gezeigt werden, daB 
Aceton ausschlieBlich unter Bldg. von Methyl zerfallt, Butan oder Propan unter Bldg. 
von (yiel) Methyl u. Athyl. N a ch  der PA N ETH schen Methode u. in Ubereinstimmung 
m it seinen Zahlen wurde die Halbwertszeit der Radikale zu etwa 0,006 sec gefunden. 
Jedoch waren sowohl die monomol., wie die bimol. K onstanten nicht wirklicli konstant,
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was dureh Rekombination an den W anden u. in der Gaspliase gedeutet werden kanrt. 
Jedenfalls war die Abklingegeschwindigkeit unabhangig von dem Ausgangsmaterial, 
aus dem die Radikale dargestellt wurden. — Die yerwendete Methode erlaubt zugleich 
eine Best. der Festigkeit der C—C-Bindung: Wenn man bei zwei Tempp. (bei denen die 
Zers. sich noch in mafiigen Grenzen halt) die Konz. der Radikale in den aus dem Ofen 
stromenden Prodd. bestimmt, so ist das Verhaltnis der beiden Konzz. das der beiden 
Geschwindigkeitskonstanten, woraus sich die Aktmerungsenergie des Radikalzerfalls 
berechnen laBt. E in W ert von 65 Cal wiirde beweisen, daB die gewólinliche therm . Zers. 
der KW-stoffe prim ar eine Radikaldissoziation darstellt. Beim Aceton ist der yorlaufige 
W ert 67 Cal bestimmt worden, der m it dem von H i n s h e l w o o d  u . H u t c h is o n  
(C. 1926. I I .  688) gut ubereinstimmt. — AuBerdem kann man die Festigkeit errechnen 
aus dem Verhaltnis der frei auftretenden Gruppen. (Wenn z. B. im Butan alle Bindungen 
gleicli fest sind, muBte das Verhaltnis von Methyl- u. Propyl- zu Athylgruppen 2: 1, 
bzw. da Propyl wohl in Methyl u. Athylen zerfallt, das M ethyl: Athylverhaltnis 2: 1 
sein. Gefunden wurde 2,3: 1.) Die Methode ist noch deswegen ungenau, wcil die Zers. 
im  Ofen sicher keine homogene Dissoziation ist, u. weil auch A thyl nicht absol. bestandig 
ist (Zerfall in Athylen -f  H  oder CH3 +  CH2). — Im  einzelnen wird noch mitgeteilt, 
daB Aceton nur Methylradikale, Propan 80%  Methyl- u. 20%  Athylradikale liefert, 
u. daB die bei 40—70 mm Druck aus Butan erhaltenen Abgase Metallspiegel 
auch nur in wenigen mm Abstand vom Ofen nicht mehr aufzohren. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 54. 3529—43. Sept. 1932. Baltimore, Maryland, J o h n  H o p k in s  
Univ.) B e r g m a n n .

K. Bodendorf, L/ber Autoxydationsvorgdnge. Besprechung der Grundziige der 
Autoxydation yon Aldehyden, ungesatt. KW-stoffen, Phenolen, Fetten  u. anderen 
organ. Verbb. (Pharmaz. Presse 37. 19—23. Febr. 1932.) S c h ó n f e l d .

Karl Kindler und Wilhelm Peschke, Studien iiber den Mechanismus chemisclier 
Reaktionen. I I I . Uber Hydrierungen und uber spezifische Hydrierungen mitłels gebundenen 
Wasserstoffs. (II. vgl. C. 1931. I. 1601.) Vff. untersuchen, in welchen Fallen m an mit 
gebundenem Wasserstoff bei Ggw. von K atalysatoren hydrieren kann. Mit sd. Tetralin 
u. Palladium gelang g la tt die Hydrierung der Doppelbindung in der Zimtsaure, der 
4-Chlorzimtsaure u. im Zimtsaurenitril. Sogar bei der Furacrylsaure yerliiuft unter 
diesen Umstanden die Red. selektiy bis zur Furpropionsiiure, wahrend man m it Pd u. 
elementarem Wasserstoff auch bei Verwendung yon 1 Mol. des letzteren reichlicli Neben- 
prodd. erhiilt. W ahrend m it Pd u. elementarem Wasserstoff Benzal- u. /J-Phenathyliden- 
jS-phenyliithylamin g la tt an der C—N-Doppelbindung hydriert werden, ftihrt die Ver- 
wendung von Tetralin — u. zwar iiber die Zwischenstufe der liydrierten Verbb. — zu 
Ammoniak, Toluol u. Athylbenzol bzw. Ammoniak u. 2 Moll. Athylbenzol. Ebenso 
wird j3-Phenylathylamin zu Athylbenzol, Benzylamin oder Tribenzylamin zu Toluol 
desaminiert. (LiEBlGs Ann. 497. 193—200. 6/8. 1932. Hamburg, Univ.) B e r g m a n n .

Frank C. Whitmore und Henry S. Rothrock, Neopentylalkohol und seine Um- 
lagerungsprodukłe. (Vgl. C. 1932. I I . 2618.) Neopentylalkohol (tert. Butylcarbinol), 
F. 52°, Phenylurethan, F. 110—111°, laBt sich bis zu 7 Wochen ohne Veriinderung 
auf 230—240° erhitzen. Jod, K 2C03 oder Spuren yon HC1 wirken un ter alinliehen 
Bedingungen kaum ein. Die Lsg. in k. konz. H 2S 04 en thalt den sauren Ester, aus 
dem der urspriingliche A. wieder regeneriert werden kann. Trockener Bromwasserstoff 
bildet sehr langsam ein Oxoniumsalz, das bei 40° bestandig ist, bei 65° aber langsam in 
ein Gemisch yon 72%  tert. Amylbromid, 8%  yermutlich sek. Isoamylbromid u. 20% 
eines oder mehrerer prim. Bromide umgewandelt wird. Die Zus. des Gemisches andert 
sich nicht dureh Erhitzen auf 105°. Neopentylbromid lieB sich nicht darstellen. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 54. 3431—35. Aug. 1932. Northwestern Univ. u. Pennsylvania 
S tate Coli.) B e r s i n .

Frank C. Whitmore und August H. Homeyer, Die Hofmannsche Umlagerung 
des tertiaren Butylacetamids und ihre Bedeułung fiir  die Theorie der Umlagerungen. 
(Vgl. vorst. Ref.) Die Einw. von NaOBr auf tert. Butylacetamid ergab ąuan titatiy  
Neopentylamin. Das Ausbleiben einer Umlagerung der „negativen“ Neopentylgruppe 
im Gegensatz zu dem Verh. bei der Ablosung yon OH oder Halogen laBt sich am 
besten dureh die Beibehaltung eines Elektronenpaares yersinnbildlichen:

(CH3)3C :C  :0 :H  — >- Umlagerung der „positiven“ Neopentylgruppe
H
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H H
(CH3)8C :C : CONH2 — >- (CH3)SC:C:NH» keine Umlagerung.

I-I II
V e r  s u o h e. Durch Zugabe von tert. Butylacetamid, F . 131°, zu einer Lsg. von 

NaOBr bei 0°, Erwarmen, W.-Dampfdest. u. Auffangon in HCl wurde Neopentyl- 
aminhydrochlorid, E. ca. 273°, gewonnen; Benzoylderiv., E. 112—113°. Das zum 
Vergleick durch HOFMANNschen Abbau aus Athyldimetliylacetamid, E. 103°, dar- 
gestellte tert. Am ylam in  gab ein Benzoylderiy., E. 92—93°. Auch die H arnstoffderiw . 
beider Basen erwiesen sich ais yerschieden. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 3435—37. 
Aug. 1932. Pennsylyania S tate Coli.) B e r s i n .

Frank C. Whitmore und D. P. Langlois, Die Einwirkung von salpetriger Saure 
auf Trimethylaceiamid. (Vgl. vorst. Reff.) W ahrend die Abtrennung des Hydroxyls 
bzw. der N H 2-Gruppe yon Neopentylalkohol bzw. Neopentylamin zu Umlagerungen in 
der Neopentylgruppe fiihrt, yerlaufen die analogen Rkk. bei der formal ahnlichen 
Trimethylessigsaure bzw. ibrem Am id  n .: (CH3)3C-CH2X u. (CH3)3C-CO-X. Die zum 
Vergleick untersuchte Einw. von H N 0 2 auf Acetamid gab quan tita tiv  Essigsdure. 
2 Mol Trimethylacetamid, E. 155— 157°, gaben bei 30—35° m it H N 0 2 1,61 Mol N a,
1,62 Mol Trimethylessigsaure, K p.743 162—163°, u. 0,2 Mol unyeriindertes Amid. Da 
die Rkk. Saure — Chlorid — Amid — y  Saure fast quantita tiv  verlaufen u. ais 
Zwischenprodd. Verbb., wie

Cl Cl OH
R—Ó—OPCl2 , R—Ó—OH und R—-Ó—ONO

ÓH NH2 łSfH,
anzunehinen sind, t r i t t  nie intermediar ein umlagerungsfahiges łon  (Me e r w e i n ) auf.
Die Rkk. der N eopentylderiw . werden hingegen wahrscheinlich durch Komplexbldg.
(Oxonium- oder Ammoniumsalzbldg.) veranlaBt, so daB dann eine instabile, 30 Valenz- 
elektronen tragende Neopentylgruppe entsteht. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 3438 
bis 3441. Aug. 1932. Pennsylyania S tate Coli.) B e r s i n .

Frank C. Whitmore und D. P. Langlois, Umlagerungen, die le i der Einwirkung 
von salpetriger Saure a u f normales BiUylamin eintreten. (Vgl. vorst. Reff.) n-Butyl- 
amin (I), K p.742 76,5°, nn20 =  1,40 08, das aus besonders sorgfaltig gereinigtem n-Butyl- 
alkohol, K p.744 116,2—116,4°, nn20 =  1,3991, gewonnen worden war, gab m it N aN 02 +  
HCl: 25% n-Butylallcohol, 13,2% sek. Butylalkohol, 5,2%  n-Butylchlorid, 2,8%  sek. 
Buiylchlorid, 36,5% Butene u. 7,6%  hoher sd. Prodd. Es wurde keine Spur Isobutyl- 
allcoho), te rt. Butylalkohol oder Isobutylen gefunden. Die unerwartete Bldg. der 
Ckloride wh'd auf die intermediare Entstehung eines positiven lons zuriickgefiihrt, 
denn bei hoherer Cl'-Konz., bei der Einw. von Ca(N02)2 +  HCl auf eine Lsg. von I  in 
CaCl2, entstanden 9,5 n • u. 6,3% sek. Butylchlorid. Die Alkohole, Halogenide u. Olefine 
sind Prodd. gleichzeitiger Rkk. u. entstelien nicht etwa eins aus dem anderen. Bei 
der Rk.:

H II H H H
CHaCH2:C:C:N:H +  h n o 2 >  c h 3c h s:C:c +  n* +  h 2o +  o h -  

h  i i  " i i  i i
bildet sich aus dem Am iiinitrit ein Molekuł Stickstoff, ein Molekuł W. u. ein Hydr- 
oxylion sowie eine positive n-Butylgruppe sam t einem endstandigen C-Atom m it 
nur 6 Elektronen. Dieses łon  gibt m it den in der L sg . vorhandenen Ionen Alkohol, 
Chlorid u. N itrit. Es kann aber auch monomolekular a) ein Proton unter Bldg. von 
Buten-1 verlieren, sowie b) unter Verschiebung eines Elektronenpaares sam t dem 
Proton eine poaitive sek. Butylgruppe bilden; letztere gibt m it den vorhandenen Ionen 
sek. Butylalkohol, Chlorid u. N itrit oder yerliert ein Proton unter Bldg. von Buten-1 u. 
Buten-2. SchlieBlieh konnte das sek. Butylion unter anderen Bedingungen auch unter 
Yerschiebung eines Elektronenpaares sam t einer CH3-Gruppe ein Isobutylion bilden, 
da L in n e m a n n  u . Z o t t a  ( L ie b ig s  Ann. 162 [1872], 5) sowie R a y  u . R a k s h i t .  
(C. 1912. I. 889) iiber die Isolierung von Verbb. m it verzweigter K ette  berichteten. 
Wegen zahheicher Einzelheiten muB auf das Original verwiesen werden. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 54. 3441—47. Aug. 1932. Pennsylyania S tate Coli.) B e r s i n .

Frank C. Whitmore und Albert R/. Lux, Das Ausbleiben einer Umlagerung der 
Isobutylgruppe luahrend der Bildung von Isołnttylmagnesiumbromid und die Beziehung 
zur Theorie der Umlagerungen. (Vgl. Vorst. Reff.) Die bekannte Umwandlung yon
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Isobutylverbb. in tert. Butyherbb. wird ais Ionenumlagerung: (CH3)2CH-CH2ffi— ->- 
(CH3)3Cffi gedeutet (vgl. C. 1932. II. 2618). Bei der Bldg. einer G r ig n a r d  Verb. 
liegen 3 Moglichkeiten vor :

1. R:X: -f- Mg: (Atom) — >■ |Vx;MgJ+ -f- R: (negatives łon)

2. [ ':X :M g - j ° +  R . (Radikal)

3. j^;X ;M g:J -f- Rffi (iiositiyes łon)
Nacli 1. sollte keine Umlagerung stattfinden, da die Isobutylgruppe keine Elektronen 
yerloren liat. Nach 2. ware Bldg. von R : R  oder Disproportionierung nach

2 R ------>- R : +  R e
sowie Ubergang eines Protons von Rffi nach R :, eytl. auch vorherige Umlagerung 
m it folgendem Protonenyerlust moglich. Der Fali 3, bei dem eine unm ittelbar an- 
sehlieBende Umlagerung von Rffi anzunehmen ist, konnte ausgeschlossen werden: 
5 Mol Isobutylbromid, C.,HaBr, K p.135 41,8—42,5°, D .204 1,266, np20 =  1,43 63 (mit 
weniger ais 0,5%  te rt. Bromid) lieferten 3,7 Mol RMgBr u. 0,8 Mol eines Gases, das im 
wesentlichcn aus Isóbutylen u. Isobułan bestand; die Behandlung der m it A. verd. 
GRIGNARD-Verb. m it 0 2 bei 0°, Zers. m it (NH4)2SOd u. fraktionierte Dest. des Alkohols 
in Spezialkolonnen (Zeichnung u. Besclireibung) lieferte n u r  Isobutylalkoliol. — 
In  ahnlicher Weise lieB sich tert. Butylclilorid ohne Umlagerung in 80%ig. Ausbeute in 
tert. Butylalkohol verwandeln. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 3448—54. Aug. 1932. 
Pennsylvania S tate Coli.) B e r s i n .

Geo. H. Fleming und Frank C. Whitmore, Die Clilorierung von Ncopenlan. 
Das am besten aus Dimethylzink u. einem tert. Butylhalogenid dargestellte Neo- 
pentan, F. ca. — 20°, Kp. ca. +  10°, lieB sich bei Zimmertemp. leicht chlorieren. 
Neben 6%  tert. Amylchlorid u. geringen Mengen eines Dihalogenids bildet sieli 
nur Neopentylchlorid, Kp.80 24°, F. — 20°. Eine G r ig n a r d -Verb. lieB sich daraus 
nicht hcrstellen. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 3460—61. Aug. 1932. Pennsylvania 
S tate Coli.) B e r s i n

F. A. Karnatz und Frank C. Whitmore, Die Dehydratisierung des Diathyl- 
carbinóls. B eim  Ubcrleiten von Diatliylcarbinol uber Phospliorsaure auf Silieagel. 
bei 40 lb. Uberdruck u. 365—410° wurde ein Gemiseli yon Olefinen, Kp. 65—70°, 
erhalten, das bei d e r  Ozonisierung Form-, Acel-, Propion- u. Butyraldeliyd gab. 
AuBerdcm schien etwas Methylatliyl- u. D iathyłketon entstanden zu sein. Die W.- 
Abspaltung liefert denmaeh sowohl n. ais auch Umlagerungsprodd. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 54. 3461. Aug. 1932. Pennsylyania, S tate Coli.) B e r s i n .

E. E. Dreger, n-Hexylalkohol. Einw. von n-Butyl-MgBr auf Athylenoxyd ergibt 
CH3(CH2)4CH2OH in 60— 62% Ausbeute. (Organie Sjmtheses. Sammelband 1. 299 
bis 301." 1932.) BEHRLE.

H. T. Ciarkę und E. E . Dreger, n-Heptylalkohól. Durch 6—7-std. Erhitzen 
von 1800 g Fe-Spanen, 3 L iter Eg., 3 L iter W. u. 450 g Heptaldehyd unter Ruliren 
wird CH3(CH2)6CH2OH in 75—81%  Ausbeute erhalten. (Organie Syntheses. Sammel
band 1. 298-^99. 1932.) B e h r l e .

Rudolf Leutner, Zur Hydrólysegesćhwindigkeit cyclischer Acetale. I. Mitt. Vf. 
untersucht die Hydrolyse von Acetalen a u s  Diolen u. Formaldehyd, Aeetaldehyd oder 
Aceton, um den Zusammenhang zwischen Ringspannung u . V erseifungsgescliw indig- 
keit festzustellen. Das von S ic r a b a l  u. S a w iu k  (C. 1926. II . 1922) aufgestellte Gesetz 
k =  k0-p-q braucht fur diese Falle nicht zuzutreffen, da die Ringspannung eine Rolle 
spielt, allerdings nach D w o r z a k  (C. 1929. I. 1566. I I . 1008) noch nicht bei der 
Differenzierung von 5- u. 6-Ringen. (k  ist die auf einen Athersauerstoff reduzierte 
Hydrolysenkonstante, k0 die des Dim ethylacetals; p  gibt das Verhaltnis an, wieyiel 
sehneller die Acetale des betreffenden Alkohols hydrolysieren ais die Acetale des Metliyl- 
alkohols, q das Verhaltnis, wieviel sehneller die Acetale der betreffenden Carbonylverb. 
hydrolysieren ais die Formale. Aus der Verseifungsgesehwindigkeit des Diniethyl- 
formals 0,00153 ergibt sich  k0 zu 0,000765.) D w o r z a k  u . H e r r m a n n  (C. 1929- II. 
1008) haben aus den Ausbeuten folgende Regeln abgeleitet: Aliphat. Aldehyde geben 
m it 1,2- u. 1,3-Diolen Ringaeetale; Ketone beyorzugen 5-, aromat. Aldehyde 6-Ringe. 
Bei Fehlen yon Methylgruppen bilden Aldehyde auch 5-, Ketone auch 6-Ringe. Vf. 
lnacht die Verseifungsverss. an den Formalen des Glykols u. Propandiols, den Acetalen
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des Glykols, 1,2- u. 1,3-Propandiols, 1,4-Butandiols u. Pinakons, ferner den Acetonalen 
des Glykols u. 1,3-Propandiols. — Glykólformal wurde aus den Komponenten m it 
siruposer Pliosphorsaure (V e r le y ,  Buli. Soc. chim. France [3] 21 [1899]. 275) ge- 
wonnen. Kp. 73—75° (die anderen Methoden der L iteratur fuhrten nicht zum Ziel). 
Der gebildete Formaldehyd wurde nach der Sulfitmethodc bestim m t unter Verwendung 
von Rosolsiiure ais Indicator; die saure Hydrolysenkonstanto ergab sich zu 0,00020. 
Die Gesehwindigkeit ist proportional der Saurekonz.; Alkali oder W. verseifen nicht 
merklich. —  Glykolacetal wurde nach H i l l  u . H ib b e r t  (C. 1 9 2 4 . I. 2509) aus Acetylen 
u. Glykol gewonnen; Kp. 82—83°. Auch hier wurde m it der Sulfitmethode analysiert; 
k =  0,78. — Glykólacetonal wurde m it p-Toluolsulfonsaure ais K atalysator bei Ggw. 
yon Na-Sulfat dargestellt; Kp. 91—92°; analysiert wurde das gebildete Aceton nach 
M e s s in g e r - E ls n e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 2 1  [1888]. 3366; C. 1 9 2 9 . I. 45); k wurde 
zu 8,74 bestimmt. —- Propandiol-(l,2)-acetal, aus dem aus Glycerin durch Destillation 
mit Natronlauge dargestellten Propandiol-(l,2) m it Acetylen gewonnen, hatte  Kp. 93°. 
k — 0,67. Auch hier ist die Gesehwindigkeit der Saurekonz. proportional; zum ScliluB 
fallt die K onstantę ziemlich ab, wohl infolge Verfluchtigung oder Autokondensation 
von Acetaldehyd. — 1,3-Propandiolformal wurde aus dem Diol (Darst. durch Ver- 
giirung von Glycerin) u. Trioxymethylen m it siruposer Phosphorsaure gewonnen; 
k =  0,000053. — 1,3-Propandiolacełal, aus dem Diol u. Acetylen m it Mercurisulfat 
u. Schwefelsaure gewonnen, hatte  Kp. 107°. Zur Analyse wurde der gebildete Aldehyd 
mit Bisulfit umgesetzt u. der UberschuB an Bisulfit m it Jod zuriicktitriert, u. zwar, 
damit der gebildete Jodwasserstoff nicht weiteres Acetal yerseifen kann, unter gleich- 
zeitiger Zugabe einer Neutralpufferungslsg. (pn =  7). (Einzelheiten im Original.) 
k — 0,13. Die K onstanten sind wieder nur in der ersten Halfte der Rk. brauchbar; 
bei 75°/0ig. Umsatz t r i t t  Stillstand ein. — 1,3-Propandiolacetonal konnte nicht rein 
erhalten werden. —- Pinakonacelal wurde aus den Komponenten m it konz. HC1 ge
wonnen (die Acetylenmethode bzw. die dabei yerwandte konz. Schwefelsaure yeranderte 
das Pinakon zu schnell); Kp. 120—130°, k =  0,0415. — 1,4-Buiandiolacetal bildete 
sich schon ohne K atalysator aus den Komponenten; Vervollstandigung der Rk. m it 
konz. HC1. Kp. 125—127°; lc =  0,022. -— Es bestatigt sieli die Regel, daB die Ge- 
schwindigkeit in der Reihe Formal-Acetal-Acetonal steigt, u. zwar ist die Einfiihrung 
des ersten Methyls wirlisamer ais die des zweiten. Umgekehrt setzt Alkylierung der 
alkoh. Komponentę die Gesehwindigkeit herab. Bei den Verbb. des Form- u. Acet- 
aldehyds ist der Funfring am unbestandigsten, der Sechsring bestandiger, der Sieben- 
ring noeh m ehr: der Funfring im Formal des Glykols hydrolysiert viermal so schnell 
wie der Sechsring im Formal des 1,3-Propandiols, das Acetal des Glykols (Funfring) 
sechsmal so schnell wie das des 1,3-Propandiols (Sechsring), dieses sechsmal so schnell 
wie das des 1,4-Butandiols (Siebenring). Der aus dem Grundgesetz k =  k0p q  ab- 
zuleitende Satz, daB die Gesehwindigkeitskoeff. zweier Acetale desselben AJkohols m it 
verschiedenen Alkoholkomponenten in einem vom Alkohol unabliangigen Verhaltnis 
stehen, is t erfiillt bis auf das Glykolacetonal. Auch der zweite Satz, daB die Hydrolyse- 
geschwindigkeiten zweier Acetale derselben Carbonylyerb. m it yerschiedenen Alkoholen 
in konstantem, yon der Carbonylyerb. unabhangigem Verhaltnis stehen, ist erfiillt 
bis auf den Fali des Glykolacetonals. Aus den sich ergebenden p-W erten wird gefolgert, 
daB sich die Ringspannungen im Funf-, Sechs- u. Siebenring wie 1 : 0,2 : 0,03 ver- 
lialten. (Monatsh. Chem. 60 . 317—52. August 1932. Graz, Chem. Inst. d. Univ.) B ergm .

Anton Kailan und Waltłier Haas, Die Veresterungsgeschwindigkeiten non Metliyl- 
und Athylalkohol in  Essigsaure. Wie friiher bei der Ameisensaure (KIa il a n  u. B r u n n e r ,
C. 1 9 2 9 . I. 2963) werden in Essigsaure die Yeresterungsgeschwindigkeiten von A. u. 
Methylalkohol aus der Gefrierpunktserniedrigung bestimmt. Die Verss. wurden bei 25°, 
teils mit, teils ohne HCl-Zusatz ausgefiihrt. Die Ergebnisse der ausfiihrlichen Unters. 
sind die folgenden: die berechneten monomol. K onstanten andern sich nicht, wenn der 
Wassergeh. yon 0,2 auf 1,2 Moll. pro kg Essigsaure erhóht wird, jedoch wenn pro kg
0,0038 bzw. 0,0237 Moll. HC1 zugesetzt werden, der HCl-Menge proportional beim 
Methylalkohol auf das 31- bzw. 240-fache, beim A. auf das 21- bzw. 108-fache des Wertes 
ohne Katalysator. Das Yerhaltnis der Koeff. des Methanols zu denen des A. ist 1,5 
(ohne Katalysator), 2,2 bzw. 3,3 (mit der kleinen bzw. groBen Katalysatorkonz.). Die 
Veresterung war bei den Verss. stets quantit.ativ. Auch Verss., bei denen vom Ester 
ausgegangen wurde, zeigten, daB keine Verseifung eintrat. — Zwischen 0,1 u. 1,3 Moll. 
W. pro kg Eg. sind die kryoskop. Konstanten (K) fiir Methanol (3,57) u. A. (3,64) un- 
abhangig von der W.-Menge u. der A.-Menge (zwschen Konzz. von 0,15—0,3). Fiir
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W. siiiken die K  von 3,85 auf 3,1 bei einem W.-Geh. von 1,2 (auf 2,6 fiir 1,4). Fiir die 
Ester ist K  =  3,9. (Monatsh. Chem. 60. 386—413. August 1932. Wien, I. Chem. Labor. 
d. Univ.) B e r g m a n n .

Rambaud, Uber einen besonderen Fali von Allylisomerie. Vinylglykolsaureathyl- 
ester (I) lie fe rt m it  P B r3 y-Bromcrotonsaureathylcster (II) (K ir r m a n n  u . R a m b a u d ,
C. 1932. I. 3407). Diese Umlagerung ist aber nicht vollstandig; neben II (Kp.l4 100°)

I  CH2:CH-CH (0H )-C02C2H5 n  CH2B r-CH :CH -C02C2H 5 
entstehen iiberwiegende Mengen leichter sd. Prodd., die von 56° (14 mm) an iibergehen 
u. stark  z u Triinen reizen. Dieser Vorlauf besteht aus einem Gemisch von ca. 30% I 
u. 70% a-Bromcrotonsaureester, das sich dureh Dest. nicht trennen la.I3t, weil einerseits 
die Kpp. der Bestandtcile zu nahe beisammenliegcn u. andererseits der a-Bromcroton- 
siiureester sich in der Warme in II um lagert; dureh 6-malige Dest. der Vorliiufc kann 
man die Ausbeute an II auf 30% erhóhen. Aus den Eigg. der Komponenten u. der 
Zus. der Gemisclie laBt sich fur den a-bromierten Ester n 10 =  1,462—1,465,D.101,336 
bis 1,342 bereehnen. — Der aus Yinylglykolsduremethylester (Kp.lt 60°, D.17' 5 1,100, 
n 10 =  1,4385) dureh Einw. von PBr3 entstehende a-Bromcrotonsauremethylester lagert 
sich noch schneller ais der A thylester in y-Bromcrolonsauremethylester um ; K p.18 91°,
D .23 1,489, n25 =  1,497. Ein Vergleich m it der Umlagerung der Alkylvinylcarbinole 
CH2:CH-CH(0H)-R, die m it PBr3 nur die dureh Umlagerung entstehenden Bromide 
(entspr. II) liefern (B ouis, These 1928), ergibt, daB die S tabilitat des I entsprechenden 
n. Rk.-Prod. dureh C 02R-Gruppen erhoht wird. Nach den Befunden von PREVOST 
(C. 1929- I. 868) miiBte diese Stabilisierung der Halogenide bei den Chloriden groBer 
sein ais bei den Bromiden; dies is t tatsachlieh der Fali; man erhalt aus I  u. SOCl2 aus- 
schlieBlich a.-Chlorvinylessigsaureathylester (Kp.23 67,5°, Kp. 161— 162°, D .2I>5 1,079, 
n2i,5 __ 1,437) u. keine Spur y-Chlorcrotonsiiurcester. Die bei den I  entsprechenden 
Bromestern schon betrachtlich erschwerte Allylumlagerung wird also bei den Chloriden 
dureh die C 02R-Gruppe vollstandig verhindert. — a-Chlorvinylessigsaureathylester 
liefert m it CaBr2 ca. 60% II. (Compt. rend. Acad. Sciences 195. 389—91. 1/8.1932.) O g .

H. Kiliani, Elektrolytisclie Gewinnung von d-Oalaktonsaure. Das Verf. von 
I s b e l l  u. F r u s h  (C. 1931. I I . 3331) betreffs elektrolyt. Oxydation der Aldosen zu 
Aldonsduren wird vom Vf. in einigen Punkten abgeandert bzw. verbessert. (Ber. 
Dtseh. chem. Ges. 65. 1269—72. 14/9. 1932. Freiburg, Univ., Chem. Inst.) Dz.

Ralph Connor und Homer Adkins, Alkoholyse und Hydrolyse von 1,3-Diketonen 
und fi-Ketonsdureestern. 1,3-Diketone werden bei 60° erst nach langerer Zeit in Ggw. 
von HC1 oder NaOC„H5 alkoholyt. nach

CH3COCH2COCH3 +  C2H6OH — y  CH3COOC2H5 +  CH3COCH3 
gespalten (vgl. A d k in s , K u t z  u . C ofpm ann, C. 1930. I I . 2525). Unsymm. 1,3-Di
ketone werden je nach den Bedingungen verschieden gespalten (vgl. K u t z  u . A dkins, 
C. 1931. I. 273), wahrend /?-Ketonsa.ureester in Ggw. von HC1 gar nicht spaltbar sind. 
Ais A d k in s , C o n n o r  u . C ra m e r  (C. 1931. I. 769) aber gefunden hatten , daB De- 
hydracetsćiure ziemlich leicht bei 190° unter Bldg. von Acetessigea<er (nicht der Saure, 
wie dort angegeben) alkoholyt. gespalten werden kann, wurde die Alkoholyse von
1,3-Diketonen (u. zwar Acetyl-n-valerylmethan, -isomlerylmethan, -trimethylacetylmetlian, 
~cyclohexanoylmethan, -benzoylmetlian, Dibenzoylmethun u. DiacetylmetJian) bei 150—250° 
u. ca. 100 a t Druck untersucht. — Es zeigte sich, daB 1. m it Al(OC2H5)3 getrockneter 
A. fast inakt. war, 2. doppelt iiber CaO getrockneter A. gut spaltete, 3. ein A. m it 0,2%  
Al(OC2H5)3 ein sehr akt. Mittel fiir die Alkoholyse abgab, 4. Dibenzoylmetlian von 
absol. A. oder A. +  Al(OC2H5)3 bei 200° sehr gut gespalten wurde, 5. eine verzweigte 
K ette an der CO-Gruppe den Spaltungsgrad herabsetzte u. 6. auch liier die experi- 
mentellen Bedingungen maBgebend waren, da z. B. Acetylbenzoylmethan m it absol. A. 
Athylacelat +  Acetophenon, m it feuchtem A. oder A. +  Al(OC2H5)3 Athylbenzoat +  
Aceton gab. — Die Alkoholyse der /S-Ketonsaureester, von denen Acetessigester, Mono- 
methyl- u. Dimethylacetessigester, Benzylacetessigester, Benzoylacetessigester u. Malonester 
unter obigen Bedingungen untersucht wurden, wird kompliziert dureh die Konden- 
sationsmóglichkeit zum Dehydracetsauretypus. Es ^yurde gefunden, daB 1. absol. A. 
schlecht spaltet, 2. feuchter A. gut sowohl nach

CH3COCH2COOC2H 6 +  C2H5OH — y  2CH3COOC2H 0 
ais auch nach CH3COCH2COOC2H 5 +  H 20  — >- CH3COCH3 +  C2H sOH +  CO„ reagiert,
3. Al(OC2H5)3 wiederum ein guter K atalysator ist, 4. Acetessigester erst bei 250° ge
spalten wird (von n-Butanol noch besser ais von A.), 5. Dimethylacetessigester selbst 
bei 250° nur zu 12%, wahrend die monosubstituierten Acetessigester ebenso leicht
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wie das Stammprod. alkoholyt. gespalten werden u. 6. der Benzoylessigester selbst in 
Ggw. von Al(OC2H 5)3 weitgehend zu Acetophenon hydrolysiert u. zu Atkylacetat bzw. 
-benzoat alkokolysiert wird. Im  aligemeinen sind die Diketone also viel leichter ais 
die /?-Ketonsaureester alkoholyt. zu spalten. — In  Bestatigung M EERW EiNsclier Verss. 
(C. 1913. I I . 431) wurde gefunden, daB die Hydrolyse von /J-Ketonsaureestern bei 200° 
ausgezeichnete Ausbeuten an K eton gibt. Nur Dimethyl- u. Diatliylacetessigester, aber 
auch Trimethylessigester u. a,a.-Diathyl-fj-oxybultersaureester licBen sich bei 250° nicht 
spalten (ster. Hinderung). Nur in Ggw. yon Alkali tra t bei den beiden ersten Spaltung 
ein. Die Hydrolyse des Acetylbenzoylmethans bei 250° lieferte dieselben Prodd. wie 
die Spaltung m it feuchtem A. Einzelheiten im Odginał. (Journ. Amer. chem. Soe. 54. 
3420—27. Aug. 1932. Univ. of Wiseonsin.) B e r s i n .

M asaj i T om ita, Ju n ji  K arasliiina , Yasuo N akam ura  und M anahuN akash im a, 
Uber die Óxyaminoverbindungen, welche die Biuretreaktion zeigen. V III. Stereoisomerie 
des Isoserins. (VII. Mitt. vgl. C. 1931. II. 2996.) Entgegen F i s c h e r  u . J a c o b s  
[Ber. Dtsch. chem. Ges. 40 (1907). 1057] wurden aus den Brucinsalzen des Benzoyl-d- 
u. -1-isoserins je 2 akt. Benzoylverbb. erhalten, die sich nach F ., Loslichkeit, [a]o u. 
S truktur voneinander unterschciden. 2 davon (I u. II) entsprechen den n. Formen 
u. sind ident. m it den von F i s c h e r  u . JaCOBS (1. c.) beschriebcnen d- u. l-f)-Benz- 
amido-a.-oxypropicmsaure, (C10H10NO.,)2Ba vom [ a ] D = ± l l , 3 —11,7° u. F . 110°. Die 
anderen 2 Formen (III u. IV) yoin [<x]d =  +29,46 u. —30° u. vom F. 75° entsprechen 
der Formel C20H 2.,N2O7 u. sind im Gegensatz zu den bckanntcn Formen in W. wl. u. 
liefern kein Ba-Salz. Die Isolierung von III u. IV erfolgte nach der Spaltung der 
Brucinverbb. aus der Mutterlauge des Ba-Salzes von I bzw. II. Bei der Hydrolyse 
entstehen aus den 4 Formen nur 2 opt. Antipoden, die m it dem fruher beschriebenen 
d- u. 1-Isoserin ubereinstimmen. Bei der Benzoylierung von d,l-Isoserin wurde aus der 
Mutterlauge des n-d,l-Benzoylisoserins vom F. 155° eine gegen Lackmus neutral 
reagierende Verb. C2aHu N 20-  vom F. 75° erhalten, welche beim Umkrystallisieren 
aus A. leicht in gewóhnliches Benzoylisoserin ubergeht. (Ztschr. physiol. Chem. 211. 
38—46. 10/9. 1932. Nagasaki, Physiol.-chem. Inst.) G u g g e n h e im .

N. A. Puschin und I. I. Rikovsky, Uber die Verbindungen von Harnstoff und  
Uretlian m it Sauren und Phenolen. Im  Gegensatz zu der iiblichen Auffassung, daB 
Harnstoff einsaurig ist, ist schon langst bekannt, daB er manclien Sauren gegeniiber 
sich sowohl ein- wie zweisaurig verhalt (Osalsaure, Malonsaure, Maleinsaure, Cyan- 
essigsaure), manchen gegeniiber ausschlieBlieh zweisaurig (Phenol, Resorcin, H ydro
chinon). Vff. analysieren die Zustandsdiagramme binarer Systeme aus Harnstoff oder 
Urethan m it Essigsaure, ihren Chlorderiw. sowie Brenzcatechin u. 1,2,4-Dinitrophenol. 
Es wurden folgendo Verbb. beobachtet: Harnstoff +  2 Essigsaure, -j- 2 Chloressigsaure, 
+  1 Dichloressigsaure, +  1 Brenzcatechin, +  1 Chloressigsaure, +  2 Dichloressigsaure. 
Davon sind die ersten stabil, die letzten beiden zers. sich beim Schmelzen. Mit 1,2,4- 
Dinitrophenol gibt Harnstoff nur feste Lsgg. m it einer Maximallionz. von 60 Mol.-% 
Harnstoff. Die Sachlage ist offenbar die, daC Harnstoff m it starken Sauren einsaurig, 
mit schwachen zweisaurig, m it mittelstarken nach beiden Móglichkeiten reagiert. 
Urełhan gibt m it Essigsaure keine Verb., wohl aber m it Mono-, Di- u. Triehloressig- 
saure (F. 24°, —7°, +31,5°), u. zwar aąuimolekulare. Wie die Steilheit des Masimums 
bei diesen letzten drei Verbb. zeigt, nim m t die Bestandigkeit m it der Zahl der Chlor- 
atome zu. Dasselbe gilt fiir den Fali der Harnstoffverbb. (Monatsh. Chem. 60. 438—48. 
August 1932. Zagrcb, Univ.) B e rg m an n .

Enriąue V. Zappi und Pedro Egea, Uber die Zersetzung des Phenyljodidchlorids. 
VI. Mitt. Wirkung des Phenyljodidchlorids a u f Natriumathylmercaptid. (V. vgl. C. 1932.
I. 1363.) Vff. beabsichtigen, die nachfolgende Rk. durchzufiiliren:

C6H5JC12 +  2 NaSC2H 5 — 2 NaCl +  C0H5J(SC2H 5)2.
Die unter Erwarmung ablaufende Rk. ergibt NaCl, Diathyldisulfid, Jodbenzol u. ge- 
ringe Mengen Jodosobenzol. Das Auftreten des letzteren interpretieren Vff. so, daC 
es durch Hydrolyse der intermediar in kleiner Menge auftretenden Verb. C0H bJ[SC 2H5)2 
entsteht. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 748-—51. Jun i 1932. La P lata, Facultad 
de Quimica y  Farmacia.) W il l s t a e d t .

Walter Qvist, Untersuchungen uber die kernsubstituierten Chlorderirate des p-Cymols. 
Die Absicht des Vfs. war, eine erste Orientierung uber die hoheren Cl-Deriw. des 
p-Oymols zu gewinnen. Die Chlorierungen wurden in CC14 m it J  oder Fe ais Katalysator 
vorgenommen. Bei 0° u. 70—80%  Gewichtszunahme entstanden ais Hauptprodd. 
2,5-Dichlor- u. 2,5,6-Trichlorcymol (CH3 in 1), bei ungeniigendcr Kiihlung auch 2,4,5-Tri-

183*



2816 D . Or g a k is c h e  C h e m ie . 1932. II.

chlortoluol, dieses wahrscheinlich aus dem 2,5-Dichlorcymol, wie ein orientierender 
Vcrs. zeigte. Bei Raumtemp. u. m it Cl-Uberschufi wurden 2,3,5,6-Tetrachlorcymol u. 
Pentachlortoluol erhalten, letzteres ohne Losungsm. fast ausschliefilich. Die Stellung der 
Cl-Atome wurde duroh Nitrierung u. Identifizierung der erhaltenen Prodd. ermittelt. 
Die Konst. des Dichlorcymols ist noch nicht gesichert, aber sehr wahrscheinlich. — Vf. 
erortert ausfiihrlicli die tcchn. wichtige Pragę der tlberfiihrung des p-Cymols in Toluol 
bzw. dessen D eriw . Je  mehr H-Atome im Cymolkem dureh Cl ersetzt sind, um so 
leichter wird die Isopropylgruppe dureh N 0 2 yerdrangt. Eine Verdrangung des Iso- 
propyls dureh Cl ist hier zum ersten Małe beobachtet worden.

V e r s u c h e .  (Mit Nils Holmberg.) 1. In  Gemisch von 100 g Cymol, 100 g 
CCI., u. 0,5 g J  bei 0° 70—80 g Cl geleitet, m it Soda, Thiosulfat u. W. gewaschen, ge- 
trocknet u. unter 15 mm fraktioniert. Die iiber 150° sd. Praktionen crstarrten u. 
lieferten Tetraclilorcymol (vgl. unten). U nter 150° sd. Praktionen m it alkoh. NaOH 
gekocht, gewaschen, getrocknet u. m it Dephlegmator unter at-Druck fraktioniert. 
Erhalten 2 H auptfraktionen: Kp. 240—242°, D.20., 1,165, u. Kp. 270—273°, D.20, 1,285, 
erstere auf Dićhlorcymól, C10H 12C12, letztere auf Trichlorcymol, C10H n Cl3, ziemlich gut 
stimmend. — 2. Wie yorst., aber m it 0,7—0,9 g PeCl3 s ta tt J . Verlauf wio vorst. —
3. Wie bei 1, jedoch bei wreniger guter Kuhlung u. m it 90 g Gewiehtszunahme. Aus 
Fraktion 168° (17 mm) krystallisierten 48 g Tetrachlorcymol aus. Bei der 2. Fraktio- 
niorung erhaltene Fraktion 152° (25 mm) (ca. 33 g) schied 1,5 g 2,4,5-Trichlortoluol, 
C7H 5C13, aus, lange Nadeln, nach Sublimation F. 80—82°. Daraus dureh Losen in 
H N 03 (D. 1,52) u. GieBen in W. das 3-Nitroderiv., C7H ,0 2NC13, aus A. Nadeln, F . 88,5 
bis 90,5°. — 4. 50 g Cymol, 0,5 g J  u. 0,5 g Fe-D raht ohne Kuhlung cliloriert, bis die M. 
fest war, abgesaugt, m it k. A. yerrieben, m it w. A. extrahiert. Ungel. Teil (27 g) war 
Pentachlortoluol, CjHjCls, aus Bzl. Nadeln, F . 224,5—225,5°. Aus der alkoh. Lsg. aus- 
krystallisicrtes Prod. (28 g) m it wrenig PAe. geschiittelt, bis der ungel. Teil nur aus 
Nadeln (Pentachlortoluol) bestand, PAe. abdest., Ruckstand schnell ca. halb dest. 
(Kp. 298—299°). Destillat u. RUckstand lieferten aus A. 2,3,5,6-Telrachlorcymol, 
CipH10Cl.„ Tafeln, F . 55—56,5°. — 5. Dichlorcymolfraktion lieferte, m it Fe bei 50° ohne 
Losungsm. chloriert u. wie iiblich aufgearbeitet, etwas 2,4,5-Trichlortoluol u. mehr 
Tetrachlorcymol. -— 3,6-Dichlor-2,5-dinitrocymol, C10H 10O4N2Cl2. Dichlorcymolfraktion 
240—242° m it H N 03 (D. 1,52) yersetzt, in W. gegossen u. m it Dampf dest. Riiekstand 
lieferte aus 80°/0ig. Essigsaure, dann A. Blattchen, F . 122,5—124,5°. — 2,5,6-Trichlor-
з.4-dinitrotoluol, C7H30.,N2C13. Trichlorcymolfraktion 270—273° m it reichlich H N 03
(D. 1,52) 12 Stdn. auf W.-Bad erhitzt, in W. gegossen, m it Dampf dest., Ruckstand 
m it k. A. yerrieben. Ungel. Teil lieferte aus A. Krystalle, F. 140—141°. — 2,3,5,6-Tetra- 
chlor-4-nitrotoluol, C7H 30 2NC14. Tetrachlorcymol m it H 2S 0 4-H N 03 (2:3)  oder besser 
m it H N 03 allein yersetzt, auf W .-Bad erhitzt u. in W. gegossen. Aus A. Blattchen, 
F . 150—151,5°. — 2,3,5,6-Tetrachlor-4-aminotoluol, C7H5NC14. Voriges in konz. HCl-Eg. 
(1: 1) m it Sn gekocht; beim Erkalten Nadeln, aus A., F . 224—225°. Basizitiit des NH2 
demnaeh sehr schwach. — Teirachlorterephthalsaure, C8H 20 4C14. 2 g  Tetrachlorcymol,
2 g K M n04 u. 30 ccm H N 03 (D. 1,17) im Rohr 8 Stdn. auf 180° erhitzt, ausgeschiedenes 
Prod. m it W. gewaschen, m it k. Eg. yerrieben, ungel. Teil m it wonig W. gekocht. Aus 
Eg. Stabchen, F . ca. 330° (Zers.). — Ais bei vorst. Vers. die Temp. zufallig auf 220—230° 
stieg, entstand 2,3,5,6-Tetrachlortoluol, C7H.,C14, aus A. u. dureh Sublimieren Nadeln, 
bei 78° sinternd, F. 93° (nicht ganz rein), wahrscheinlich infolge Decarboxylierung 
zuerst gebildeter 2,3,5,6-Tetrachlor-p-toluylsaure. (Acta Academiae Aboensis Math. 
e t Phys. 6. Nr. 14. 3—28. 1932. Abo, Akademie.) LiNDENBAUM.

Emile Andre und Charles Vernier, Die Darstellung von a-Phenathylamin und seine 
Spaltung in  oplische Antipoden. Vff. beschreiben ein neuos ergiebiges Verf. zur Darst. 
yon a-Phenylathylamin, welches die Einw. yon Hezamethylentetramin auf a-Phendthyl- 
bromid in Chlf. benutzt, ein Weg, der bisher nur auf primare Halogenalkyle angewendet 
wurde. Das entstehende N-a.-Phendlhylhemmelhylenaminoniuvibromid wird dureh 
wiederholtes Erhitzen m it A. +  HC1 auf 95° u. jeweils nachfolgendes Abdest. des 
Diatliylformals zers. u. das freie Am in, Kp. 87°, dureh Extraktion m it A. aus seinem 
Brom hydrat gewonnen. Dureh opt. Spaltung der rac. Base m it Hilfe von l-Chinasaure 
wurde das reine Salz der l-Chinasaure (in Methanol [a]D20 =  — 10° 48') erhalten. Daraus 
ist das d-u-Phenathylamin leieht darzustellen. Aus den alkoh. Mutterlaugen wird die
1-Base in Form des sauren d-Tartrats in wss. Lsg. gewonnen, aus W. umkrystallisiert
и. d a ra u s  d ie re in e  l-Base iso lie rt, [a]u18 =  —38° in  W. (Ann. Office N at. C om bustib les
liąu idos 7. 515—16. Mai/J u n i  1932.) H il l e m a n n .
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Emile Andre und Charles Vernier, tlber die Salze von d-Ricinolsiiure m it 1-oL-Phen- 
athylamin und l-Ephedrin. Vff. haben die These aufgestellt ( A n d r e  u . V e r n i e r ,  
C. 1932- I. 1892), daB dio Ricinolsiiurc in Wirkliohkeit ein Gemiseh mehrerer Isomerer 
yerschieden opt. A ktivitat, im einfachsten Fali von rao. u. d-Saure ist. In  t)ber- 
einstimmung m it W a l d e n  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 27 [1894]. 3471) wurde festgestellt, 
daB verschiedene ais chem. rein anzusprechende Proben yon d- Ricinolsaure, aus reinen 
Salzen m it l-cc-Phenathylamin u. l-Ephedrin dargestellt, in der Drehung zwischen 
+  6° 12' u. 7° 54' yariieren. Diesen hochsten W ert halten Vff. fiir die Drehung von 
reiner d-Ricinolsiiure u. schlieBen, daB im Ricinusól Isomerengcinischo yorliegen, dio 
die Yariation der opt. Eigg. bedingen.

V e r s u c h e .  d-Ricinolsaures l-<x.-Phenathylamin, durch Abdampfen einer ath. 
Lsg. von d-Ricinolsauro (£>d23 =  + 6 °  30') u. 1-a-Pheniithylamin ((?d18 =  —38°). 
F. 39,5—40°, [<x]d15 =  + 2 °  30' in Methanol. Die daraus bereitete d-Rieinolsaure hat 
einen Drehwert von go23 =  + 7 ° 28'. — d-Ricinolsaures l-Ephedrin, Darst. wio ebon 
beschrieben unter Verwendung einer d-Ricinolsiiure von o u23 == -)-7° 28' (1 =  10 cm). 
F. 54,2°, [a]D20 = —15° 45' in Methanol. Die daraus zuriickgewonnene Saure zoigt 
[a] d 23 =  + 7 °  54', o!23, =  0,94 43. Aus den Mutterlaugen wird ein Salz isoliort, F. 
gegen 41°, [ocJd20 =  — 14° 20'. Die daraus gewonnene d-Ricinolsauro h a t <?d23 =  
+6° 12' (1 =  10 cm). (Ann. Office Nat. Combustibles liąuides 7. 517—18. M ai/Juni 
1932.) H i l l e m a n n .

Walter H. Zartman und Homer Adkins, Umlagerung und Hydrierung einiger 
Metallalkyle. (Vgl. A d k i n s  u. C ram er, C. 1931.1. 918.) K ataly t. akt. Ni ( A d k in s  u. 
C o v e r t ,  C. 1931. II . 2693) tibt einen groBen EinfluB auf dio Zers. yon Tetraalkyl- u. 
Tetraarylbleiyerbb. unter H 2 aus. Tetraplienylblei (F. 225—226°) in Methylcycloliexan 
gibt bei 125 atu  H 2 u. 200° in 6 Stdn. in einer K upferapparatur fast quantitativ  
Diphenyl nach: 1. (CęH5)4P b — >- 2C6H5• C6H 6 +  Pb. U nter 100 a tu  N2 oder H 2 
bei 200° in Abwesenheit von Ni, bzw. unter 100 a tu  N2 in Ggw. von Ni erwies sieh 
(C0H5)4Pb ais ganz stabil. Genau so reagierte Tetra-p-tolylblei, F. 239—240°, unter 
Bldg. von 4,4'-Dimethyldiphenyl, K p.760 2 52°. Tetra-n-heptylblei g ibt hingegen nur 62% 
n-Tetradekan, K p.700 2 5 2°, neben 6%  Hepten u. etwas lleptan. —  Bemerkenswert ist, 
daB I p a t j e w ,  R a s u w a je w  u . B o g d a n o w  (C. 1930. I. 2376) Tetraalkylbleiverbb. 
mit H 2 in  Abwesenheit von K atalysatoren nach: 2. R 4Pb +  2H2— >- 4RH +  Pb 
gespalten haben. Vff. fanden, daB Di-n-bulylzink (Kp.a 70—72°) allein oder in absol. A. 
gel. nach 2. schon bei 160° in Ggw. von Ni Butan  u. nur 3—4%  Octan lieferte. Ein 
Cu-Cr-Katalysator (vgl. A d k i n s  u. C o n n o r, C. 1931. I . 2856) gab in 1072 Stdn. nur 
Butan. Bei 130° in 1I2 oder 160° in N2 war das Zn-Alkyl stabil. — Diphenylmagnesium 
in A. +  15— 20%  Dioxan gab in 8 Stdn. 94% Benzol u. anscheinend etwas Magnesium- 
hydrid, wahrend Triphenylstibin, F. 56°, in Methylcyclohesan unter denselben Be- 
dingungen nicht yerandert wurde. — Es scheint, daB dio S tabilitat der Metallalkyle 
gegeniiber H 3 +  Ni in der Reihenfolge Mg, Zn, Pb, Sb m it abnehmendem metali. 
Charakter steigt. Dio Annahme der Bldg. freier Radikale im Sinne P a n e th s  (C. 1929.
I. 2867; 1932. I. 513) glauben Vff. ablehnen zu miissen, da nicht einzusehen waro, 
wieso das frei werdende Metali einen EinfluB auf die R kk .: Radikal +  H  oder Radikal -f- 
Radikal ausiiben konnte. Wasserstoff u. Metallalkyl werden wohl an der Ni-Ober- 
flacho miteinander reagieren. — G. C a l i n g a e r t  von der E t h y l  G a s o l in e  C orp. 
hatte  schon vor einigen Jahren beim Uberleiten von Tetraathylblei iiber Bimsstein 40% 
n-Butan neben Athylen u. Athan erhalten (vgl. T a y l o r  u. J o n e s , C. 1930. I. 3543). 
(Journ. Amer. oliem. Soc. 54. 3398—3401. Aug. 1932. Univ. of Wisconsin.) B e rs in .

C. Janssen, Zur Photochemie der aromatischen Nitroaldehyde. Bei der Umwandlung 
des o-Nitrosobenzaldehyds in o-Nitrobenzoesaure soli nach T a n a s e s c u  (C. 1927. I. 75) 

q  die photochem. Rk. in einer Verschiebung des Hydroxyls vom 
7N < o h  N  der nobenstehenden „Isoform “ an den Sauerstoff bestehen. Vf.

untersueht zur Klarung der Verhaltnisse die von S u i d a  (Journ. 
p rakt. Chem. [2] 84 [1921]. 827] beobachtete Umwandlung von 

^  Nitroterephthalaldehyd in 2,4,1 - N itrosoterephthalaldehydsaure u.
zwar durch Bestrahlung m it den Wellenlangen 3740 bis 3251 A u. 3740 bis 3345 A 
(Nickeloxydglasfilter bzw. Nickeloxydglas -f  40 mm Aceton; Apparatur im Original). 
Es wurde festgestellt, daB die Rk. nicht zu Nebenprodd. fiihrt; die Best. der gebildeten 
Siiure wurde an der Anderung des elektrolytischen Leityermogens der Lsg. durchgefiihrt. 
Die erhaltenen Resultate deuten darauf hin, daB ein Zwischenprod. entsteht, das Vf. 
m it Hilfo des Absorptionsspektrums nachzuweisen yersucht ha t (der Nachweis einer

O t *
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Pseudosaure durch geeignete Leitfahigkeitsyerss. scheiterte): das ersto Gleichgewicht 
im System n. Moll. ==*= Zwischenstoff Ionen ist yon der Vcrdunnung unabhangig, 
das zweite nicht. Sind die Spektren des Zwischenstoffs u. der Ionen gleich, so tr i t t  
beim Verdiinnen keine Anderung der Absorption auf, sonst ja. Temperaturanderung 
h a t auf beide Gleichgewichto EinfluB, so daB, wenn der Zwischenstoff anders absorbiert 
ais die n. Moll., ersterer durch Messung der Absorption bei yerschiedenen Tempp. 
naehzuweisen sein miiBte. Es ergab sich, daB der Nitroterephthalaldehyd eine tempe- 
raturunabhiingige Absorption besitzt, wahrend die des o-Nitrobenzaldehyds bei hoherer 
Temp. sinkt, was auf einen Zwischenstoff m it kleinercm Absorptionskoeff. ais o-Nitro- 
benzaldehyd liinweisen kann. F iir den Aldehyd wie fur die Saure wurde gefunden, 
daB ihre Lsgg. nur bei absol. Reinheit der Ausgangsmaterialien dem BEERsehen Gesetz 
gehorchen. — Mit VergroBerung der eingestrahlten Energie erreicht der Umsatz einen 
Endwert, wie das auch bei anderen photochem. Rkk. beobachtet worden ist. Ebcnso 
wird er m it der Belichtungszeit kleiner. Die von W e g s c h e id e r  (C. 1929. II. 835) 
gegebene Erklarung, daB bei hoher L ichtintensitiit die Nachbldg. des akt. Zwischenprod. 
infolge der stark gesunkenen Konz. des Ausgangsstoffs verlangsamt wird, kann liier 
wegen der Umwandlung nur kleiner Mengen nicht zutreffen. Vf. nim m t an, daB bei 
starkerer Energiezufuhr die Reaktionsgeschwindigkeit infolge yerringerter Konz. des 
schon vor der Belichtung yorhandenen Zwischenstoffs sinkt, d. h. daB in einer gewissen 
Konz. im Gleichgewicht, m it anderen, das Licht therm. absorbierenden Moll. befindliche 
Moll. yorhanden sind, die photochem. reagieren konnen — ahnlich wie das W in t h e r  
(C. 1924. I. 2065) fiir die Oxydation des Jodwasserstoffs yorgeschlagcn hat. -— Wegen 
des nur geringen stofflichen Umsatzes ist dio Konz. des Ausgangsstoffs u. ihr Prod. 
m it der Geschwindigkeitskonstanten der Umwandlung Zwischenprod. — ->- Ausgangs- 
stoff konstant. Letzteres Prod. ergibt sich aus dem Absorptionskoeff. 630 zu 16,1 • 10_1 g 
pro Stunde. Pro Mol. gebildete Saure werden im Anfang der Belichtung 9,3 Licht- 
quanten absorbiert. Der Umsatz ist fiir die beiden verwendeten Wellenlangengebietc 
etwa gleich; ferner ergibt sich aus Verss. bei hoherer Temp. gleichfalls, daB ein Zwischen
stoff reagiert, dessen Konz. m it der Temp. steigt, so daB m it starkerer In tensita t ein 
groBerer Umsatz erzielt wird. — Da die Spektren des o-Nitrobenzaldehyds u. des Nitro- 
terephthalaldehyds kontinuierlich sind — nur m- u. p-Nitrobenzaldehyd zeigen auBer- 
dem diffuse, ca. 25 A breite Bandcn ohne Ecinstruktur (bei 2950 A bzw. 3025 u. 2970 A) 
—, muB der Prim arakt Dissoziation sein. Welches die Dissoziationsprodd. sind u. ob 
sie wirklich „frei“ werden, kann wegen der UngewiBheit iiber das Zwischenprod. nicht 
entschieden werden.* Andercrseits sollten m- u. p-Nitrobenzaldehyd m it ihren diffusen 
Banden Pradissoziation zeigen; trotzdem reagieren sic beim Belichten nicht. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. B. 18. 241—64. Aug. 1932. U trecht, Physikal. Inst. d. 
Uniy.) _ B e r g m a n n .

Fritz Weigert, Zur Pholochemie der aromilisclien Nilroaldehyde. Bemerkung zu 
der yorst. ref. Arbeit yon J a n s s e n . Die theoret. Ergebnisse J a n s s e n s  lassen sich 
nicht yom Nitroterephthalaldehyd auf den o-Nitrobenzaldehyd iibertragen, da bei 
letzterem in monochromat. Licht Unabhangigkeit der Quantenausbeute 1/„ yon der 
Wellenlange, der Konz. u. der Extinktion festgestellt wurde, wahrend N itroterephthal
aldehyd (im gemischten Licht) Abhangigkeit der Ausbeute an Umwandlungsprod. 
von der erregenden Energie u. der Erregungszeit aufweist. Bei den Verss. des Vf. 
(C. 1932. I. 1631 u. fruher) t r i t t  keine mefibare Abhangigkeit der Extinktion von der 
Temp. auf, aus der auf ein Zwischenprod. hśitte geschlossen werden konnen. Ein solches 
hatte  in dem groBen Extinktionsintervall (zwischen 0,015 u. 98,6) EinfluB auf dio 
(Juantenausbeute haben miissen, was n icht der Fali ist. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 
18. 367—68. Aug. 1932.) ” B e r g m a n n .

C. Jungę, Uber die cis-trans-Isomerie der Isoeugeuole. Nach Acetylieren von 
teehn. Isoeugenol, Umkrystallisieren des Acetats aus PAe. wurde das Irans-Isoeugenol- 
acetat, F . 79°, durch Ausfrieren bei ca. — 10° aus den Mutterlaugen moglichst voll- 
standig abgeschieden. Daraus mittels alkoh. KOH krystallin. Isoeugenol (trans-Iso- 
eugenol), Krystalle, F . 34°, die unter yólligem LuftabschluB unverandert haltbar sind, 
bei L uftzu tritt bald zu einem gelben Ol zerflieBen. — Die nicht krystallisierenden 
Anteile aus den Mutterlaugen des teehn. Acetats wurden ebenfalls yerseift, das Ver- 
seifungsprod. im Vakuum fraktioniert u. die ersten, prakt. yon trans-Isoeugenol freien 
Fraktionen nach Sc h o t t e n -B a tjm a n n  benzoyliert. Es wurde cis-Isoeugenolbenzoat, 
F. 68°, erhalten, es durfte also dieselbe yon B o e d e c k e r  u. V o l k  (C. 1931. I- 933) 
gewonnene Verb. yom F. 59—61° noch recht unrein gewesen sein. Durch Yerseifen
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der alkoli. Lsg. m it alkoli. KOH unter guter Ktililung zur Vermeiduiig einer Um- 
lagerung, Verdiinnen m it W., Yersetzen m it Bzl. unter Riihren, Ansauern, Wasehen 
der Bzl.-Lsg., Abdest. des Bzl. u. Rektifikation des Riickstandcs im Vakuum ergab 
sieh cis-Isoeugenol, von etwas abweiohendem Gerucli gegenuber gewóhnliehem Iso- 
eugenol, K p.s 115°, nn20 =  1,57 0 02, Phenylurethan F. 118° (trans-Isoeugenolphenyl- 
urethan F. 152° [unkorr.]). — cis-Isoeugenol gibfc m it FeCl3 eine olivgriine, trans- 
Isoeugenol eine gelbgruno Farbung. (Riechstoffind. u. Kosmetik 7. 112. Aug. 1932. 
Hamburg.) BEHRLE.

Robert Roger, Studian iiber stereochemisclie Struktur. IV. Ester aus (— )-Menthol 
und den (— )-, (+ )-  und r-Mandelsduren. (III. vgl. C. 1932. I. 226.) Die (—)-Menthyl- 
ester der drei Mandelsauren sind wohldefinierte Verbb.; der d,l-Mandelsaureester ist 
einheitlich u. laBt sich n icht durch Krystallisation in Diastereoisomere trennen 
(M cK en z ie , Journ. chem. Soc., London 85 [1904]. 378. 1254). Um die physikal. 
N atur dieses Esters u. die Beziehungen der Asymmetriezentren in den drei Estern 
kennen zu lernen, untersuchte Vf. die R.D. [ =  Rotationsdispersion] dieser Verbb. 
sowie die der d(— )-Mandelsaure u. ilires Athylesters. d(— )-Mandelsdure dreht in 
Chlf. starker alś in Aceton, A. u. W .; dio Drehung nimm t bei Abkiihlung zu, die R.D. 
laBt sich zwischen A =  6563 u. A =  4861 durch eingliedrige DRUDEsche Gleichungen 
ausdriicken; fiir A =  4358 crgeben sich teilweise Abweichungen. Nach den RuPEschen 
Kriterien (vgl. H a g e n b a c h , Ztschr. physikal. Chem. 89 [1915]. 570) ist die R.D. 
n. u. wahrscheinlich komplex. d(— )-Mandelsaureathylester h a t wie , die von W ood, 
C hrism an  u . N ic h o la s  (C. 1928. II . 2114) untersuchten Butylester n. u. komplexe 
R.D.; diese verhalten sich vóllig anders wie die d-Milclisaurebutylester (W ood u. 
Mitarbeiter, C. 1927. I. 3491); hierfur ist wahrscheinlich die C0H 6-Gruppe der Mandel- 
saure yerantwortlich zu maehen; os is t auch von Interesse, daB die HuDSONscho 
Amidregel fiir Mandelsaure nicht gilt. d(— )-Mandelsaure-(-—)-menthylester dreht in 
den benutzten Losungsmm. links, die Drehung ist stark  yon Medium u. Temp. abhangig. 
Die R.D. laBt sich in Bzl. u. Aceton durch eingliedrige DRUDEsche Gleichungen wieder- 
geben; in anderen Losungsmm. treten  Abweichungen auf. Das Drehungsyermógen 
wird offenbar uberwiegend durch den Mandelsaurerest bestim m t; die R.D. ist n. u. 
komplex. l(Ą-)-Mandelsaure{— )-inentliylester ist in Aceton u. A. linksdrehend, in Bzl. 
u. CS2 rechtsdrehend, in Chlf. bei 25° bei A =  6563 linksdrehend, a  wird bei A =  6162 ±  0, 
bei kiirzeren Wellen positiy; m it steigender Temp. wird der Umschlagspunkt nach 
Violett yersehoben. In  A. weist die Drehung ein Maximum bei A =  5106 auf. Die 
R.D. ist in CS2 am grófiten; sie ist in CS2 zwischen A =  6563 u. 5106 n. u. komplex, 
in den anderen Losungsmm. anomal u. komplcx. Die Drehung des d,l-Mandelsaure- 
(— )-mentliylesters wird durch Temp. u. Losungsmm. wenig beeinfluBt, die R.D. ist 
einfach. Nach den RuPEschen Kriterien besteht ein erheblicher Unterscliied zwischen 
diesem Ester u. denen der beiden akt. Saurcn; der d,l-Ester schlieBt sich dcm Verh. 
des (-)-M enłhylbenzoats an. Beim l(+)-Mandelsaure-(—)-menthylester liegt eine durch 
die Anwesenheit zweier entgegengesetzt drehender Asymmetriezentren yerursaehte 
„intramolekulare Anomalie" (vgl. TsCHUGAJEW, Ber. Dtsch. chem. Ges. 44 [1911]. 
2023) vor. Moglicherweise enthalten die Ester an akt. Saurcn neben den festen noch 
ein induziertes Asymmetriezentrum. •— Es erscheint nicht zulassig, aus der einfachen 
R.D. des d,l-Mandelsaure-(—)-menthylesters auf die Existenz einer rac. Verb. in den 
Lsgg. za schlieBen.

V e r s u c h e .  Drehungen ohne Vorzeichen sind negatiy. Wo nichts anderes 
angegeben ist, gelten die W erte fur 6563, 5893 [ =  u], 5461 u. 4861 A. d(—)-Mandel- 
sdure. [a]20-1 =  121,6, 157,5, 187,0, 248,6°; [a]2 =  128,7, 165,0, 196,3, 261,9°; [a]39 =  
115,9, 148,8, 178,8, 237° (in W.; c =  2,2). [a]20 =  122,9, 158, 189,9, 255,9° (in Aceton,
o =  5). [a]D38 =  177,8°, [ajn25 =  187,9°, [a]D2 =  205,1° (in Chlf., c =  1,28). [a]D38 =  
143,0°, [cc]d21 =  154,5°, [a]u2 =  167,6° (in A., c =  2,83). d-(— )-Mandelsaureathyl- 
ester. D .4° 1,1106. [a]39 fur 6563, 5893, 5461, 4861 u. 4 3 5 8 1  90,30, 114,7, 138,2, 
188,4 u. 253,1°. [oc]d25 =  86,21° (in Aceton, c =  3,85), 126,2° (inChlf., e =  2), [a]D21-8 =  
104,4° (in A., c =  3,3), [oc]d2 =  138,2° (in Chlf.). d-(—)-Mandelsaure-(—)-menthyl- 
ester, [a]25 =  90,2, 114,3, 137,6, 183,2° (in Aceton, c =  2,87); 105,3, 135,7, 162,9, 
218,0° (in Bzl., c =  2,41); [a]21 =  108,6, 140,3, 167,4, 224,4° (in Chlf., c = l , 7 7 ) ;  
[a]20 =  130,9, 166, 199,5, 267,3° (in CS2, c =  2,82), 109,9, 138,3, 165,5, 218,5° (in A., 
c =  3,86); [a]n3 =  175,9° (in CS2). l-{-\-)-Mandelsdure-(— )-menthylester. [a]24 =  
—18,17°, —21,9°, —24,8°, —29,1° (in Aceton, c =  6,75). [a]25 =  +4,16, +7,44, 
+11,13, +20,38° (in Bzl.; c =  7,46). [a]~14 =  +3,0°, +5,2°, +8,8°, +17,8° (in
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Chlf., c =  13,5); [a]23 =  —0,9°, +0,74°, +2,8°, +9.37° (in Chlf., c =  8,75); [a]52 =  
—2,7, — 1,93, ± 0 ,  +3,26° (in Chlf.; c =  13,5). [a]24-5 =  +22,95, +31,76, +41,58, 
+63,85° (in CS2, o =  5,9); —9,12, — 10,5, — 11,13, — 10,26° (in A., o =  7,5); [a]D34 =
—12,1°, [<x]d2 =  —6,24° (in A.). d,l-Mandelsaure-(—)-menthylester. [a]24'8 =  51,6, 
65,3, 76,0, 99,4° (in Bzl., c =  4,8). [a]20-8 =  55,6, 70,0, 82,3, 106,8° (in Chlf., c =  4,47). 
[a]24,e =  51,3, 64,2, 75,6, 97,6° (in CS2, c =  5,95). [a]25 =  55,2, 69,9, 82,1, 106,5° 

.(in Aceton, c =  4), 57,3, 73,2, 86,2, 112,5° (in A., c =  4,26). [a]D33 =  72,6°, [a]D3 =  
74,1° (in A.), [<x]d2 =  65° (in CS2). (Journ. chem. Soc., London 1932. 2168—80. Aug. 
Dundee, Univ. of St. Andrews.) O s t e r t a g .

R. Biayna Nicolau, Kurze Studie uber die hydrierten Derivaie des Naphthalins 
und ihre wichligsten Anwendungen. D arst., Eigg. u. Anwendung von Di-, Tetra- u. 
Dekahydronapktlialin werden besprochen. ( Quimica e Industria 9. 201—04. Aug. 
1932.) WlLLSTAEDT.

Luis Guglialmelli und Maud R. Franco, Wirkung des Broms au f das 2-Nitro- 
fluoren. (Vgl. C. 1932. II . 2455.) Bei der Nitrierung des 2-Bromfluorens entsteht 
2-Brom-7 -nitrofluoren ais einziges R k -Prod. (C h a n u sso t, C. 1927. II. 1348. 1928.
I. 1185; Courtot  u. Vig n a t i, C. 1927. I. 1836). Nach K orczyński, K arłow ska  
u. K ie r z e k  (C. 1927. I. 1836) erhalt man bei der Bromierung des 2-Nitrofluorens
2-Nitro-9-bromfluoren. Vff. bestatigen diesen Befund, zeigen aber, daB bei Verringerung 
der Menge an Losungsm. (Eg.) bei der Ausfiihrung der Bromierung auch 2-Brom-
7-nitrofluoren u. ein anderes Isomeres (E. 100—110°) auftreten, das wahrscheinlieh 
das 2-Nitro-5-bromfluoren darstellt. Die Beweglichkeit des Bromatoms im 2-Nitro- 
9-brovifluoren wird durch D arst. von verschiedenen Kondensationsprodd. m it Aminen 
erwiesen. Kondensationsprodd.: mit Piperidin (2-Nitro-9-piperidylfluoren), C18H 180 2N2 
(dureh Kochen der Komponenten in Pyridin, Umkrystallisieren aus Chlorbzl., F. 311°), 
m it Piperazin a) C17H I70 2N3 (aus aąuimolekularen Mengen der Komponenten in Pyridin, 
Umkrystallisieren aus A., F. 225—230°) u. b) C30H 24O!lN4 (bei tfberschuB an Brom- 
nitrofluoren), Umkrystallisieren aus Chlorbzl., F. 230°, orangerot), mit Monometliyl- 
anilin (2-Nitro-9-[phenylmełhylamino]-fluoren), C20H 16O2N2 (durch Kochen der Kom
ponenten, Umkrystallisieren aus A.-Bzl., F . 147°, gelbe Lamcllen). (Anales Farmacia 
Bioąuimica 3. 1—23. 31/3. 1932.) WlLLSTAEDT.

Louis F. Fieser und Mary A. Peters, Umlagerungen bei der Kondensation methy- 
lierter Derivate der a.-Naphthoyl-2-benzoesdure. Die Einw. von konz. H 2SO,, auf oc-Naph- 
thoyl-2-benzoesaure (I) fiihrt zu 1,2-Benzanthraehinon (II), wahrend die Anwendung 
von NaCl-AlClj ais Kondensationsmittel noch einen 2. Kórper mit Lactoncharakter 
entstehen laBt (F ie s e r ,  C. 1931. II. 2459). Vff. untersuchen zur Klarung des Me- 
chanismus dieser Rk. verschiedene methylierte a-Naphthoyl-2-benzoesauren. Durch 
Anwendung der Rk. auf 2 '-Methyl-1'-naphthoyl-2-benzoesdure hofften Vff. die Bldg. 
eines 1,2-Benzanthrachinons auszusehlieBen, es entstand jedoch eine gelbe Verb. vom 
Charakter eines Methyl-1,2-benzanłhracliinons, welches unter Einw. von konz. H„SO, 
sich nicht bildete. Das gelbe Rohprod. war ein Gemisch yon 2'- u. 3 '-Methyl-1,2-be.nz- 
anthrachinon. Daraus folgt, daB entweder die Methylgruppe in den unsubstituierten 
Ring des Naphthalins gewandert ist oder aber die W anderung der Aroylgruppe von 
a- in eine freie /9-Stellung (Cook u. G a l le y ,  C. 1931. I I . 2461) stattgefunden hat,
u. zwar in die beiden freien /3-Stellen des unsubstituierten Ringes des Naphthalins. 
Bei einer W anderung in 4-Stellung hatte  4-Methyl-l,2-benzantlirachinon entstehen 
mussen. Der angegebene Rk.-Mechanismus wurde gestutzt durch Anwendung der 
Kondensation auf die 2',6'-, 2',7'- u. 2',3'-Dimethyl-1'-naphthoylbenzoesdure, bei denen 
jeweils nur e i n  Benzanthrachinon, namlich 2',4'-, 3',4- u. 2',3' -Dimethyl-1,2-benzantlira- 
cliinon entstand. Bei Anwendung des Methylesters der 2',3'-Dim ethyl-l -naphthoyl-
2-benzoesaure wurde die Bldg. einer Verb. beobachtet, der Vff. ohne sicheren Beweis 
die Formel eines angularen Trimetliylbenzanthrachinon (III) zuschrieben u. dereń Bldg. 
erklart wird durch Wanderung der Methylgruppe des Esters in die riiumlich nahe 
Position 8 mit folgender Kondensation nach A rt der eben beschriebonen Rkk. Fur 
Vergleichszwecke wurde nocli das 4-Methyl-l,2-benzanthrachinon dargestellt durch 
Kondensation von l-Benzoyl-2,3-diin£thylnaphthali7i nach E lb s .  Beim Erhitzen dieses 
Ketons bildete sich sowohl der entsprechende KW-stoff ais auch das entsprechende 
Anthron, was selten beobachtet wurde.

V e r s u c h e .  Darst. der a.-Naphthoylbenzoesduren. Die Methyl- u. Dimetliyl- 
naphthaline wurden in Tetrachlorathanlsg. m it Phthalsaureanhydrid u. AlCl3 behandelt
u. das Rk.-Gemisch im Eisbad geruhrt. Nach ca. 6 Stdn. wurde in der gewóhnlichen
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Weise aufgearbeitet. Die Sauren krystallisieren schlecht oder nicht u. wurden meist 
uber den Methylester gereinigt. — 2 '-Methyl-1'-naphthoyl-2-benzoesaure, C19H140 3* 
F. 193°. Osydation m it K M n04 in Alkali liefert Diphtlialylsdure, C16H 10O0, F. 277°, 
Decarboxylierung l-Benzoyl-2-methylnaphthalin, F . 71°. u. Red. m it Zinkstaub .u. Alkali

2'-Methyl-1'-naphthylmethyl-2-benzoesdure. — 2' fi'-Dimethyl-1' -naphthoyl-2-benzoesaure, 
C20H16O3, F. 238°. Methylester, C21Hł80 3, F. 162°. — 2',7'-Dimethyl-1'-naphthoyl-2-benzoe- 
saure, C20H 16O3, F. 210°. Methylester, C21Hls0 3, F. 131°. — 2',3'-Dimethyl-1'-naplithoyl-2- 
benzoesaure, C20H 16O3, F. 205°. Methylester, C2lH 180 3) F. 170°. Athylester, C22H 20O3, F. 
165°.— Ilondensation zu l,2-Benzanthrachino?ien. Zu einer Schmelze yon NaCl +  A1C13, die 
gerade wieder krystallisieren wollte, wurde die entsprechende Saure langsam unter 
gutem Ruhren zugefiigt u. 1/2 Stde. auf 150° erhitzt, EingieBen in Eiswasscr, Ausathern, 
Abdampfen des A. u. Yakuumdest. — 2'-Methyl-1,2-benzanthrachinon, C19H 120 2, nach 
Cooic (1. c.) oder nach der eben beschriebenen Vorschrift. Aus dem entstandenen 
Isomerengemisch durch fraktionicrte Krystallisation aus Methylathylketon gewonnen. 
Nochmals aus Eg. umkrystallisiert, F . 185°. Das andere Isomere wurde nach der 
Trennung aus Bzl.-Lg. umkrystallisiert, F. 167°, ident. m it 3'-Methyl-1,2-benzanthra- 
chinon. — Die Dimethylantlirachinow wurden ebenfalls nach obiger Vorschrift dar- 
gestellt; es waren gelbe Nadeln m it scharfem F. — 2',4-Dimethyl-l,2-benzanthrachinon, 
C20H14O2, F. 190°, zeigt m it kónz. H 2S 04 Blaufarbung. — 3',4-Dimethyl-l,2-benzanthra- 
chinon, C20H 1.,O2, F . 195°, m it konz. H 2S 04 Rotfarbung. — 2',3 '-Dimethyl-1,2-benz- 
anthracliinon, C20H 14O2, F. 236°, m it konz. H 2S 0 4 Purpurfarbung. — 1,2',3'-Trimelhyl-
2.3-benzanthrachinon, C21H 160 2 (III), durch Kondensation von 2',3'-D im ethyl-l'-naph- 
thoyl-2-benzoesauremethylester. Lange orangegelbe Nadeln, F. 275°. Die Lsg. in 
konz. H 2S 04 ist griingelb. Aus den Mutterlaugen 2',3'-Dimethyl-l,2-benzanthrachinon 
welches im Gegensatz zu yorigem eine rote Verb. m it Hyposulfit liefert. — 1-Benzoyl-
2.3-dimethylnaphthalin, C19H 160 , aus 2,3-Dimethylnaphthalin in einer Suspension yon 
CS2, C0H 5COC1 +  A1C13. Aus A. Nadeln, F. 126°. — Die Kondensation nach E l b s  
wurde ausgefiihrt durch 3—4-std. Erhitzen des K etons bis zum sanften Sieden. yakuum 
dest. Der KW-stoff wurde aus dem oligen Dest. gewonnen durch Lósen in A. u. Fallen 
ais P ikrat. Das Anthron wurde aus der Lg.-Lsg. des Ols gewonnen. Durch Oxydation 
des rohen DestiUats entstand d-Methyl-l£-benzanthrachinon, CX9H 120 2, aus Eg. gelbe 
Nadeln, F . 167°. Hydrochinondiacetat, F . 220°. — 4-Methyl-l,2-bcnzanthracen, C19H 14, 
aus A. Nadeln vom F. 107°. — Pikrat, aus A. dunkelrote Nadeln, F. 119—120u. — 
4-Methyl-l,2-benz-9-anthron, C19H 140 , aus Lg. gelbe B latter, F. 150°. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 54. 3742—51. Sept. 1932. Cambridge [Massachusetts], Univ.) H il l e m a n n .

Henry Gilman und Robert R. Burtner, Dimethylfurancarbonsauren. (Vgl.
C. 1932. I. 3177.) In  Fortsetzung friiherer Arbeiten wird die Darst. einiger /5-sub- 
stituierter F uranderiw . beschrieben.

V e r  s u e h e. 2,5-Dimelhyl-4-brom-3-furancarbonsaure, C7H 70 3Br, F . 181°. Durch 
Bromierung der aus 2,5-Dimethylfuran-3,4-dicarbonsaure erhaltenen 2,5-Dvrmthyl-3- 
furancarbonsdure (I). — 2,5-Dimethyl-4-nitro-3-furancarbonsdureathylester, C9H n OsN, 
Kp,20 119—120°. In  schlechter Ausbeute beim v o r s i c h t i g e n  Nitrieren des Estera 
von I. Sonst en tsteht 2,5-Dimethyl-3-nitrofuran, C0H ;O3N, K p.0 88—92°, K p.22 105 
bis 110°, D .25 1,25, n20 =  1,3140, das auch durch Nitricrung yon 2,5-Dimethylfuran (Auf- 
treten einer intensiyen Farbung) erhalthch ist. — 2,5-Diimthyl-3-furoylchlorid, C7H 70 2C1. 
Aus 2,5-Dimethyl-3-furancarbonsaure m it SOCl2 in Bzl. K p.15 87—89°, F . ca. 20°. —
2,5-Dimelhyl-3-furancarbonsaur -a-naphthalid, C17H 150 2N, F. 148°. Aus dem yorigen u. 
a-Naphthylamin. — 2,4-Dimethyl-5-nitro-3-furancarbonsaure, C7H 70s;N, F. 182°. Durch 
Nitrierung von 2,4-Dimethyl-3-furanearbonsaure. — 2,4-Dimethyl-5-brom-3-furan- 
carbonsaure, C7H70 3Br, F. 154° (Zers.). — Chlormercuriverb. des 2,4-Dimethylfurans, 
C6H 7OClHg, F. 112°. Aus dem durch Decarboxylierung der 2,4-Dimethyl-3-furan- 
r ’ " ’ "  '  t'* "  an. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 51 ([4] 13).

O

B e r s i n .
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Henry Gilman und Richard V. Young, 5-Nilrofurfuralmalonsaureathylesier und 
a-Gyan-p-(5-bromfuryl)-acrylsauredthylester. Einige Betraclitungen iiber die Stabilitat 
von Furanverbindungen gegeniiber Sauren. Der dureh Kondensation von 5-Nitro-2- 
furfuraldehyd m it Malonester erhaltene 5-Nitrofurfuralmalonsduredthylester, F. 107—108°, 
erwies sieli ais ident. m it einer von H e u c k  (Bor. Dtsch. chem. Ges. 28 [1895]. 2256) 
dureh Nitrierung von Furfuralmalonester erhaltenen Verb. — B e c h e r t  (Journ. prakt. 
Chem. 50 [1894], 17) glaubto bei der Einw. von Brom auf a-Cyan-fi-furylacrylsdureester 
ein in der Seitenkette bromiertes Prod. erhalten zu haben. Im  Gegensatz hierzu 
konnten Vff. dureh Kondensation von 5-Brom-2-furfuraldehyd m it Gyanessigester zum 
selben Prod. kommen, das somit a-Oyan-p-(5-bromfuryl)-acrylsdureathyleste.r, F. 110 
bis 111°, darstellt. Dam it im Zusammenhang wird auf die leichte Kernsubstituier- 
barkeit von Furanverbb. aufmerksam gemaeht, sowie an  Hand von laufenden Verss. 
bzw. L iteraturangaben auf die bemerkenswerte S tabilitat gewisser F uranderiw . Sauren 
gegeniiber hingewiesen. (Rec. Trav. cliim. Pays-Bas 51 ([4] 13). 761—68. 15/7. 1932. 
Iow a S tate Coli.) B e rs in .

Gerhard Renwanz, Erwiderung a u f die Bemerkung von W. Steinkopf. Die von 
S t e i n k o p f  (vgl. C. 1932. II. 1450) angegebene Metbode zur Darst. von a-Brom- 
thiophen gibt keine bessere Ausbeute ais die von K r a u s e  u . R e n w a n z  (C. 1929.
II. 1297) angegebene Metbode. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 65. 1556. 14/9. 1932.) L o r .

M. Goswami und H. N. Das-Gupta, Die Einfiihrung von Arsen in  den Cumarin- 
kern. I I . Mitt. (I. ygl. C. 1932. I. 233.) Die nachfolgenden Verbb. wurden aus den 
entsprechenden Aminoderiw. m it Hilfe der B ARTschen Rk. dargestellt: 7-Methyl- 
cumarinarsinsdure-6, C10H9O5As, gelblicb, F. unter Zers. 290°, 4,7-Dimetliylcumarin- 

arsinsaurc-6 (Cn H 11OcAs, F. unter Zers. 285°), 1,2-oc-NapJithopyron- 
arsinsaure-6 (I, C13H0Or,As, gelb, F. >360°) u. 4-Methyl-l,2-a-naphtho- 

| || pyronarsinsdure-6, C14H n 0 5As, gelb, F. >360°. Das zur D arst. von I
benótigte Ausgangsmaterial wurde erstmalig dargestellt: 6-Nitro-
l,2-a.-naphtliopyron, C13H -0 4N. Dureh Nitriercn von NaphthopyTon 
in Eg. m it H N 03 (D. 1,52). Gelb. F. 180°. 6-Amino-l,2-a-naphtho- 
pyron, C13H0O2N. Dureh Red. des vorigen m it SnCl2 in HCl-A.-Lsg. 

AsH20 3 Gelb> F- 194°. — Die Verbb. sollen bei der Tuberkulose verwendet 
werden. (Journ. Indian chem. Soc. 9. 91—94. Febr. 1932. Calcutta, 

Univ. Collego of Science.) W il l s t a e d t .
H. R. Ing, Kreatin und Kreatinin. 2. M itt. Angebliche Acylderirate des Kreatins. 

(1. vgl. C. 1932. II. 2184.) Vf. zeigt, daB die beiden bisher beschriebenen A eylderiw . 
des Kreatins, das Diacetylkreatin u. das Phthalyldikreatin gar keine K reatinderiw . sind. 
Die Formel I  fur Diacetylkreatin ist unwahrscheinlich, weil die Substanz nicht bas. ist, 
wie Acetylguanidin, u. gegen W. u. A. stabil ist. Ammoniak zerlegt nach der Gleichung: 
C8H 130 4N3 +  NH3 =  C3H 60 2N2 +  C6H 10O2N2. Die erste Verb. ist Acetylharnstoff. 
Da dieselbe Substanz auch m it wss. Methylamin entsteht, stammen ihre beiden N-Atome 
aus dem „D iacetylkreatin", u. die zweite Substanz muB N-Acetylsarkosinamid sein (II), 
was dureh Synthese bestatigt wurde. „D iacetylkreatin" ist also a-Acetyl-a.'-(N-acetyl- 
sarkosyl)-harnstoff (III). Seine Bldg. kónnte uber IV u. V yerlaufen. Y kónnte dureh 
Hydrolyse noeh VI liefern, das in  Acetamid u. das gleicbfalls bei der Acetylierung 
aufgefundene 1-Methylhydantoin zerfallen kann. I I I  entsteht auch ais Nebenprod. bei 
der Acetylierung von K reatinin (1. M itt.); hier ware ais Zwisehenprod. VII anzunehmen.
— Das aus Phthalsaureanhydrid u. K reatin  oder K reatinin erhaltene Phthalyldikreatin 
ist in W irklichkeit das neutrale Kreatininsalz der Phthalsaure; es h a t dieselbe Zus., 
schm. allerdings in reinem Zustand (wollige Nadelchen aus den Komponenten in A.) 
hoher, bei 223° (Zers.).
T CH3C0-N H -C-N (CH 3)-CH2-C 0-0*C 0-C H 3
I ii 3 2 3 II CHsCO • N(CH3) • CHS • CO • NHa

INH

CI-I2.N(CHs)-CO-CH3 CH3 -N+(CH3).C O -CH
ĆO -N H-CO -NH -CO -CH , Ć O -N H > C:NH

CHaCOO'

CHs-N(CH3)-CO.CH 3 CHsCO • N(CH3) • CII,CO • NH • C (OCOCH3)
CO-NH • C(OCOCII3)= N H  N -C O -C H

VI CH3CO • N(CH3) • CH, • CO • NH • CO • NH ,
V e r s u e h e .  ,,Diacetylkreatin“  (IH) sehm. bei 177— 178°, 1-Methylhydantoin,
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aus A. lange Prismen, bei 158—159°, Aeetylharnstoff boi 220—221 0 (aus A. u. W. 
Nadeln). — N-Acetylsarkosinamid, C5H10O2N2. Aus Sarkosin (Co c k e r  u. L a p w o r t h ,
C. 1931. II. 2447) durch Acetylierung (aus Aceton F. 133—135°), Veresterung m it 
Diazomethan u. Umsetzung des Ols m it wss. Ammoniak. Aus A. Prismen, F . 140— 141° 
(Sinterung 137°). (Journ. chem. Soc., London 1932. 2198—2200. Aug. London, W. C. 1, 
Uniy. College.) B e r g m a n n .

H. Kondo und K. Osłlinia, Uber die Alkaloide von Uncaria kawakamii Hayata
H. Kondo: I I . Mitt. uber die Alkaloide von Uncariaarten. (Vgl. C. 1928. II. 55.) Aus 
den Blattern, Stengeln u. Haken genannter Pflanze (Rubiaceae) wird ein neues, dem 
Rhyncliopliyllin (1. c.) ahnliches Alkaloid Hanadamin, C^Ha^^Na. isoliert; Krystalle, 
F . 187°; [ oc] d 1s =  — 123,7° (in A.); enthalt 1 Methoxyl (Z e ise l) , kein N-Methyl 
(H e rz ig -M ey e r) . — Chloraural, C21H 240 4N2-HAuCl4, gelb, krystallin.; F. ca. 156° 
(Zers.). — Ghloroplatinat, gelb, amorph, F. 228—229° (Zers.). — Perclilorat, Nadeln, 
aus Chlf., F. 220° (Zers.). — Gibt m it alkoh. KOH eine amorphe Aminosaure, F . ca. 180° 
(Zers.), die nicht mehr CH30 — enthalt. — Monoacetylderiv., Bldg. m it Essigsaure- 
anhydrid; F . 97— 105°; Cliloraural, F. 162° (Zers.). — Hanadamin ist unl. in Atzkali, 
keine Farbung m it FeCl3. Reduziert nicht FEHLlNGsche Lsg. u. ammoniakal. Ag-Lsg.; 
die Farbrkk. sind ungefii.hr analog m it denen des Rhynohophyllins, auBer m it Bi- 
Subnitrat-H 2SOj, die fehlt; charakterist. sind: K 2Cr20 7 +  H 2S04: ro t — griin — gelb; 
Chlorkalk -f- H 2S 04: rosarot; Molybdan-H2S04: farblos — blau; Form alin-H2S 0 4: 
farblos — ro t; H2S04: farblos. —  Die durch Verseifung entstandene Aminosaure zeigt 
ahnliche Farbrkk., auBer m it Molybdiin-H2S 04. — Nach den Rkk. ist dem Hanadam in 

, _COOCH vielleicht nebenst. Formel zu geben; unter den 4 O-Atomen
CiaHS0C - O H  

l(= N )2
sind vielleicht 2 O in —COOCH3, das d ritte  im alkoh. OH 
gebundcn. Die N-Atome sind wahrscheinlich beide tertiar,

(Journ. pharmac. Soc.
B u s c h .

an die kein NH3 gebunden ist.
Japan 52. 63—64. Juni 1932.)

Walter A. Jaeobs und Robert C. Elderfield, Slrophanthin. XXV. Die Slellung 
der Laclotigruppe im  Slrophanthidin und verwaridten Agluconen. (XXIV. vgl. C. 1932.
I. 683.) Die ungesatt. Lactongruppe im Slropliantidin, Digitoxigenin u. verwandten 
Agluconen ist auf Grund vorliegender Unterss. an C7 (ygl. Formel I) gebunden. ■— Aus 
III konnte IV u. daraus V erhalten werden. — Der aus VI erhaltenen Anhydridsaure 
kommt jedenfalls Formel VII zu, die beim Verestern Verb. IX gibt. Das Ćarboxyl I 
ist in allen Strophantidinderiyy. sehr widerstandsfahig gegen Veresterung m it alkoh. 
HC1. — Der Anhydridester IX wird leicht m it 0,1-n. Alkali unter Bldg. yon VI verseift.
— Der Trimethylester yon VI wird ebenso yerseift, u. dabei nur wenig mehr ais 1 Mol. 
Alkali yerbraueht, wodurch die W iderstandsfahigkeit der bleibenden Estergruppen 
erwiesen wird. — Uber die Bldg. von XII u. XIV vgl. den Versuchsteil.

V e r s u c h e .  Desoxy-a.-isostroplianthonmure, C23H30O7 (III), aus dem Dimethyl- 
ester ([<x]d =  _+8°) m it NaOH in w. A.; Rhomben, aus Aceton, F. 260—262° (Zers.). — 
Gibt m it Essigsaureanhydrid u. CH3COCl im Rohr bei 80° das ungesatt. Anhydrid-

CHa— C-

C‘HO H 
! O 

C2H C

C7H C3H CHaI I I
C8O H C ‘OH C H -

COOH1

H C H -

C5H CH 
1 1

CO-----O
OCOCHa

— CH CH CHS 

i o o i l 11 CO OH111 ilH  i iDH C H -

(V: + H 3)
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Y II
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C H ,— CH— CH CH CH,

H CH CH—

CH,——CH—CH 

CO CO C/V-

CH CH,

COAc CH—

CH ,-CH— CH CH CH,

A o  ACOOCH, COH CH-

0 CH CH O CH CH
i i  . . i i

lactonacetat G25H30O7 (IV), P lattcn  oder Prismen, aus Chlf. +  A., F. 245—247°; sintert 
einige Grade yorher. — Gibt beirn Hydrieren m it H 2 u. dem K atalysator von A d a m s - 
Sh r in e r  in Essigsaure das entsprechende Dihydroanhydridlactonacetat G2bH320 7 (V); 
Nadeln, aus Aceton, F . 258—259°. — Tribas. Ketosauro C23H320 7 (VI), aus V durch 
Verseifen in sd. A . m it Ba(OH)2; Prismen, aus verd. Aceton, schaumt auf bei 205—215°, 
wird wieder fest u. schm. bei 270—272°. — Trimethylesler, C26H380 7, aus VI m it Diazo- 
m ethan; P lattcn , aus verd. Aceton, F. 132°. — Die tribas. Ketosiiure VI gibt bei 210 bis 
220° bei 1 mm das monobas. Ketosaureanhydrid C23/ / 30Oe (VII), Prismen oder Blattchen, 
aus Aceton, F. 273—274°. — Gibt m it maBig w. methylalkoh. HC1 den Anhydridketo- 
methylester Gu I l32Oa (IX); Nadeln, aus verd. Aceton, F. 236— 237°; unl. in N a2C03- 
Lsg. — a-Isostrophanthsaure gibt m it Essigsaureanhydrid-Acetylchlorid bei 80° eine 
geringe Menge einer Verb. CS7HMOa, wahrscheinlich der Konst. X II; Tafęlchen, aus 
Aceton, F. 267—268° (Zers.); entsteht aueh aus y-Isostroplianthsaure. — a-Iso- 
slrophantlisauremonomethylesterbenzoat, C31H 380 9 (XIV), aus a-Isostrophanthidsiiure- 
methylesterbenzoat m it KM n04 in Aceton; P latten, aus Aceton, F. 261—262° (Zers.).
— Gibt m it h. Essigsaureanhydrid-Acetylchlorid oder m it Essigsśiureanhydrid allein ein 
gemischtes Anhydrid C33H ^O w -, Nadeln, aus Chlf.-A., F . 220—221° (Zers.). (Journ. 
biol. Chemistry 96. 357—66. Mai 1932. New York, R o c k e f e l l e r  Inst.) B u s c h .

Walter A. Jacobs und Elmer E. Fleck, Strophanthin. XXVI. Eine weitere 
Untersucliung der Dehydrierung von Slrophanihidin. (XXV. vgl. yorst. Ref.) Das fruher 
(C. 1931. I. 2483) aus Strophanthidin m it Se erhaltene KW-stoffgemisch konnte nicht 
yollstandig getrennt werden. —  Jedoch konnte der fruher beschriebene K W -sloff GisH le,
F. 130—134° durch Fraktionierung des Rk.-Prod. von Strophanthidin +  Se bei 340 
bis 350° u. Reinigung iiber die P ikrate in einheitlicherer Form erhalten werden; er hat 
dann die Zus. GVI1U, F. 125— 126°. — Is t nicht ident. m it dem von D ie ls , G adkę u. 
K o rd in g  (C. 1928. I. 535) aus Cholesterylchlorid durch Dehydrierung erhaltenen 
Prod. CUH10. — Der KW-stoff C^H,,, aus Strophanthidin fluoresciert in frischem Zu- 
stand leuchtend blauviolett im ultravioletten Licht; yerliert diese Eig. beirn Stehen u. 
crhalt sie beim Umkrystallisieren nur wenig wieder; gibt ein Pikrat, orangefarbeno 
Nadeln, F. 138— 140°; das P ik ra t aus dem Cholesterol-KW-stoff h a t F. 118— 120°. — 
Der KW-stoff aus Strophanthidin gibt im Gegensatz zu dem Cholesterol-KW-stoff in 
Essigsaure m it Cr03 bei 100° ein Chinon C16H120 2; rote Prismen, aus Essigsaure, F. 205 
bis 208°. Gibt m it o-Phenylendiamin das Chinoxalinderiy. G22HmN 2; gelbe Nadeln, 
aus Chlf.-A., F . 187—188°. — Der KW-stoff C16H ji aus Strophanthidin ist yielleicht ein 
Dimethylphenanlhren. (Journ. biol. Chemistry 97. 57—61. Ju li 1932. New York, 
R o c k e f e l l e r  Inst.) B u s c h .

P. A. Levene und R. Stuart Tipson, Die Bingstruktur des Guanosins. Wahrend 
methyliertes Adenosin durch 2-std. Erhitzen seiner Lsg. in 4%ig- HC1 auf 85° glatt 
hydrolysiert wird, ist beim methylierten Guanosin (Trimethyl-N-methylguanosin, das 
aus acetyliertem Guanosin in Aceton m it Dimethylsulfat u. Alkali gewonnen wird),
8-std. Erhitzen notig. Es entsteht 2,3,5-Trimethylribose, die noch durch Oxydation
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zu inakt. Dimethoxybernsteinsaure' identifiziert wurde. Da Trimethylribopyrano.se 
Trimethoxyglutarsaure liefert, ist Guanosin m e Adenosin ein Ribofuranosid. — Tri- 
aceiylguanosin, C10H 10O8N5. Aus Guanosinhydrat m it Acetanhydrid u. Na-Acetat 
(S t e u d e l  u . F r e i s e , O. 1 9 2 2 . I II . 615). K rystallisiert beim Stehen seiner Lsg. in 
Chlf.-PAe., F . 224—225°. — Trimełhyl-N-methylguanosinclilorhydrat, C14H 220 6N5C1. 
Aus dem yorigen in Aceton m it Alkali u. D imethylsulfat; Behandlung m it HCl-Gas in 
A.-Methanol. Amorphes Pulver, Zers.-Punkt ?8°. Hydrolyse nach der Metliode yon 
L e v e n e  u . T ip s o n  (C. 1 9 3 2 . I. 685) gibt 2,3,5-Trimethylribose, Sirup vom K p.0l03 80 
bis 85°, no24 =  1,4548, [ajD20 =  +41,4° (in Methanol), daraus m it Salpetersaure Di- 
methoxybernsteinsaure: Dimelhylesler, C8H mO„, K p.0,00 74°, nn“  =  1,4343, aus A.-PAe. 
Tafeln, F . 68°. (Journ. biol. Chemistry 97. 491—95. Aug. 1932. New York, R o c k e 
f e l l e r  Inst. for Medical Research.) BERGMANN.

Marc Bridel, Uber ein neues Glykosid, das Sałipurposid, welches die physiologischen 
Eigenscliaften des Phloridzosids (Phloridzin) aufweist. Bericht uber die Unterss. von 
Ch a r a u x  u. R a b a t ę  (C. 1932. I I . 71 u. friiher). (Buli. Acad. MM. [3] 106. 353—55. 
1931.) L i n d e n b a u m .

A. Hugo T. Theorell, Kryslallinisches Myogldbin. I. Mitt. Kryslallisieren und 
Iłeinigung des Myoglóbins sowie vorlaufige Mitteilung uber sein Mólebilargewicht. Zer- 
kleinerter, blutfrei gewaschener Herzmuskel wird m it dem halben Gewicht W. yersetzt,
12 Stdn. bei 2—4° stehen gelassen, zentrifugiert, m it n. NaOH auf ph =  7 eingestellt, 
mit 0,25 Vol. konz. bas. Pb-Acetatlsg. die Muskelglobulinc ausgefallt, zentrifugiert, das 
Zentrifugat wieder auf ph eingestellt u. ubersehussiges Pb m it Na,HPOj abgeschieden. 
Durch Zusatz von n. NaOH wird die Rk. konstant gehalten. Die von Pb3(P 04)2 
abzentrifugierte Lsg. wird auf pH =  7 eingestellt u. das Myoglobin in Dialysehulsen 
gegen gesatt. (NH4)2S 0 4 dialysiert u. ais solehes (mit etwas Metamyoglobin yermischt) 
oder ais CO-Myoglobin zur Krystallisation gebracht. Die amorphen Beimengungen 
lassen sich yon den prismat. Krystallen des Pferdemyoglobins durch Zentrifugation 
mit gesatt. (NH4)2S 04-Lsg. abtrennen. Fe-Geh. 0,345% wie beim Hamoglobin. Rinder- 
myoglobin bildet rundę, 6-seitige oder rhomb. Tafeln. Die geringe Verschiebung der 
a-Bande (,,Span“ ) bei CO-Vergiftung desMyoglobins deutet auf eine niedrigere Affinitats- 
konstante des Myoglobins ais des Hamoglobins fur CO. Die gegentibcr dem Hamo
globin gesteigerte Neigung des Myoglobins zur Bldg. von Metamyoglobin hangt wahr- 
scheinlieh m it einem anderen Redoxpotential fur das System Oxymyoglobin-Metamyo- 
globin zusammen. Die Sedimentierungskonstante betriigt fiir Myoglobin 2,5, fiir Hamo
globin 4,37. Das Mol.-Gew. ist ungefahr 35000 oder unter Umstanden nur die Hiilfte, 
was m it den Voraussetzungen friiherer Publikationen im Einldang steht. Die p h - 
Stabilitat unterscheidet sich auffallend yon derjenigen des Hamoglobins u. liegt zwischen 
5,5 u. 13. Auf der sauren Seite von ph =  5 tr i t t  Aggregation zu gróBeren Komplexen 
ein. Der isoelektr. P unk t liegt bei ph =  6,99, also etwas mehr nach der alkal. Seite 
ais beim Hamoglobin. (Biochem. Ztschr. 252. 1—-7. 20/8. 1932. Stockholm, Karolin. 
Inst.) G u g g e n h e im .

Rudolf Schonheimer und Fritz Breusch, Uber wasserlosliche Cholesterinester. 
Im Gegensatz zu den Di- u. Tricarbonsauremonosterinestern liefern die Monosterin- 
ester der Tetracarbonsiiuren in W. 11. Alkalisalze. Das Dianhydrid der n-l,2,3,4-Bułan- 
łelracarbonsaure liefert m it Cholesłerin, Allocholesterin, Silosterin, Ergosterin u. Vil- 
amin D zu ca. je 50%  2 isomere Monoester, dereń Trennung nicht bei allen Praparaten 
gelang. l,l',2 ,2 '-A than- u. l,l',3 ,3 '-Propantetracarbonsaure eignen sich weniger gut, 
weil sie bei den zur Veresterung fiihrenden Eingriffen — Anhydrisierung, Chlorierung 
oder Erhitzen — leicht Carboxyl abspalten. Die Ester spal ten schon bei langerem 
Kochen bei neutraler Rk. Sterin ab. 5% ig. NaOH bewirkt bei 100° in 2 Stdn, yollige 
Spaltung. — n-Butan-l,2,3,4-lelracarbonsauremonocholesterinester, C33H Ba0 8. Bldg. 
beim Erhitzen von Cholesterin u. Dianhydrid in Pyridin unter LuftausscliluB. Das 
mit 3 Mol. NaOH dargestellte Trinatriumsalz wird m it CH3OH ausgefallt. Die Trennung 
der Isomeren erfolgt durch A. oder Aceton. W l. E s t e r s i i u r e ,  Sintern bei 
222°, F . 240°. L I .  E s t e r s i i u r e ,  Sintern 160°, F. 186°. Amorphes Pulyer. — 
n-Butan-l,2>3,4-tetracarbonsauremonosiiosterylester, C37H saOa. Die Trennung der Iso- 
meren war n icht moglich. Sintern 158°, F . 168°. — n-Butan-1,2,3,4-tetracarbonsdure- 
ergosterylester, C35H520 8. W 1. S i i u r e ,  Sintern 220°, F . 230°. L I .  S a u  r  e, F . 160 
bis 168°. Bei Zimmertemp. ist das Trinatriumsalz bis zu 5% , bei 40° unbeschrankt 1. 
Das Na-Salz des Allocholesterinesters gibt die R o SENHEIMsehe Farbrk. m it Trichlor- 
essigsaure. Das Gemisch der isomeren Ester yon Yitamin D2 sintert bei 90°, F . 100°.
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(Ztschr. physiol. Chem. 2 1 1 . 19—22. 10/9. 1932. Freiburg i. B., Pathol. Inst. d. 
Univ.) G u g g e n h e im .

Harry Sobotka und Aaron Goldberg, Uber Choleinsauren. I .—III .  M itt. I. Die 
biochemische Bedeutung des Choleinsaureprinzips. N icht alle biochem. wichtigen Eigg. 
von Homologen gehen der Zahl der C-Atome parallel. So muB die Synthese von F e tt
sauren aus Zuckern zu Sauren m it einer C-Zahl fiihren, die ein Multiplum yon 6 ist. 
Auch die koordinative Valenz, ' die sicji in der Zusammensetzung der Choleinsauren 
iiufiert, bewirkt period., nicht gradweise Anderungen der Eigg. In  Ergiinzung der Verss. 
von R i ie in b o l d t  (C. 1 9 2 7 . I. 1569; C. 1 9 2 9 . II. 1650) iiber die Choleinsauren von 
Fettsauren untersuchen Vff. (s. unten) die der Polymethylcn-a,co-dicarbonsauren. 
Ferner wird das Yerh. der Isomeren bei der Choleinsaurebldg. untcrsucht (vgl. das 
Verh. von Acetessigester, der nur ais Enolform eine Choleinsaure bildet, was auf einen 
Antoil der Gallensiiuren an der Oxydation der /?-Ketosauren hinweist; SOBOTKA u. 
K a h n , C. 1 9 3 2 . I. 2188). Molekiilverbb. hoherer Ordnung geben nur Desoxycholsaure
u. Apocholsaure; ob diese Fahigkeit an das Vorhandensein von 2 OH-Gruppen im 
Mol. gebunden ist oder in weniger starkem MaBe allen Gallensiiuren zukommt, ist noch 
unentschieden.

I I .  Koordinaticmsverbindungen von Polymethylendicarbonsduren m it Desoxycholsdure. 
Die Komponenten wurden in h. A. gemischt; die Substanz wurde aus A. umkrystallisiert. 
Diese Methode ist nicht anwendbar, wenn die Loslichkeit der gesuchten Choleinsaure 
grófier ist ais die der Choleinsaure m it A. Wegen der Unlosliehkeit der Dicarbonsauren 
kann die Xylolmethode von W ię l a n d  u . SORGE (Ztschr. physiol. Chem. 9 7  [1916]. 1) 
nicht zur Analyse angewendet werden; es wird das Saureaquivalent bestimmt. AuBer- 
dem wird dureh das Schmelz- bzw. Auftauschmolzdiagramm die Zus. der Choleinsauren 
erm ittelt. Es werden die yerschiedenen Diagrammtypen besprochen. Ergebnisse: 
Choleinsaure aus Bernsteinsaure (Koordinationszahl 2) F . 171°, Adipinsaure (3) F . 165,5°, 
Pimelinsdure (4) [nicht isoliert; die an sich mógliche Zahl 5 scheidet aus, weil die 
Koordinationszahl 5 an sich unwahrscheinlich ist u. weil 4 auch bei den folgenden 
Verbb. au ftritt], Suberinsaure (4) F. 172,5°, Azelainsaure (4) F . 172°, Sebacinsaure
(4) F . 181°, Enneameihylendioarbonsdure (4) F . 172°, Dekamethylendicarbonsdure (6)
F. 183,5°, Brassylsaure (6) F . 181°, Dodekamethylendicarbonsdure (6) F . 186,5°, 
Thapsiasdure (6) F . 188°, Hexakaidekamethylendicarbonsdure (6) F . 191,5°, Oktokai- 
dekamethylendicarbonsaure (6) F. 192°. Von der Glutarsiiure konnte keine Cholein
saure erhalten werden. Bei Bernsteinsaure liegen Andeutungen fiir eine zweite 
Choleinsaure (im Verhaltnis 1 : 6) vor. Tragt man die Koordinationszahl gegen 
die C-Zahl auf, so erhalt man -— ebenso wie bei den Fettsauren — ein treppen- 
formiges Diagramm.

I II . Strukturisomerie und koordinative Valenz. Mehrfache Koordinationszalilen. 
Dureh Auflosen von Desoxycholsaure in einem tJberschuB der betreffenden Saure u. 
Abkiihlen wurden die folgenden Choleinsauren erhalten: Propionsaure Koordinations
zahl 2, Buttersaure 4 u. 2, Isobuttersdure 2, n-Valeriansaure 4, Jsovaleriansdure 2, Mełliyl- 
dtliylessigsaure 2, Trimethylessigsaure 2, Crotonsdure 3, Buttersaureathylester 2 u. 4. 
In  alkoh. Lsg. konnten Choleinsauren nur aus n-Buttersaure u. n-Valeriansaure erhalten 
werden. DaB dieselbe Verb. zwei Koordinationszalilen haben kann, war schon fruher 
bekannt. W ahrend Tiglin-, Sorbin- u. Olsiiure dieselbe Koordinationszahl haben wie 
die zugehorigen gesiittigten Sauren, ha t Crotonsaure 3 (Buttersaure 2 u. 4!). Offenbar 
ist der EinfluB der doppelten Bindung in einem kleinen Mol. gróBer. Im  Fali des Butter- 
saureesters wurde die Synthese auBer in A. (4) auch so durchgefiihrt, daB auf einer 
Lsg. von desoxyeholsaurem Na eine diinne Schicht des Esters ausgebreitet wurde. 
Sie krystallisiert bald (Koordinationszahl 2), u. das Natrium bleibt in der wss. Pliase. 
Eine solche hydrolyt. Adsorption, bei der die Beriihrung m it einem Nichtelektrolyten 
die Konz. der Elektrolyten im W. yeriindert u. das ph yerschiebt, kann fur die ph- 
Regulierung der Galie von Bedeutung sein. Die samtlichen oben erwahnten Cliolein- 
sauren schmelzen unscharf, da zwischen 140 u. 156° die Fettsaure fliichtig geht. DaB 
wirklieh definierte Verbb. vorliegen, zeigt u. a. ihre yóllige Geruchlosigkeit. (Bio- 
chemical Journ. 26. 555—68. 1932. New York, Mount Sinai Hospital.) B e r g m a n n .

Harry Sobotka und Jos. Kahn, Uber Choleinsauren. IV. M itt. Keto-Enol- 
tautomerie und Koordinationsverbindungen. (III. Mitt. vgl. yorst. Ref.) Aus Acetessig
ester, Acetylaceton, Benzoylaceton u. DesoxychoIsaure wurden in A. die Choleinsauren 
hergestellt. Die Best. des Saureaquivalents ist wegen der sauren N atur der Enolformen 
schwierig; ais relatiy brauchbar erwies sich der Indicator Bromkresolpurpur. Acet-
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essigester u. Benzoylaceton zeigen die Koordinationszahl 3, was in ersterem Fali nocli 
durch die Best. des m it H 2SO.! gebildeten Acetons nach EnGFELDT (Ztschr. physiol. 
Chem. 1 0 0  [1917]. 93) u. des fliichtigen Anteils bestatigt wurde. Die Enoltitration  
zeigte, daB die gesamten Ketoverbb. ais Enole vorlagen — fiir die Acetylacetonverb. 
beweisen die Zahlen zugleich die Zus. 1 : 3 - —. Das gilt fiir den Fali, daB die Cholein
sauren rasch in k. A. gel. u. m it alkoh. Bromlsg. versetzt werden. Die Bildungs- 
geschwindigkeit der Choleinsiiure ist um so groBer, je weitergehend die tautomerisations- 
fiihige Komponentę an sich schon ais Enol yorliegt. — Nach langerem Stehen der 
Choleinsiiurelsgg. ist der Enolgeh. im Fali des Acetessigesters noch 13% (in 95°/0ig. A.; 
15% in absol. A.), im Fali des Acetylacetons nach 70%  — Werte, die von der Lage des 
Gleichgewichts der reinen Substanzen nur wenig abweichen. Offenbar sind die Cholein
sauren in Lsg. weitgehend zerfallen. Die Tatsache, daB bei besonders schnellem An- 
leiten (weniger ais 30 Sekunden zwischen Auflósung u. Zugabe des Broms) die Enol- 
werte niedriger ausfallen ais die Maximalzahlen, wird darauf zuriickgefiihrt, daB noch 
undissoziierte Choleinsiiure vorhanden ist, in der die umgebenden Desoxycholsauremoll. 
die Doppelbindung vor dem Brom sehiitzen. Im  Fali des Anthrons enthalt die (farb- 
losc, nicht fluorescierende) Choleinsaure die Ketoform. Die Fahigkeit der Desoxychol- 
saure, tautomerisierbare Substanzen in der Enolform festzuhalten u. somit angreif- 
barer zu machen, spielt viellqicht bei der /i-Oxydation der Fettsiiuren in der Leber eine 
Rolle, wie auch F o w w e a t i ie r  verm utet hat, daB die g la tt diazotierbaren Bilirubin- 
praparate Enolformen sind, die durch Gallensauren ais solehe stabilisiert sind. — Die 
FF. der dargestcllten Choleinsauren sind: Benzoylaceton aus A. F. 185°, Acetessigester
F. 154°, Acetylaceton F. 162°, Antliron F. 179°. Anthron bindet 4 Moll. Desoxycholsiiurc 
zur Choleinsaure. (Biochemical Journ. 2 6 . 898—904. 1932. New York, M ount Sinai 
Hospital.) B e rg m a n n .

Harry Sobotka und Aaron. Goldberg, U ber Choleinsauren. V. Mitt. Die Trennung 
von oplischen Anlipoden mit H ilfe von Koordinationsverbindungen. (IV. Mitt. vgl. vorst. 
Ref.) Wenn man die Fśirbung von Textilfasern auf die Bldg. von Nebenvalenzverbb. 
zuriickfuhrt, sind die Verss. von WlLLSTATTER (Ber. Dtsch. chem. Ges. 37  [1904]. 
3758) zur Zerlegung racem. Alkaloide durch Fiirben auf Wolle, sowie die von P o r t e r
u. I h r ig  (Journ. Amer. chem. Soc. 41. [1919]. 1264; C. 1 9 2 4 . I. 558), sowie von 
I n g e r s o l l  u . Adam s (C. 19 2 3 . I. 490) bereits ais Verss. zu betrachten, opt. Antipoden 
in Form von Molekiilverbb. zu trennen. Ahnlich wie W in d a u s , K l a n h a r d t  u . 
W e in h o ld  (C. 19 2 3 . I II . 153) das Digitonin, benutzen Vff. die Desoxycholsiiure 
zur Zerlegung yon Raeematen (vgl. S o b o tk a , C. 1931 . II. 1827; ferner W e iss
u. A b e le s , C. 19 3 2 . I. 2302): Methylathylessigsaure gibt eine Choleinsaure, die 
%  melir links- ais rechtsdrehende Form enthalt, 2-Phenylbutanol-(l) u. D ipenten 
zeigten dieselbe bevorzugte Neigung der (—)-Form zur Clioleinsaurebldg.; Mandel- 
saure u. Benzoin geben keine Choleinsaure. Auch aus rac. Campher wurde m it 2 Mol. 
Desoxycholsaure eine Choleinsaure erhalten, die 1/8 UberschuB der (—)-Form enthielt. 
Dasselbe Auswahlvermogen zeigt das — im Gegensatz zur Desoxycholsaure links- 
drehende — Digitonin. Da bekannt ist, daB gallensaure Salze die fettspaltenden 
Enzyme beeinflussen, ist dereń opt.-selektive Wrkg. vielleicht durch Gallensauren 
bedingt. — Die Dipentencholeinsaure (Koordinationszahl 3) hatte  F . 182°, die Campher- 
choleinsaure F. 183° [wie die des (-j-)-Camphers, R i ie in b o ld t ,  K o n ig  u . F lu m e,
C. 19 2 9 . I. 2060]. (Biochemical Journ. 26 . 905—09. 1932. Mount Sinai Hospital, 
New York.) B e rg m an n .

Martin Schenck, Zur Kenntnis der Gallensauren. XXXVI. Mitt. (XXXV. Mitt. 
vgl. C. 1 9 3 2 . II. 717.) Bei der Umlagerung der Oximinoaminosdure, C.,1H ,3N20„ (I), 
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m it 90%ig. H 2SO., entsteht auBer dem friiher (1. c.) beschriebenen Lactam C24H3SN20 9 
yom F. 258° in geringerer Menge ein in Nadeln krystallisierendes Prod. yom F. 22G°, 
in welchem sieli naeh VAN S l y k e  2 Aminogruppen nachweisen lassen, deren Zus. 
aber nicht der zu erwartenden Diaminopentacarbonsaure entspricht. Móglieherweise 
liegt eine II entsprechende Verb. yor. Das m it alkal. KMnO,, aus I hervorgeliende 
Aminoamid, C2JH3SN 2O0 (C. 1 9 3 2 . II. 227) licfert nach v a n  S l y k e  bei Ggw. von 
HC1 mehr ais 1 Mol. NH 2-N, was fur die angenommene Am inoamidstruktur spricht. 
Die bei der Einw. von H N 03 auf die Nitrosoverb. Gu H ziN 20 &, entstehende gallertige 
Substanz (SCHENCK u . KiRCHHOF, C. 1928- II. 1100) geht bei mehrtagiger Einw. 
der H N 03 in Biloidansaure, C22H 32C12, iiber. Fiir das gallertige Zwisohenprodd. wird 
die Konst. einer Kelonitrilsaure, C21H33N 0 9 (III), angenommen. (Ztschr. physiol. 
Chem. 2 1 1 . 88—96. 10/9. 1932. Leipzig, Veterinar-physiol. Inst. d. Univ.) Gugg.

Heinrich Wieland und Elisabeth Dane, Untersuchungen -iiber die Konstitution 
der Oallensauren. X X X IX . Mitt. Zur Kenntnis der 12-Oxycholansaure. (XX X V III. Mitt. 
vgl. C. 1 9 3 2 . II. 225.) Dioxy- u. auch Trioxycholansauren lassen sieli wegen der ver- 
sehiedenen Rk.-Fahigkeit der Oxygruppen durch partielle Dehydrierung in Oxyketo- 
siiuren uberftihren. 7,12-Diketocholansaure laBt sich zur 7-Keto-12-oxycholansdure 
liydrieren u. iiber das Semicarbazon nach KlSH NEK-W o l f f  in 12-Oxycholansaure (I) 
iiberfiihren. Die bei der therm. Zers. aus I  heryorgehende. Cholensaure laBt sich durch 
katalyt. erregten H  nicht hydrieren u. yerhalt sich gleich wie die aus Apoeholsiiure 
durch W asserabspaltung lieryorgehende Cholensaure. Mit HNOa laBt sich I  zur Tri- 
carbonsaure C2)/ / 3SO0 (H) aufspalten, welche in Anlehnung an die aus Litliocholsaure 

H \  ^OH

CH-CH-CH, ( )H-------- ĆH.C4H8-C 0 2H
sCHs CH,

\ c H , ĆH22

eCII2 COsH

I

1 7

II
heryorgehende Lithobiliansiiure ais 

O* 8’CO.jlI Thilobiliansaure bezeichnet wird. II
CH liiCt sieh bei der therm. Zers. nicht

wie die Lithobiliansiiure in ein 5-glic- 
i c CH driges Keton, sondern ahnlich wie die

Isolithobiliansaure in ein Anhydrid 
— CH» iiberfiihren. Daraus wird gefolgert, daB

die BLANCsche Regel fiir Dicarbon- 
sauren, welche sich yonkondensierten 
Ringsystemen ableiten, nur Giiltigkeit 
besitzt, wenn die beiden Carboxyle m it 
ein u. demselben Ring in Verb. stehen 
wie im Fali der durch Offnung von 
Ring IV entstehenden Atiobiliansiiure, 

dagegen nicht fiir die Thilobiliansaure (H) u. fiir die durch Offnung von Ring II
heryorgehende Isolithobiliansaure. Dam it fiillt auch das einzige Argument fiir die
Auffassung von Ring I I  ais 5-Ring. Auch die Annahme, daB in Ring I I I  ein 7-Ring 
yorliegt, wird fallen gelassen u. in Anlehnung an den yon R o sen h e im  u . K in g  (C. 1932- 
I I . 2189) gemachten Vorschlag Formel HI den Gallensauren u. dem Cholesterin zugrunde 
gelegt, wobei Ring B dem Ring I I I  u. Ring C dem Ring I I  in der bisher angewandten 
Formel gleichzusetzen u. die typ. C-Atome 3, 7 u. 12 an die in der Formel fettgedruckten 
Stellen zu yerlegen sind. Abweichend von R o sen h e im  wird Ring IV (D) 5- u. nicht 
6-gliedrig aufgefaBt u. die noch fehlende CH3-Gruppe an ein den Ringen A u. B gemein- 
sames C-Atom yerlegt. — 7-Keło-12-oxycholansaure, C24H 380 4. Bldg. durch partielle 
Red. von 7,12-Diketocholansaure m it P t0 2 +  H 2 in Eg., Oktaeder oder Nadeln aus 
Essigester. F . 176°. Aus Eg. +  W. m it Krystallwasser, F . 125—130°. Mit H2S 04 +
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12-Oxycholansaure, C2JHJ0O3. Bldg. beim Koclien m it Semi- 
Das abgeschiedene in Eg. u. A. wl. S e m i c a r b a z o n ,

(CH,C0)20  kirsclirot. — 
carbazid in alkoh. Lsg.
C26HjiOjlSr3) wird m it Na u. A. bei 175° gespalten u. die abgeschiedene Siiure aus Eg.
W. krystailisiert. Reehteckige Tafeln, E. 96—102°. Mit H 2SO.j +  (CH3C0)20  anfangs 
gelb, dann kirsclirot. — 12-Ketocholansaure, C21H af(0 3, entsteht aus I  m it H ,C r04.
Schuppen aus Eg. vom E. 148— 150°. — Thilobiliansdure, C21H 3S0 6. Bldg. aus I  m it 
H N 03 u . in scklechter Ausbeute aus 12-Ketocholansaure m it NaOBr. Verfilzte Nadeln 
aus h. Eg., E. 260—262°. M e t h y l e s t e r ,  C27H 44O0. A us CH30 H  Nadeln, E. 109°. 
A n h y d r i d ,  C2,jH360 5. Breite Nadeln aus Essigester, E. 201°. •— Cholensdure aus 
Oxyćhólansaure, C21H 380 2. W attige Nadeln aus A.-PAe. Aus Eg. E. 140—142°. [a] Din 
Chlf. +  33,2 u. 32,2°. M e t h y l e s t e r ,  C^H^Cj- Aus A. +  CH30 H  breite zu- 
gespitzte Nadeln, E. 72°. — Mcmobroni-12-ketocholansdwre, C2,H 370 3Br, aus Keto- 
cholansaurc u. Br in Eg. Hellgelbe Krystalle aus Eg., E. 178°. — 7,12-Dioxycholansdure 
aus 7,12-Diketocholansiiure m it P t0 2 +  H 2 in Eg., E. 208°. M e t h y l e s t e r ,  E. 54°.
— 7 -Oxy-12-ketochólansdure, C2JH 380 4, durch partiello Oxydation der Dioxysiiurc in 
Eg. m it H 2Cr04. Schuppen aus Essigester, E. 178°. LiEBERMANNSche Rk. negativ. 
Durch Abspaltung von W. en tsteht keine 12-Ketocholansaure, sondcrn durch An- 
hydrisierung des Carboxyls m it der 7-Oxygruppe ein Lacton CMH30O3, Nadeln aus 
Essigester, E. 217°. — Gemeinsam m it K. Kraft. 7,12-Diketocholansdure aus Dehydro- 
cholsaure. Dehydrocliolsiiure, gel. in A., wird m it Zn +  konz. HC1 22 Stdn. gekocht.
Beim Erkalten krystailisiert 7,12-Diketocholansaureester, E. 162°, welcher m it 1-n.
methylalkoh. NaOH verseift wird. (Z tsch r. physiol. Chem. 210. 268—81. 31/8. 1932. 
Miinchen, Bayr. Akad. d. Wissensch.) Gu g g e n h e im .

J. Errera, H. Vogels und L. Hauss, Tierische und pftanzliche Eiwei/ie. Elektro- 
metrische Analyse. (Vgl. C. 1932. I. 2211.) T ragt man bei der T itration von Proteinen 
mit HC1 die Veranderung des pn ais Eunktion des pn auf, so entstehen Kurven m it 
Jlaxima an den pn-Stellen, wo ein bestimmtes Protem  gerade abgesattigt ist. Bei 
einem Gemisch von Proteinen bleiben die Maxima der Komponenten erhalten. Es 
wurde z. B. aus gemahlenem Mais m it NaOH das Gesamteiweifi extrahiert. Die 
differentielle Titrationslcurve zeigte 4 Maxima. Durch Verfeinerung des Extraktions- 
yerf. konnten die entsprechenden Proteine isoliert werden, wobei das fiir jedes Protein 
charakterist. Maximum erhalten blieb. (Compt. rend. Acad. Sciences 193. 959—61.
1931.) G. V. S c h u l z .

R. Klimek und J. K. Parnas, Adenylsdure und Adeninnucleolid. Die im Muskel- 
gewebe oder im Protoplasma frei auftretende Adminfuranoribosid-S-pliosphorsaure (I) 
bezeicknen Vff. ais Adenylsdure, ais Adeninnucleotid dagegen die durch Hydrolyse 
aus Hefenucleinsaure u. anderen Polynucleotiden hervorgehende Verb. m it un- 
bekannter Stellung des Phosphorsiiurerestes. W ahrend sich die Muskeladenylsaure 
u. Inosinsiiure entsprechcnd den Angaben von E m b d e n  u. W a s s e r m  Ey k r  (C. 1929.
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I. 1123) m it CuS04 +  Kalk quantitativ  absclieiden, fallt das Adeninnucleotid aus 
Hefe nur zum geringen Teil aus. Das unterschiedliche Verh. beruht auf der Tatsache, 
daB der Pentoserest in der Adenylsaure unter den Eallungsbedingungen eine kom- 
plexe Cu-Yerb. zu bilden vermag, alinhch wie die mehrwertigen glykolartigen Alkohole, 
der Riboserest im Hefcnucleotid dagegen nicht. Die Unfahigkeit hangt m it der Art 
der Bindung der H 3P 0 4 zusanimen, da das durch Spaltung von Hefenucleotid dar- 
gestellte Adenosin ebenfalls eine komplexe Cu-Verb. bildet. Inosinsaure yerhiilt sich 
wie Adenylsaure, Hefeguanylsaure wie Adeninnucleotid aus Hefe. Adenylsaure (I) 
u. Inosinsaure enthalten zum Untersehied von den Hefenueleotiden benachbarte u. 
korrespondierende Hydroxylgruppen, welche nach B o e s e k e n  u . v a n  R o s s e m  (C. 1912.
I. 877) m it zugesetzter Borsiiure zu einem sauren Komplex von viel hóherer Disso- 
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ziationskonstante zusammentretcn konnen. Fiir das Adeninnuclootid aus Hefe wird 
daher Formel II oder III in Betracht gezogen. (Biochem. Ztschr. 252. 392—96. 7/9. 
1932. Lwów, Med.-chcm. Inst. d. Univ.) G u g g e n h e i m .

J. R. Katz, Zur Polymorphie der hochmolekularen Substanzen. I II . Die Mutarolation 
der Gelatine im Zusammenliang m it der Anderung des Rontgenspektrums beim Gelatinieren. 
(II. vgl. C. 1932. I. 2021. Vgl. auch 1932. I . 2190.) Vf. fafit zusammen, daB beim 
Gelatinieren der Gelatine Temp. u. Konz. den gleiehen EinfluB haben sowohl auf die 
Anderung des Rontgenspektrums wie auf die M utarotation bzw. den Enddrehwert 
der Lsg. Oberhalb 35° eingedampfte Gelatine ist im Róntgenbild am orph (a-Modi- 
fikation), der Enddrehwert nach C. R. S m it h  (C. 1919. I II . 691) =  •—120°. Unterhalb 
15° eingedampfte, lufttrockne Gelatine ist krystallin (/9-Modifikation) [ o c ] d  =  —313° 
(Endwert). Gelatinieren ist Auskrystallisieren; m it steigender Temp. schmelzen immer 
mehr Gelatinekrystallchen. — Ubereinstimmend m it der Annahme eines heterogenen 
Gleichgewichts zwischen a- u. jS-Modifikation ergeben im gleiehen Temp.-Intervall 
sowohl die opt. Drehung wie aueli die Quellungswarme ais Funktion der Temp. ganz 
ahnliche S-formige Kurven. 3 Figuren im Original. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 51. 
([4]. 13) 835—41. 15/7. 1932. Amsterdam, Univ.) D z i e n g e l .

J. R. Katz und A. Weidinger, Zur Polymorphie der hochmolekularen Substanzen.
IV. Versuch einer Erkldmng der Isomerien bei den Polysacchariden (Cdlulose, Starkę). 
(III. ygl. vorst. Ref.) Die beiden Modifikationen der Cellulose, die natire u. die mer- 
cerisierte sehen Vff. ais Raumisomere an, ebenfaUs nehmen sie fiir die 5 Modifikationen 
der Starkę Isomerio an, d. h. die einzelnen C6H 10O6-Gruppen sollen bei denselben ver- 
schiedene Form bzw. yerschiedene Konst. haben. Das ist moglich, denn die 5 C-Atome 
u. das O-Atom konnen im pyranoiden Ring nicht ohne sehr starkę Spannungen in 
einer Ebene liegen. Es laBt sich zeigen, daB analog den von B ó s e k e n  diskutierten 
isomeren Cyclohexanderiw. (z. B. Bettform, Stuhlform) eine ganze Reihe von Stereo- 
isomeren des Pyranringes moglich sind. Auch ohne Anderung der Identitatsperiode 
in der Faserachse konnen nun diese Modifikationen bei der Cellulose bzw. der Starkę 
ineinander iibergehen u. zwar in Lsg., beim Regenerieren aus Verbb. u. bei der Quellung, 
wahrend der feste Zustand die Ringform fixiert. Die Gleichgewichtsform wird hiiufig 
von der Temp. abhangig sein. 4 Figuren im Original. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 51 
([4]. 13) 842—46. 15/7. 1932.) D z ie n g e l .

E. Biochemie.
Kurt H. Meyer, Die neueren Erkenntnisse vom Bau der grojien Molekule gewahren 

uns Einblick in  Bau und Funktion tierischer Gewebe. Allgcmeinverstandliche Darst. 
(Umsehau Wiss. Techn. 36. 381—86. 14/5. 1932.) K l e v e r .

C. C. Palit, Induzierte und photochemische Ozydationen und ihre Wichligkeit bei 
biologischen Ersclieinungen. (Vgl. z. B. D h a r , C. 1932. I. 1986; 1930. I I .  2612.) 
Zusammenfassung der Unterss. der Schule yon D h a r  uber die Oxydation von Nah- 
rungsmitteln u. Stoffweehselprodd. u. dereń Beziehung zu Mangelkrankliciten. (Journ. 
physieal Chem. 36. 2504— 14. Sept. 1932. Allaliabad, Univ., Chem. Dept.) L o r e n z .

Gunnar Blix, Das Oxydoreduktionssystem Homogentisinsaure—Benzochinonessig- 
saure. F ur das Chinhydron aus Homogentisinsaure u. Chinonessigsaure bestimmt Vf. 
die Elektrodenpotentiale bei pn =  1,1—7,5, u. zwar in 0,0003-molaren Lsgg. Das 
Potential ist starker positiv ais bei irgendeinem anderen bekannten Redoxsystem — 
es liegt im physiolog. Gebiet bei +0,25 bis +0,26 V (auf die Normal-H-elektrode be- 
zogen), d. h. rn =  22— 23 —, sogar starker positiy ais bei dem 2,6-Dibromphenolindo- 
phenol, u. liegt noch oberhalb des hóehsten Potentials, das im lebenden Gewebe auf- 
tr itt . Es kann also der Abbau der Homogentisinsaure im Organismus nicht iiber Chinon- 
essigsaure fiihren. — Aus den Elektrodenpotentialen lassen sich in der ublichen Weise 
die Dissoziationskonstanten berechnen. Fiir die erste Dissoziationskonstante der Homo
gentisinsaure ergibt sich p  K  — 4,13, fiir die der Chinonessigsaure 3,49. — Die Tat- 
sache, daB Homogentisinsaure in biearbonatalkal. Lsg. yon Jod  zu Chinonessigsaure 
oxydiert wird, wahrend bein Ansauern das Jod  wieder frei wird (METZsche Methode), 
wird so yerstandlich, daB das pH-unabhangige Redoxpotential des Jod-Jodidsystems 
+0 ,54  V ist (bei der Redoxquote 1), so daB im alkal. Gebiet das Potential des unter- 
suchten organ. Systems unterhalb, im sauren oberhalb des Potentials des Jodsystems 
liegt. Es wird berecknet, daB wahrend der T itration von Homogentisinsaure m it Jod 
fiir 99,9 (99,99) %  Umsatz ph >  5,1 (6,1) sein muB, fiir 99,9(99,99) %  Umsatz in der
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entgegengesetzten Richtung < —0,6 (— 1,2). — Aus dem Verk. des Adrenalins, bei dem 
die oxydierte Form  bekanntlicli unbestandig ist, gegen Redoxindioatoren ergibt sieh 
die ungefahrc Lage seines Redoxniveaus zu otwa m  =  20 bei ph =  7, was gleichfalls 
physiolog. von Bedeutung ist. (Ztschr. physiol. Chem. 210. 87—93. 11/8. 1932. Upsala, 
Univ., Medizin.-chem. Inst.) B e r g m a n n .

E. S. Billig, Uber die Wirkung des Chinins a u f die mitogenetische Blutstralilung. 
Kleine Chiningaben (0,000 05 g subcutan, Maus) unterdriicken schon nach 15 Min. 
die Blutstrahlung. Aueh in yitro dem Blute zugesetzt, h a t Chinin die gleiche Wrkg. 
Glucosezusatz zum Blut war ohne EinfluB auf den mitogenet. Effekt. (Arch. Sciences 
biol., Moskau [russ.: Arehiv biologitseheskich Nauk] 31. 540—43.1931.) S c h o NFELD.

Medizinische Kolloidlehre. Hrsg. von Leopold Lichtwitz, Raphael Eduard Liesegang, Karl Spiro.
Lfg. 1. Dresden u. Leipzig: Steinkopff 1932. (80 S.) 4°. M. 5.—.

E t. Enzym chem ie.
Bruno Kisch, Chinone ais Fermenlmodell. V. Mitt. Yergleich der Desaminierung 

von einigen Di- w id  Tripeptiden m it der von Olykokoll. (IV. vgl. C. 1932. I I . 2468.) 
F ur die Desaminierung von Olycylglycin durch Oxyliydrocliinon liegt das Optimum 
des pH-Bereichs zwischen 6—-8, dagegen yon Glykokoll zwischen 11 u. 12. Mit Brenz- 
catechin ais K atalysatorm uttersubstanz ist die N H 3-Ausboutc boi Glycylglyein ais 
Substrat gering, jcdonfalls nicht m it der bei Verwendung yon Glykokoll erhaltenon 
yergleichbar. Entsprechendes gilt fiir die Glykokoll gut desaminierenden Katalysatoren 
Protocatechusdure, Homogenlisinsaure, Pliloroglucin, Resorcin u. Omega (Adrenalinchinori). 
Bei d iesen  K atalysatoren ist ein deiitlicher Unterschied des pn-Optimums der Des
aminierung yon Glykokoll u. Glycylglyein nicht zu ermitteln. Der giinstige pH-Bereicli 
fiir die  Glycylglyein schwach desaminierenden K atalysatoren Pyrogallol u. Hydro
chinon u. die starker desaminierende Oallussaure liegt mehr im  saueron Medium ais 
der der Glykokolldesaminierung. Die pH-Abhangigkeitskurven zeigen, daB der K ata- 
lyse der Glycylglycindesaminierung keine Spaltung des Substrats in Glykokoll voran- 
gehen kann. Diese Feststellung erhellt aueh aus der Tatsache, daB die oxydative 
Desaminierung von Glycylglycin u. Glycylleucin durch K atalyse mittels Oxyhydro- 
chinon im ganzen gepriiften pH -B ereich (6—12) in bezug auf die N H 3-Ausbeute fast 
quantitativ  gleich yerlauft, obwohl Leucin nur spurenweise, Glykokoll dagegen reich- 
lich durch Oxyhydrochinon desaminiert wird. Gehfc somit keine Spaltung in Glykokoll 
der Desaminierung der Dipeptide voran, so bleibt ais Erklarung fiir die ąuantita tiy  
gleiche N H 3-Ausbeute bei Glycylglycin u. Glycylleucin nur dio Annahme, daB dio 
freie endstandige Aminogruppe des Glykokolls der Desaminierung anheimfallt. Fiir 
diese Deutung sprioht aueh, daB Leucylglycylglycin yon keinem der gepriiften K ata
lysatoren merklich desaminiert wird. E in Vergleich der Wrkg. yersehiedener K a ta 
lysatoren zeigt, daB dio endstandige CH2-NH2-Gruppe im Glycylglycin durch Chinone 
u. Resorcin weniger angreifbar ist ais im Glykokoll, daB aber eine p-standige OH-Gruppe 
wie im  Brenzcatechin die Katalysatoren befahigt, die CH2-NH„-Gruppe des Glycyl- 
glycins leichter zu desaminieren ais die des Glykokolls oder Śerins (wenigstens in 
bestimmtem pH -B ereich). Dio Verss. m it Resorcin bestarken die fruher geauBerte 
Vermutung, daB der aus Resorcin bei hohem pa entstehendc K atalysator eine acycl. 
Verb. m it 2 m-standigen Ketogruppen sein diirfte. DaB Resorcin nicht zu Oxyhydro- 
cliinon oxydiert wird, zeigt sieh in dem yerschiedonen pE-Optimum der Glycylglycin- 
desaminierung durch Oxyhydrochinon u. Resorom. (Biochem. Ztschr. 250. 135—48. 
19/7. 1932. Koln, Uniy., Physiol. Inst.) Op p e n h e im e r .

Bruno Kisch, Chinone ais Fermenlmodell. VI. M itt. Die Katalyse der oxydativen 
Desaminierung von Olycyl-l-Tyrosin. (V. vgl. vorst.Ref.) Die meisten K atalysatorm utter- 
substanzen (Katalysagene) desaminieren Olycyl-l-tyrosin wie Olycylglycin u. Glycylleucin. 
Nur Oxyhydrochinon bowirkt bei pn =  7— 8 eine NH 3-Ausbeute, die doppelt so groB 
ist ais aus Glycylglycin oder Glycylleucin u. 4-mal so hoeh ais aus Glykokoll. Tyrosin 
wird unter Oxyhydrochinoneinw. im Bereich ph  =  7— 12 nicht desaminiert. Eine 
Spaltung geht der Glycyl-l-tyrosindesaminierung nicht voran. Andere Katalysagene 
(Brenzcatechin, Pyrogallol, Oallussaure, Adrenalin, Adrenalon, Resorcin, p-Chinon) 
desaminieren Glycyltyrosin in etwa gleichem AusmaB wie Glycylglycin u. zwar optimal 
im selben pH-Bereich (7—9). Die Ausnahmestellung des Oxyhydrochinons u. der 
charakterist. Kurvenverlauf der pH-Abhangigkeit fiir die Desaminierung von Glykokoll 
u. der 2 Dipeptide liiBt Vf. an die Moglichkeit denken, Oxyhydrochinon zu agnoscieren
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dureh den Kurvenverlauf der katalyt. Desaminierung von Glykokoll, Glyoylglycin 
u. Glyeyltyrosin bei wechselndem Lsg.-pH- Es wird versucht, m it dieser Methode 
nach dem Vorkommen von Oxyhydrochinon in tier. Organen zu fahnden. (Bioehem. 
Ztschr. 252. 380—86. 7/9. 1932.) Op p e n h e im e r .

I. Banga, A. Szent-Gyorgyi und L. Vargha, Uber das Co-Fe.rme.nt der Milch- 
saureoxydation. Die dehydrierende Oxydation der Milchsaure ist an die Ggw. eines 
Co-Fermentes gebunden, das zuglcich das Co-Ferment der Hauptatm ung darstellt. 
Die Herst. dieses Co-Fermentes aus dem gewaschenen Herzmuskel des Schweines 
wurde gegenuber der bisherigen Arbeitsweise (C. 19 3 2 . II. 735) yereinfacht. Die er- 
lialtenen Praparate stellcn ein goldgelbes, den Farbstoff Cyloflav enthaltendes Pulver 
dar. Der Cytoflaygeh. der Praparate geht m it ikrer A ktivitiit parallel. Ob der F arb 
stoff einen integrierenden Bestandteil des Co-Fermentes bildet, konnte noch nicht 
festgestellt werden. Uber die chem. N atur des Co-Fermentes ist bisher nur erm ittelt, daB 
es weder m it Adenylsaure noch m it Adenylpyrophosphorsaure ident. ist. — Gewaschener 
Muskel zeigt keine oder nur geringfiigige 0 2-Aufnahme; Milchsaure allein bzw. Co- 
Ferm ent allein bedingen keine bzw. eine geringe Zunahme der Os-Aufnahme. Milch- 
silure +  Co-Ferment bewirken eine intensive 0 2-Aufnahme. Dabei wird nur rechts- 
drehende Milchsaure angegriffen; die Wrkg. ist schon bei sehr geringer Konz. (Ysoo Mol.) 
sehr intensiy. Die linksdrehende Saure wird nieht angegriffen, hem mt aber nicht die 
Oxydation der rechtsdrehenden Saure. — Die angegriffenen Moll. der Milchsaure 
werden vollig zu C02 u. H 20  oxydiert. Eine Phosphorylierung scheint nicht sta tt- 
zufinden. (Ztschr. physiol. Chem. 2 1 0 . 228—35. 31/8. 1932. Szeged, Univ.) H e s s e .

K. G. Stern und E. Stern, iUber die Proteinasen insektivorer Pflanzen. Im  Sekret 
der Fangkannen von Nepenthes Hibberdii u. Nepenthes m ixta wurden zwei echte 
Proteinasen nachgewiesen: eine kathept., optim al auf isoelektr. EiweiB (ph =  4—5) 
wirkende, u. eine tryp t., optimal bei pn =  8 wirkende Proteinase. Die gleichen 
Enzyme wurden im E x trak t des Druscngewebes der Fangorgane gefunden. Bei dem im 
Sekret herrschenden pn =  etwa 7 ist im wesentlichen die tryp t. Proteinase wirksam. 
Bei der Priifung des Verh. dieser Proteinasen gegen Kórper, die ais A ktivatoren anderer 
Proteinasen bekannt sind, konnte weder eine Aktivierung der Gelatinespaltung dureh 
die kathept. Proteinase mittels HCN, H 2S oder Cystein, noch eine Aktivierung der 
Tryptase dureh Enterokinase festgestellt werden. Die Tryptase verhalt sich demnach 
wie das entsprecliende Enzym der farblosen Blutzellen. —  Nachdem kiirzlich O k a h a e a  
(C. 1 9 3 2 . I. 1912) bei einer anderen insektivoren Pflanze (Drosera rotundifolia) eine 
echte Pepsinase gefunden liat, gelangen Vff. zu dom SeliluB, daB die Pflanzen der 
Erzeugung der gleichen sezernierten Proteinasen fahig sind wie die lioheren Tiere. 
(Bioehem. Ztschr. 2 52 . 81—96. 20/8. 1932. Berlin, Rud.-Virclrow-Krankenh.) H e s s e .

M. Klinkowski, Zur Biologie der Karloffel. Beitrdge zur Kenntnis der Karloffel- 
knollenkatalase. Die Wrkg. der Katalase wurde gemessen an der Menge des aus 500 mg 
Kartoffelpulver u. 25 ccm 3%ig. H 20 2 entwickelten Sauerstoffs. Hierzu dient eine im 
Original abgebildete A pparatur: ein U-Rolir, bei dem die Verb. zwischen den beiden 
Schenkeln durcli einen Gummischlauch gebildet wird u. bei dem der das 0 2 auf- 
nehmende Schenkel mittels eines Triebwerkes standig so gestellt wird, daB die W.- 
Saulen in boiden Schenkeln stets auf dem gleichen Niveau gehalten werden. Da beim 
sonst ubliehen VerschluB, der erst nach Einfiillen des H ,0  gesclilossen werden kann, 
Gasverluste bis zu 10% auftreten, wurde zur Beseitigung dieses Fehlers ein neuer, im 
Original beschriebener VerschluB konstruiert. Zur Herst. des Kartoffelpulvers werden 
die Knollen ungeschalt in kleine Stiicke geschnitten, bei Zimmertemp. getrocknet, im 
Morser zorrieben u. dureh ein feines Sieb von groberen Anteilen befreit. Das Pulyer 
muB so fein ais moglich sein, da m it dem Grad der Feinheit auch die Katalasewerte 
ansteigen. — Die einzelnen Teile einer Knollc zeigen nicht die gleiche W irksamkeit. 
Dio Rindensubstanz ist wirksamer ais das Parenehymgewebe. Die Unterss. von 
Kronen- u. Nabelenden ergaben kein einheitliches Bild; in der Mchrzahl der Falle 
besitzt. das Kronenende eine groBere W irksamkeit. — Zwischen dem S tandort der 
Mutterpflanze (Gnois, Phyllit u. Granit des Fichtelgebirges; Dahlemer Abbauboden) u. 
der K ata laseak tm ta t der Knollen war keine Beziehung zu erkennen. — Beim Lagern 
der Knollen erfahrt die K ata laseak tm ta t eine starkę Anderung. Dabei scheint ein 
Unterschied zwischen abgebauten Knollen u. vollvitalen Knollen zu bestelien. Ab- 
gebaute Knollen zeigen anfiinglieh hohe Werte, die im Verlauf der Lagerung zu sehr 
niedrigen W erten absinken. Mehr oder minder gesunde Knollen zeigen nicht diesen 
steilen Abstieg; sie besitzen anfanglich niedi-igere W erte ais die Abbauknollen u.
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erreichen nicht die tiefcn Endwerte. Beziehungen zwischen dem Gesundheitszustand 
der Staude u. den erm ittelten Katalascwerten haben sich nicht ergeben. — Der Yer- 
wendung der Katalasebest. zur Diagnostik der V italitat von Kartoffelknollen stellen 
sich groBe Schwierigkeiten entgegen.

In  einem Nachwort bem erkt 0. Loew im AnschluB an seine bekannte Auffassung 
der Bedeutung der K atalase (P f l u g e r s  Arch. Pliysiol. 129 [1909]. 560), daB bei der 
Abnahme des Katalasegeh. in den erkrankten Kartoffelzellen das H 20 2 nicht melir 
rasch genug zers. werden konne u. dann eine schadliche Oxydationswrkg. auf das 
Protoplasma nicht melir vollstandig yerhindert werden konne. Vólliges Verschwinden 
der K atalase wiirde den Tod der Żellen bedeuten. (Arbb. biol. Reichsanst. Land- u. 
Forstwirtsch. 20. 91— 99. 1932. Berlin-Dalilem, Biol. Reichsanst. f. Land- u. Forst- 
wirtscli.) H e s s e .

łan M. Robertson, Eine Sludie uber die Tyrosinase der Kartoffelknollen. Die 
Wrkg. der Tyrosinase in Kartoffelknollen kann m it Hilfe von p-Kresol bestimmt 
werden. Hierzu wird ein rechteckiges, 0,75 cm dickes Stiick der Knolle m it einigen 
Tropfen der Lsg. des Reagens behandelt, */2 Min. auf Filtrierpapier abgetrocknet u. 
die entstehende Farbung im Lovibond-Tintometer m it roter u. gelber Standardfarbe 
yerglichen. Die Rk. zwischen Tyrosinase u. p-Kresol verlauft monomolekular mit 
einem kurzeń linearen Stiick am Anfang. Der Temp.-Koeff. der Rk. betragt fur 8— 18° 
2,28, fiir 13—23° 1,86, fiir 18—28° 1,52. Die W irksamkeit des Enzyms hangt vom 
Reifezustand, von der Sorte u. von Verletzungen usw. ab, ist aber unabhangig von 
dem Gewicht der Knollen, Bodenverhaltnissen u. Lagerung. (Proceed. Roy. Soc. 
Edinburgh 52. 309—14. 1932. Edinburgh, Edinburgh and E ast of Scotland Coli. of 
Agricult.) H e s s e .

A. Oparin und S. Risskina, Uber die Aktwitdt der Amylase in  den Blattern 
der Zuckerrube. Sowohl in frischen ais in getrockneten Blattern der Zuckerrube 
ist eine bedeutende Menge der Amylase fisiert u. befindet sich liier zum Teil in 
gebundenem u. unwirksamem Zustand. Bei wiederholtem Auswaschen m it W. geht 
allmahlich die gesamte Amylase in Lsg.; dabei erfiihrt dio Gesamtmenge des akt. 
Enzyms eine Zunahme. Dureh Extraktion m it Pufferlsgg. nach Mc I l v a in e  von 
Ph =  8 kann die Hauptmengc der Blattam ylase in ak t. Zustand in Lsg. erlialten 
werden. — Bei Autolyse der B latter erfolgt eine verhaltnismaBig schnell fortschreitende 
Inaktivierung der Amylase. (Biochem. Ztschr. 252. 8— 15. 20/8. 1932. Moskau, 
Zentrales Forschungsinst. f. Zuckerind.) H e s s e .

E. W. Schmidt, Uber die Lokalisalion der Tyrosinase in der Zuckerrube. (Ztschr. 
Ver. Dtscb. Zuckerind. 82. 564—69. Juni 1932.) T a e g e n e r .

Lathan A. Crandalł jr. und łan S. Cherry, Sludien iiber die Spezifitdt und das 
Verhalten von Blut- und Gewebelipasen. Im  Blut ist im allgemeinen keine Lipase, 
welche wahre F ette  spaltet, vorlianden. Vff. konnten zeigen, daB nach Anderung der 
Pankreasfunktion (dureh Abbinden der Ausfiilirungsgange, dureh teilweise Ent- 
fernung usw.) eine wahre Lipase, welche 01ivenól spaltet, auftrat. (Proceed. Soc. 
exp. Biol. Med. 28. 570—72. 1931. Northwestern Univ., Med. School.) H e s s e .

Lathan A. Crandall jr. und łan S. Cherry, Vorkommm einer Olivenól spalłenden 
Lipase im  Blut von Patienten mit multipler Sklerosis. Von 19 Patienten m it multipler 
Sklerosis zeigte das Blutserum in 6 3 %  der Falle lipatische Wrkg. Von 146 nicht an 
dieser K rankheit leidenden Personen wies das Blut in 9 6 %  der Falle keine lipatische 
Wrkg. auf. In  vielen Fallen von Leber- u. Pankreasleiden tra t ebenfalls lipat. Wrkg. im 
Serum auf. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 28. 572—74. 1931. Northwestern Univ., 
Med. School.) H e s s e .

łan S. Cherry und Lathan A. Crandall jr., Uber die Spezifitdt der Pankreas- 
lipase; ikr Auftreten im  Blut nach Pankreasverletzung. Nach Unterbindung der Pan- 
kreasausgange kam  es beim Hundo zu einer starken Steigerung einer olwenólspal- 
tenden Lipase im Blut; hingegen war eine deutliche Vcranderung der Esterase nicht zu 
beobachten. Die Esterase wurde dureh Hydrolyse von Tributyrin u. A thylbutyrat 
bestimmt. Diese Ergebnisse werden im Sinne einer Spezifitat der Lipase ausgedeutet. 
Der Ausdruck Lipase sollte den Enzymen vorbehalten bleiben, die echte F ette  u. Ole zu 
spalten vermógen, wahrend die Bezeiclinung Esterase fiir cinfache Ester spaltende 
Enzyme anzuwenden ist. Lipase wurde in betrachtlichem Umfang nur im Pankreas, in 
der Darmschleimhaut, in Leber u. Milz aufgefunden; alle untersuchten Organe ent- 
hielten aber Esterase. Das Verh. von Pankreas-, Leber- u. Serumextrakten gegen- 
iiber 21 Estern wurde untersucht, ohne daB weitere spezif, Merkmale aufgefunden
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wurden. (Amer. Journ. Physiol. 100. 266— 73. 1932. Northwestern Univ., Med. Scliool, 
Dep. of Physiol. and Pharmacol.) W a d e h n .

E 2. Pflanzenchem ie.
Christo G. Danoff und Julius Zellner, Beilrage zur vergleichenden Pflanzen

chemie. X X III. Zur Chemie der Binden. V III. Mitt. (X X II. [VII.] vgl. C. 1931. I. 
297.) Aus der Rinde der Ebercsche (Sorbus aucuparia L.) isolierten Vff. nachfolgendo 
Verbb.: aus dem unyerseifbaren Anteil des PAe.-Extraktes Cerylalkohol, dańeben eine 
Verb. der ungefahren Zus. C35H 600  vom F. 193°, fiir die der Namc Sorbikorlol I  vor- 
gcschlagcn wird; aus dem verseiften Anteil des PAe.-Extraktes wurde Stearinsaure 
gewonnen; der A .-Extrakt lieferte neben Cerylalkohol eine Substanz C30H 30O2, das 
Sorbikorlol I I  (aus Essigester-PAe. Nadeln, F. 263°, [a] =  — 28,9°; ein krystallisiertes 
Acetylderiy. konnte nicht erhalten werden, das Benzoylderiv., C23HM0 3 oder C30H 38O4 
h a t den F. 145°). Dor A.-Auszug der Rinde enthiilt Phlobaphene, Gerbstof/e, Invert- 
zucker u. bas. Stoffe, wahrscheinlich yorzugsweise Cholin. — Aus dem A .-Extrakt 
von Rinde von Kastanie (Caslanea satira M ili.) wurde im unyerseifbaren Anteil Phylo- 
sterin (F. 133—135°) gefunden, neben gelbroten amorphen Harzkorpern, yon denen 
durch Umkrystallisieren aus A. u. Essigester abgetrennt wurde. Der yerseifbare Anteil 
des A.-Extraktes lieferte Fettsauren von der Schmelzlinie 72—76°. Der A.-Auszug 
der Rinde enthielt Phlobaphene, Gerbsloffe u. Imertzucker. Dieser wurde in einer fiir 
Rinden ungewóhnlich groBen Menge gefunden. Bas. Stoffe konnten n icht sicher nach
gewiesen werden. (Monatsh. Chem. 59. 307—13. Marz 1932.) W il l s t a e d t .

M. Rindl, Die Alkaloide der Rinde von Strychnos Henningsii. I I .  (Vgl. C. 1931.
I. 1772.) Vf. ha t aus dieser Rinde die essigsaure Lsg. eines Alkaloidgemisches bereitet, 
m it NH.jOH alkalisiert u. m it Chlf. extrahiert. Der Chlf.-Ruckstand (iiber 5%  der 
Rinde) war ein farbloser Firnis, welcher beim Verreiben m it A. in ein fast wciBes Pulyer 
iiberging. Dieses konnte auf keine Weise krystallin erhalten werden. Auch durch 
Ausschiitteln obiger Chlf.-Extrakte m it l° /0ig. H 2S04 u. fraktioniertes Fallen m it NH3- 
Gas wurde kein besseres Prod. erzielt. Bromierungs- u. Benzoylierungsverss. waren 
erfolglos. Sublimation im Hochvakuum ergab unter starker Zers. u. Gasentw. (nicht 
C02) sehr wenig Krystalle yon F. 135— 140° u. alkaloid. N atur. — Verss. in der M e r c k - 
schen Fabrik haben ergeben, daB die Alkaloide von Strychnos Henningsii yiel weniger 
giftig sind ais Strychnin, ganz anders wirken wie dieses u. keinen therapeut. W ert be- 
sitzen. (Trans. Roy. Soc. South Africa 20. 59—64. 1931. Bloemfontein, Gr e y - 
■TJniv.) _ L in d e n b a u m .

Joaąuin Maranon und Jose K. Santos, Morphologische und chemische Unter- 
suchung der Samen von Eryłhrina variegata var. orientalis (L inn .) Merrill. (— Erythrina 
indica Lam.). Hypaphorin kann durch Fallung aus seiner wss. Lsg. m it Phosphor- 
molybdansaure, Trocknen des Nd., Verreiben m it Natrium carbonat u. Extraktion 
m it absol. Alkohol daraus dargestellt werden. Hydrochlorid F . 227°, Hydrobromid 
F . 225°. Das Alkaloid findet sich hauptsachlich in den Kotyledonen u. w irkt redu- 
zierend. — Ferner ist ein eharakterist. riechendes Ol yorhanden sowie ein Saponin. 
(Philippine Journ. Science 48. 563— 80. Aug. 1932. Manila, Univ. of Philippines and 
Bur. of Science, Dep. of Botany.) LiNSER.

R. O. Bengis und R. J. Anderson, Die Chemie der Kaffeebohne. I. Uber die 
unverseifbare Substanz des Kaffeebohnenols. Darstellung und Eigenschaften des Kaliweols. 
Vff. haben den unyerseifbaren Anteil des Kaffeebohnenfettes untersucht u. gefunden, 
daB derselbe aufier geringen Mengen eines dem Sitosterin sehr ahnlichen Phytosterins 
ais Hauptbcstandteil eine schón krystallisierte, hoch ungesiitt., stark  opt.-akt. u. 
auBerst empfindliche Substanz enthiilt, welche sie Kahweol nennen. Dieselbe scheint 
dic Zus. Cj9H 260 3 m it 1 OH zu besitzen (Bldg. eińes Monoacetylderiy.) u. lieB sich, 
obwohl wenig glatt, zu einer Verb. C19H 320 3 m it 2 OH hydrieren, wobei offenbar ein 
CO zu CH(OH) reduziert wird.

V e r s u c h e .  Frisch geróstete Kaffeebohnen m it PAe. extrahiert, letzteren im 
C02-Strom entfernt, F e tt in Aceton gel., F iltra t yerdam pft. Das F e tt zeigte JZ. 96,05, 
VZ. 172,08, R e ic h e r t -W o l l n y -Z. 0,866, [a]D25 =  — 13,24° in Chlf. In  N -at mit 
alkoh. KOH verseift, m it W . verd., m it A. extrahiert, Verseifung u. Extraktion wieder- 
holt. Erhalten ein dunkelrotes, halbfestes Prod., 10,2°/o des angewendeten Fettes.
— Kahweol, C19H 260 3. TJnyerseifbarcs in wenig h. Aceton gel., m it PAe. gefallt, erst 
óligen, beim Schiitteln krystallincn Nd. m it PAe. gewaschen (I). Aus Mutterlauge 
u. Waschfl. seidige Nadeln (II). I lieferte aus Aceton-PAe., dann Aceton groBe penta-
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gonale oder trigonale P latten, aus A. (Kohle) farblose Nadeln. Mutterlauge von I  
u. I I  hinterlieB ein Harz, u. dieses lieferte aus CH3OH quadrat. u. rhomb. P latten  m it 
Krystall-CH30H . Alle K rystalle zeigten F . 143—143,5°, [a]D21 =  —204,54° in CH30H , 
selir empfindlich gegen Luft, L icht u. Warme. E n tfarb t Br. Keine konstantę JZ. 
wegen Bldg. eines unl. Prod. Keine Fiirbung m it FcC13 in A. L ie b e rm a n n -B u rc h a rd -  
Rk. hellrot, dann tief dunkelrot. Dio Nadeln farbten sich an Licht u. L uft sofort gelb- 
lich, dann stark  gelb u. hatten  nach 34 Tagen 4,9%  zugenommen; F . je tzt sehr un- 
scharf, Drehung niedriger, in Chlf. unvollstandig 1. — Acetyldeńv., C21H 280,.. Mit 
Acetanhydrid-Pyridin (W.-Bad). Aus verd. A. Prismen, aus A. P latten  m it 1/2 H„0, 
bei 125° sinternd, F . 142—144°. — HydroJcahweol, C10H 32O3. Durch Hydrieren in A. 
mit P t0 2 (mehrmals erneuert); zuerst schnelle, dann sehr langsame H-Aufnahme; 
schlieBlich m it Kohle behandelt, F iltra t im Vakuum u. C 02-Strom verdam pft, m it A. 
verrieben. Halbkrystallin, aus Aceton +  PAe. weiB, amorph, m it einzelnen Krystallen, 
bei 165° erweichend, F . 171—172°, bei 175° klar, JZ. 33,63 ( =  ca. 1 Atom J), 
[a]D»  =  —67,81° in CH3OH. Aus dem A.-l. Teil ein Prod. yon JZ. ca. 121,6, 
[k]d23 =  —58,94° in CH3OH. — Diacetylderiv., C23H 30OE. Aus dem A.-unl. Teil. Durch- 
sichtiges Harz. — Bisnaphthylcarbamat, C41H4(!0 5N 2. Durch Erhitzen m it Naphthyl- 
isocyanat. Aus absol. A. (Kohle) +  W. amorph, boi 118° erweichend, F . 128°. — 
Siłosterin, C27H 40O,H2O. Obige Nadeln I I  lieferten aus PAe. (Kaltegemisch), dann 
CH3OH Nadeln, aus A. sehr diinne P latten , F. 138— 139°, [a]u21 == —35,58° in Chlf. 
LiEBERMANN-BuRCHAKD-Rk. tief griin. (Journ. biol. Chemistry 97. 99— 113. Ju li 
1932. New Haven, Yale-Univ.) ' L in d e n b a u m .

Julius Zellner, Zur Chemie der Halophyten. I II . M itt. (II. vgl. C. 1931. I. 296.) 
Ein wss., zum Sirup eingeengter Auszug aus Suaeda salsa Pall. gibt beim Versetzen 
mit dem doppelten Volumen A. einen Nd. (A). Das F iltra t liefert beim Versetzen m it 
Pb-Essig eine Fallung (B). Das F iltra t hiervon wird entbleit (H2S), vom A. befreit, 
mit H 2S04 angesauert u. m it Kieselwolframsaure gefallt (Nd. C). Im  F iltra t dieser 
Fallung ltonnte InverlzucJcer nachgewiesen werden. Aus dem Nd. C wurde Betain 
in Form seines Oolddoppelsalzes, C5H 120 2NCI-AuCl3 (F. in Berichtigung einer friiheren 
Angabe 230—235°) isoliert. Aus B  wurden erhebliche Mengen yon Oerbstoffen gewonnen. 
Aus A  wurden durch Dialyse die Mineralsalze (Chloride u. Sulfate yon Na u. K  neben 
Spuren von Mg- u. Ca-Salzen) entfernt. Der zuruckbleibende organ. Anteil stellt ein 
peklinartiges Kolilehydrat dar. (Monatsh. Chem. 59. 305—06. Marz 1932.) W il l s t a e d t .

Masuzo Shikata und Mamoru Watanabe, Chemische Untersuchungen uber Torf- 
moos. Teil I . Cliemische Zusammenselzung von Sphagnum filbriatum, Wils. Die nach 
verschiedenen Methoden aus Torfmoos dargestellte Cellulose zeigto in Menge u. Eigg. 
erhebliche Unterschiede. Vergleich der aus Holz u. Torfmoos isolierten Cellulose- u. 
Ligninmengen miteinander. (Buli. agricult. chem. Soc. Japan  8. 77—78. A pril/Juni 
1932. Kyoto, Imperial Univ.) W. S c h u l t z e .

i
Es. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

Artturi I. Virtanen, Uber die Stickstoffnahrung der Pflanzen. Besonders bestimmto 
Aminosauren sind vorziiglichc N- Quellen fiir manche Legummosen, die ihre N-Nahrung 
aus den Wurzellmóllchen erhalten. Auch Gramineen, wie K om  u. Hafer, Yermogen 
organ. N-Verbb. auszunutzen. F ur diese Pflanzen ist Asparagin eine yorziigliehe 
N-Quelle, Asparaginsaure dagegen eme sehr schleehto. Die aus den Wurzelltnollchen 
der Legummosen herausdiffundierenden organ. N-Verbb. konnen ais solche yon den 
Gramineen ausgenutzt werden. In  Mischkulturen von Legummosen u. Gramineen, 
sowie in Boden, welche reich an organ. N-Verbb. sind, haben die organ. N-Verbb. offen- 
bar eine groBe Bedeutung ais N-Nahrung der Pflanzen. (Suomen Kemistilehti 5. 
67A—74. 15/7. 1932. Helsinki, Biochcm. Inst.) R o u t a l a .

Hiroshi Hasegawa und Sei Iwata, Untersuchung uber die Verdnderungen der 
Bestandleile der Tabakpflanze wahrend ilirer Wachstwmsperioden. I. Organische Bestand- 
teile. W ahrend 5 Wachstumsperioden wurden yon zahlreichen Tabakpflanzen die 
Samlinge, ersten Blatter, spateren B latter, Stengel, W urzeln u. Bluten untersucht. 
Best. von Gesamt-N, NH3-N, N 0 3-N, Amido-N, Protein-N, Nieotin-N, Apfelsaure, 
Citronensaure, Oxalsaure, Essigsaure, Tannin, Pektinsubstanz, Stiirke, Traubenzucker, 
Rohrzucker, Dextrin, Rohfaser u. R ohfett nach der Methode von K is s l in g  u . Sc h l o - 
SING. (Buli. agricult. chem. Soc. Japan  8. 69—70. A pril/Juni 1932.) W. S c h u l t z e .

F. F. Halma, Faktoren, welche den Beginn des Sprossens von Citrus-Stecklingen 
beeinflussen. Injektionen von HC1, K(OH), Na(OH), Dextrose, K M n04, Ca(N03)2,
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N aN 03, Ather u. dest. W. yermoehten dic Sprossung nicht fórdernd zu beeinflussen. 
(Hilgardia 1. 295—340. 1926. California Agricultural Exper. Stat.) W. S c h u l t z e .

Chas. B. Lipman und L. Greenberg, E in  newes aulotrophisches Bacterium, das 
Ammoniak direkt zuN ilra t ozydiert und Petroleum abbaut. (Science 75. 192—93. 12/2. 
1932. — C. 1932. I. 2338.) L. E n g e l .

NielS Nielsen, Die Wirkung von Rhizopin a u f die Erzeugung von Aspergillus niger. 
(Vgl. C. 1931. I. 2352.) Entsprechend vorbercitete K ulturen von Aspergillus niger 
ohne Zusatz u. m it 10% Rhizopinlsg. werden verglichen. Die Produktion von Asper
gillus niger ist bei Zusatz von Rhizopin bis 144 Stdn. Einw. gróBer, betriigt zwischen 
36— 60 S tdn etwa 3,5 mai so viel u. nim m t dann wieder ab. — M it steigender Rhizopin- 
konz. steigt die Ausbeute an  Aspergillus niger, optima! auf die neunfache Menge. Der 
Gegenvers., ob die Nahrsubstanzen der Rhizopinlsg. dic Wrkg. yerursachen, fiillt 
negatiy aus. —- Ob es dieselbe Substanz ist, die das W achstum von Avenacoleoptilcn 
u. von Aspergillus niger bewirkt, ist noch nicht entschieden. (Compt. rend. Lab. Carls- 
berg 19. Nr. 5. 10 Seiten. 1931.) L. E n g e l .

F. Pirrone, Indol, Indone und alkoholische Garung. Indol, a-Methyl-/3-phenyl- 
indon, a-Athyl-/?-phenylindon u. oc,/?-Diphenylindon wirken ausgesprochen beschleu- 
nigend auf die alkoh. Garung. Die beschleunigende Wrkg. steigt m it der Anzahl der 
C-Atome im Molekuł. (AnnaliChim. appl. 22. 501—08. Juli 1932. Messina.) G r im m e .

W. Bachmann, tJber Fernwirkung einer Hefekultur a u f Mikroorganismen. Verss. 
des Vf. machen es wahrscheinlich, daB die entwicklungsliemmende Eernwrkg. einer 
Hefekultur auf Mikroorganismen nicht auf Strahlung, sondern auf den EinfluB gas- 
fórmiger Prodd. zuruckzufiihren ist. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 124. 113—22. 
30/3. 1932. Kónigsberg, Hygien. Inst. d. Albertus-Univ.) K o b e l .

E4. Tierchem ie.
H. Jensen und K. K. Cken, Chemische Studien iiber Krótengifte. V. Die basischen 

Bestandteile des Krolensekrets. (IV. vgl. C. 1932. I. 1545.) Die wirksamen Prinzipien 
der Krótensekretc lassen sich in 3 Gruppen einteilen: a) die neutralen Bufagine, b) die 
Bufotoxinc, Verbb. aus Suberylarginin u. dem entsprechenden Bufagin, c) bas. Bestand
teile, zu denen Epinephrin u. die sogen. Bufołenine gehóren. Die Bufotenine geben 
Salze m it Flavian- u. Pikrinsaure; Vff. haben sie meist ais Flavianate isoliert; yer
schiedene Bufotenine zeigen ausgesprochene Wrkg. auf den B lutdiuck. W iELAND, 
H e s s e  u . M i t t a s c h  (C. 1931. II. 2888) haben das Bufotenin aus Bufo yulgaris u. 
das „Bufotenidin“ aus der chines. K róte m it dem Hypaphorin (I) in Strukturbeziehungen

. CH, • CII • CO -------1 ■ CHj • CII, • NII,
(CHB)3Ń • Ó I

N il N il
gebracht. Diese Annahme ist aber wegen der Blutdruckwrkg. der Bufotenine un- 
wahrscheinlich; der Zweifel wird yerstarkt durch die Beobachtung, daB I  den Blutdiuck 
nicht beeinfluBt. Die Annahme yon W i e l a n d  u . Mitarbeitern, daB das yon den Vff. 
friihcr aus der chines. Drogę Ch’an Su isolierte Bufotenin mit dem aus Bufo yulgaris 
ident. sei, trifft nicht zu. — Ober die chem. N atur der Bufotenine ist wenig bekannt; 
die Bufotenine Nr. 1— 6 zeigen die Farbrkk. der Indo lderiw .; das Bufotenin aus 
Cli’an Su spaltet m it Alkali Trimethylamin; in diesen Stoffen liegen wohl D eriw . des 
Indolylathylamins (H) vor. Nr. 1—3 sind anscheinend ident. Nr. 3— 6 bilden eine 
zweite, mit Nr. 1—3 offenbar chem. ycrwandte Klasse; sic enthalten 1 CH3 weniger 
ais Nr. 1—3. Nr. 7—11 haben keine Blutdruckwrkg. Nr. 7 ist offenbar Tryptophan, 
Nr. 8 Methyllrypłophan, Nr. 9 Tetrahydrometliyllryptophan-, Nr. 10 u. 11 sind offenbar 
ident. — Bufoteninflavianate: Nr. 1, aus Ch’an Su, C13H 20O2N 2 +  F l[— C10H„O8N 2S], 
F. 200,5°. Nr. 2, aus Bufo bufo gargarizans (chines. Krote), Ć13H 20O2N2 +  Fl, F. 199°. 
Nr. 3, aus B. fowleri, C13Ho00 2N2 +  Fl, F. 198—199°. Nr. 4, aus B. formosus, 
C12H 180 2N 2 +  Fl, F. 186— 187°. Nr. 5, aus B. bufo bufo [ =  B. yulgaris], C12H 180 2N2 +  
Fl, F . 180.—181°. Nr. 6, aus B. yiridis yiridis, C12H 180 2N2 +  Fl, F. 170°, offenbar 
unrein, wurde bei einer zweiten Darst. m it F. 130° u. ohne Blutdruckwrkg. erhalten. 
Nr. 7, aus B. yalliceps, Cu H 120 2N2 +  Cł0H 6O8N 2S, F. 261—262°. Nr. 8, aus B. marinus, 
Ci2H 140 2N 2 +  C10H 6O8N 2S, F. 271—272°. Nr. 9, aus B. alvarius, C12H 180 2N2 +  
C10H 6OsN2S, F. 224—225°. Nr. 10, aus B. arenarum, u. Nr. 11, aus B. yiridis yiridis, 
CI2H 20O3N 2 +  C10H 6O8N2S, F. 130—131°. (Ber. Dtscli. chem. Ges. 65. 1310—14.
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14/9. 1932. Baltimore, J o h n s  H o p k in s  Univ., u. Indianopolis, Lab. von E l i  L il l y  
& Co.) O s t e r t a g .

Eg. T ierphysio logie.
H. K. Barrenscheen und NikolauS Alders, Uber den Kohlenhydratstoffwechsel der 

ruhenden und łćiligen Milchdruse. Die Unters. gilt der Klarung der Wege der Milch- 
zuekerbldg. in der Milclidriise. Ruhende u. funktionierende Driise untersebeiden sieli 
nicht in ihrem Olykogengeh., der an sich sehr niedrig ist, wohl aber kann die tatige 
Driise aus zugesetzter Lactose u. Galaktose Milchsaure bilden. Die Glykolyse geht auch 
in der Milehdruse obligat iiber die Phosphorylierung. Der P-Geh. der funktionierenden 
Driise ist wesentlich hoher ais der der ruhenden, u. an der Vermehrung ist vorwiegend 

i der organ, gebundene, in Saure unl. P  beteiligt. Die Fraktion der schwer hydrolysier- 
baren Ester ist betrachtlieh yermehrt. Es sind Anlialtspunkte (praparative Verss.) 
gegeben, daB es sich um lIexosemonophosphorsdureester handelt. Gefunden ist in der 
Milchdriise eine Pyrophosphałfraktion (Adenosinlriphosphorsdure). Bromessigsaure 
hemmt aucli liier die Glykolyse; M ęthylglyoml wird aus zugesetztem Hexosediphosphat 
angehauft. Es laBt sich somit yermuten, daB die Milchzuckerbldg. in der laktierenden 
Driise uber Hexosephospliorsaureester fiihrt. Die funktionierende Driise kann in 
reiner Oa-Atmosphare glylcolysieren. (Bioehem. Ztschr. 252. 97— 112. 20/8. 1932. 
Wien, Univ. Inst. f. med. Chem.) Op p e n h e i m e r .

S. Loewe, W. Raudenbusch und H. E. Voss, SexuaUwrmongehalt von Krebs
gewebe. Krebsgewebe von M&nnern (unter AusschluB von Genitalkrebsen) enthielt 
125 M.-E. Thelykinin u. 1— 2 M.-E. Androkinin pro kg. Der Geh. an weiblichem 
Sexualhormon ubertrifft alle Gehaltswerte, die Vff. m it dem gleichen Extraktionsverf. 
an anderen Organen, auch an follikelliąuorarmen Ovarien verschiedener Tierarten, 
erhalten haben. (Bioehem. Ztschr. 249. 443—45. 5/7. 1932. Mannheim, Stadt. Kran- 
kenanst., Hauptlab.) W a d e h n .

Radford C. Tanzer, Die Wirkung von Hodenextrakten a u f das Wachstum Irans- 
plantabler Mausetumoren. (Vgl. D u r a n -R e y n a l s , C. 1931. I .  2492.) G ew ebe v o n  
Mausekrebsen (Nr. 180 u. Sarkom S/37) wurde zu Brei yermahlen, ein Teil m it 
E xtrak t aus Rattenhoden yersetzt u. 1/2—-21/, Stdn. bei 37° gehalten. Das so 
behandelte Krebsgewebe ging schwerer an u. entwiclcelto sich langsamer ais 
Krebsgewebe, das m it Ringerlsg. bebriitet worden war. Zur Herst. des Extraktes 
wurden die Hoden m it Sand u. 1 ccm Ringerlsg. a u f  1 g Gewebe yerrieben. 
Der E rfo lg  wurde bei Sarkom 37 nur erzielt, wenn die Suspensionen a u f  bestimmto 
PH-Zahlen eingestellt wurden u. dadurch das Sarkom in seiner Aktivitiit geschwaeht 
w orden  war. Beim ungeschwachten S/37 u . beim BASHFORD-A denocarcinom  war 
die Behandlung m it Testikelextrakt ohne Einw. Das im Testikelextrakt yorhandene 
manche Sarkomę hemmende Agens ist therm ostabil u . leieht dureh B e r k e f e l d - 
Filter f i ltr ie rb a r . Es scheint m it R E Y N A LS-Faktor nicht ident. zu sein. ( Jo u rn .  exp. 
Med. 55. 455—63. 1/3. 1932. Rockefeller-Inst. f. Med. Res., Labb.) WADEHN.

O. G. Harne, TJntersuchungen uber den exstirpierten Raltenuterus-, sein Volumen 
und seine Beizbarkeił gegeniiber P iluilrin  in  bezug zum Brunstzyklus. Die M. eines 
Uterushornes (von Tieren des gleichen Zyklusstadiums) steht in keiner festen Be
ziehung zu seiner spontanen A ktivitat. Bei R atten  yon 173 g Gewicht schwankt das 
Gewicht der vom Uterushorn yerdrangten LoCK E-Lsg. zwischen 0,081 g  (Stadium V) u.
0,582 g (S tad ienH  u. III). Die yerschiedeno Empfindlichkeit der einzelnen Uteri 
gegenuber kleinen Dosen P ituitrin  ist nicht dureh die yerschiedene GróBe der Ober- 
flache der U teri erldarbar. Die Reizbarkeit ist am groBten im Stadium I, am kleinsten 
im Stadium V. Die Hólio der yorgenommenen Abschnurung des U terus dem Ovar zu 
ist von erheblicher W ichtigkeit fiir seine Empfindlichkeit. (Amer. Journ. Physiol. 100. 
331—38. 1932. Univ. of Maryland, Dep. of Physiol.) W a d e h n .

P. G. Marshall, Weitere Eeinigung der gonadolropen IJormone (p-Faldoren). 
Dureh fraktionierte Filtration dureh U ltrafilter lassen sich die Konzentrate von 
g-Faktoren so reinigen, daB die F iltrate stark  gefarbt sind, aber fast kein Hormon 
enthalten. Die W irksamkcit konnte so yon 20000 auf 200000 Einheiten pro Gramm 
erhoht werden. Bei Abwesenheit von Salzen konnen die n-Faktorcn aus W. nicht 
allein m it Alkohol ausgefallt werden; die Praparate enthalten weder Schwefel noch 
Phosphor oder Halogen; der N-Geh. ist 8,4%- Sie geben die Ninhydrin-Rk. erst nach 
der Hydrolyse m it yerd. Mineralsauren. Das spricht fiir Polypeptidstruktur, wahrend 
die Inaktivierung diu:ch Ya-std. Erhitzen. der neutralen Lsg. auf 100° auf das Yorliegen
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eines Adsorbats hindeutet. (Naturo 130 . 170. 30/7. 1932. Edinburgh, Univ., Inst. of 
Animal Genetics.) B e r g m a n n .

Arturo Rosenblueth und Rene Gayet, Uber das MifMngen, durch die Ernahrung 
den Adre.nalinge.halt der Nebennieren zu beeinflussen. R atten  wurden entweder haupt- 
sachlich m it Protein oder m it F e tt oder Zucker ernahrt oder sie erhielten gar keine 
Nahrung. Der Adrenalingeh. der Nebennieren zeigte bei den einseitig ernahrten Tieren 
keine gleichmaBige Veranderung; bei den Hungertieren war er yermindert. (Amer. 
Journ . Physiol. 100. 342—43.1932. H arvard Med. School, Lab. of Physiol.) W a d e h n .

Frederick Bernheim und Berget H. Blocksom jr., Uber die Wirkung des 
Adrendlins au f den Dann nach der Stimidation m it jmrasympatlietischen Mitteln. 
(Vgl. C. 19 3 2 . I. 1553.) Adrenalin verursacht am Ileum von Meersehweinchen, das 
durch Pilocarpin oder Physostigmin kontrahiert ist, weitere Kontraktion. Nach 
Histam in lost Adrenalin stets Erschlaffung aus; diese tr i t t  aber erst nach einer Latenz- 
zeit ein. Adrenalin kann also ais ein Adjuvans zu parasympatliet. Wirkstoffen bc- 
trach tet werden, diese Wrkg. ist abhangig von der GroBe des parasympathet. Reizes. 
(Amer. Journ. Physiol. 100. 313— 16. 1932. Durham, N. C-, Duke Univ., School of 
Med., Dep. of Physiol. and Pharmacol.) W a d e h n .

Hermann Rein, Karl Liebermeister und Dietrich Schneider, Schilddriise und 
Carotissinus ais funktionelle Einheit. Die Nerven des Carotissinus stehen m it der Schild- 
driise in Verb., u. zwar uber die Medulla oblongata u. den Halssympathicus; 
eine direkte nervóse Verb. zwischcn Carotissinus u. Schilddriise, die wirksamer ist 
ais die indirekte, ist ebenfalls vorhanden. Vom Carotissinusnerven geht eine dauernde 
Hcrabsetzung des Vasomotorentonus der SchilddriisengefaBe aus. Durchschneidung 
dieses Nerven fiihrt zu einer Durchblutungsabnahme der Schilddriise. Jede stoBartige 
Druekerhóhung im Carotissinus fiihrt zu einer betrachtlichen Vasodilatation der Schild- 
driise, ebenso w irkt die elektr. Reizung des Sinusnerven. Die Schilddrusendurch- 
blutung wird also weitgehend durch die Pressoreceptorcn des Carotissinus gesteuert. 
(Klin. Wchschr. 11. 1636—41. 24/9. 1932. Góttingen, Freiburg i. Br., Physiol. 
Inst.) ( W a d e h n .

F. J. Dyer, Uber die Bestimmung des Nebenschilddriisenliormons. Nach Injektion 
von Nebenschilddriisenhormon ist bei R atten  der Ca-Geh. im Harn wiihrend der 
niichsten 4 Tage erhoht. —  Diese Tatsaclie wird ais Test verwandt. E tw a 20 R atten 
von 140 bis 180 g Gewicht werden in 2 Gruppen geteilt, die eine Gruppe erhalt das 
Vers.-Praparat, die andere Gruppe ein Standardpraparat. Im  H arn beider Gruppen 
wird Ca bestimmt. Das zu priifende Priiparat muB so dosiert werden, daB die Er- 
hóhung der Ca-Ausseheidung in beiden Gruppen gleich ist. (Journ. Physiol. 75. Nr. 3. 
13 P— 14 P. 12/7. 1932. London, Pharmaceut. Soc.) W a d e h n .

C. H. Best, C. M. Jephcott und D. A. Scott, Uber das Vorlcommen von Insulin  
in  anderen Geweben ais Pankreas. Es wurde zu Beginn eine Methode ausgearbeitet, 
die aus Pankreas eine maximale Ausbeute an Insulin lieferte. Ganz frische Driisen 
fein zerkleinern u. in 25 g Portionen in 75 ccm A. +  25 H aO +  1,5 ccm konz. HC1 
bringen, in einem W.-Bad, dessen Temp. auf 36° gehalten wird, 2 Stdn. lang 
schutteln; durch Gaze fiłtrieren u. abpressen u. noch einm alin der angegebenen Weise 
estrahieren. F iltrate  vereinen, m it NH4OH gerade alkal. gegen Lackmus machen, 
durch BuCHNER-Filter fiłtrieren u. m it HC1 auf ph =  2 bringen. A. bei 35° abdest., 
den Riickstand auf 250 ccm auffiillen. Die akt. Substanz kann m it (NH4)2SOj oder 
NaCl ohne merkbaren Yerlust ausgesalzen werden. Die Auswertung des Extrakts 
erfolgte moglichst bald; sie erfolgte an derM aus u. am Kaninchen, u. zwar wurde die 
Wrkg. der zu untersuchenden Lsg. m it der eines S tandardpraparates yerglichen. 
Nach ungefiihrer Einstellung wurde die endgiiltigo Auswertung an 30—60 Miiusen 
u. mehreren Kaninchen vorgenommen. Die Ausbeute m it der besehriebenen Methode 
betrug durchschnittlich 3000 Einheiten pro kg Pankreas, maximal 3500—4000 Ein- 
heiten. — Es war nicht moglieh, gereinigtes Insulin oder kryst. Insulin, das dem 
Ausgangsmaterial zugesetzt wurde, vollstandig wieder zu gewinnen. Es konnten 
durchschnittlich nicht mehr ais 60% der zugesetzten Einheiten wiedergefunden werden. 
Weniger gereinigtes Insulin widersteht der Aufbereitung wesentlieh besser. Die Wider- 
standsfiihigkeit von Insulin gegeniiber A. +  HC1 ist sehr abhangig von der A rt, nach 
der das Insulinpraparat bereitet wurde. Die aus Pflanzenstoffen hergestellten 
E strak te  waren bei der Priifung an Maus u. Kaninchen negativ; d. h., in 100 g unter- 
suehten Materials war sicher weniger ais %  Einheit vorhanden. Zahheiche bisher 
yorliegende Arbeiten berichten uber das Yorkommen insulinahnlicher Stoffe in Yege-
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tabilien; ein Teil der experimcntellen Angaben halt der K ritik  nicht stand; die Be- 
richte iiber das Vorkommen einer yerzogert einsetzenden Hypoglykamie diirften dem 
„animal passage“ Phanomen zuzuschreiben sein, u. fiir Falle, in denen rasche Blut- 
zuckersenkung auftrat, ist wohl eine Verunreinigung (contamination) der Pflanzen- 
estrak te dureh Pankreasinsulin yerantwortlich zu machen. Jedenfalls konnten Vff. 
aus pflanzlichem Materiał nach einer Methode, die sieh bei der Gewinnung von 
Pankreasinsulin am erfolgreiclistcn bewalirte, nur negative R esultate erhalten. — 
Aus den Geweben n. Tiere (Hunde-, Schaf- u. Rinderleber, Hundemuskel, Rinder- 
speieheldriisen, Herz, Niere, Milz u. B lut vom Hund, Rinderthymus), aus den Organen 
von pankreaslosen Hunden, aus Hunde- u. Menschenharn waren nachweisbare Mengen 
von Insulin ebenfalls n icht zu gewinnen. Die Organe wurden nach der beschriebenen 
Methode untersueht; ebenso negativ waren Abiinderungen der Metliode (H2S 0 4 s ta tt  
HC1); die Methode m it Benzoesiiure oder Pikrinsaure u. die Methode nach F is c h e r  
ergaben stets das gleiche negative Resultat. — W urden 200 Einheiten Insulin einem 
Hunde in Amytalanasthesie innerlialb 2 Stdn. intrayenos gegeben, so konnten weniger 
ais 10% der eingespritzten Einheiten im H arn aufgefunden werden. In  Leber, Niere, 
Herz, Muskel konnte m it der Benzoesauremethode Insulin nicht nachgewiesen werden. 
Bei peroraler Verabfolgung groBer Mengen Insulin fand sieh im H arn kein Insulin.
— In  einem anderen Organ ais der Bauchspeicheldriise konnte also eine antidiabet. 
Substanz nicht nachgewiesen werden. (Amer. Journ. Physiol. 100. 285—294. 1932. 
Toronto, Univ., Dep. of Physiol. and the School of Hygicne.) W a d e h n .

B. Sulzbacher, Zur Frage. der Wirksamkeit peroral verabrcicliten Insulinnieder- 
sclilags. Nach peroraler Verabfolgung des nach M u k h e r j e e  hergestellten Phosphor- 
wolframsaure-Insulinnd. waren Blutzuckersenkungen n i c h t  nachzuweisen. (Dtsch. 
med. Wchschr. 58. 1604—05. 7/10. 1932. Berlin, Krankenhaus am Friedrichshain,
I I .  Innere Abt.) WADEHN.

Viktor W. Nowiński, Forlgesetzle Unlersućhungen iiber den Einflu/3 des Thymo- 
crescins a u f das Wachslum. (Vgl. 0. 1930. I I . 3797; St o t z e r , C. 1931. II. 2176.) 
Es werden die Ergebnisse der Tieryerss. m it zwei Fraktionen Thymocrescin wieder- 
gegeben, von denen die eine durch erschópfende A.-Fallung einer in fruher beschriebener 
Weise hergestellten lipoid- u. eiweiBfreien wss. Lsg. hergestellt wird. Diese Fraktion 
ist sehr wirksam. (Biochem. Ztschr. 249. 421—23. 5/7. 1932. Bern, Univ., Physiol. 
Inst. [Hallerianum].) W a d e h n .

St. Malczynski, A. Borysiewicz und T. Toczyski, Einflufl der Slraldungs- 
energic a u f die Mineralbestandteile im  Blut. Uliravioldlbcsti'nh\ung h a t zumindest die 
Tendenz, alle Mineralbestandteile im Blut zu yermehren, besonders Ca u. P. Rontgen- 
bestrahlung h a t weniger charakterist. EinfluB. P, K  u. N a  andert sieh fast nie, Ca 
nimmt in der Regel ab. Zufuhr bestrahlten Ergosterins fiilirt zu ahnlichen Yerande- 
rungen wie U ltrayiolettlicht. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 165—67. 1931. Lemberg, 
Univ. Inst. f. allgem. u. experim. Pathol.) OPPENHEIMER.

H. O. Nicholas, Diffusibles Serumcalcium bei Ullrafiltration unter hohem Druck. 
Es wird ein App. besehrieben, der die U ltrafiltration m it Cellophan N r. 300 (DU P o n t ) 
unter hohem Druck gestattet. Die Eignung des Cellophans, die Konstanz seiner Dureh- 
lassigkeit wird gezeigt. Die W erte fur diffussibles Ca liegen bei dieser Methode etwas hóher 
ais bei den Bestst. m it niedrigem Druck. (Journ. biol. Chemistry 97- 457—64. Aug. 
1932. Houston, Texas, The Rico Inst. Dep. of Chem.) O p p e n h e i m e r .

Ella H. Fishberg und W. Biennan, Sdure-Basengleichgewicht im  Schivei/3. Ver- 
gleichsweise wurden im Blutplasma u. im SehweiB pn, Na, K, Cl, POt , C03 u. Milch- 
saure bestimmt. Dem Saure-Basengleiehgewieht im B lut s teh t ein SaureiiberschuB 
im. SehweiB gegeniiber. Diese Einsparung bas. Aquivalente erklart sieh durch das 
Verh der Milehsaure, die bei ph =  3,94 nur zur Halfte dissoziiert ist. Das Verhaltnis 
von ca. der halben Menge Milehsaure in Ggw. der halben Menge ihres Alkalisalzes 
wirkt ais starker Puffer, der gleichzeitig einen Schutz fiir die H aut darstellt. (Journ. 
Biol. Chemistry 97. 433—41. Aug. 1932. New York, B eta Israel Hosp. Chem. Lab.) Opp.

M. Macheboeuf und N. Fethke, Unlersuchungen iiber die Fettstoffe und Eiweiji- 
korper der nichteilrigen Ergusse in den serdsen Hólilen. Prinzipielle chem. Untersehiede, 
die eine Trennung von Exsudaten u. Transsudatcn reehtfertigen, existieren nicht. Die 
Yerhaltniszahlen von Olobulinen u. Albuminen, Fettsauren u. Unverseif barem, Cholesterin 
■u. Lipoid-P  im Serum einerseits u. der Ascites- oder Pleuritisfl. andererseits geben die 
Unterlage zu einer Vorstellung iiber das Entstehen der yersehiedenen Ergusse. (Buli. 
Soc. Chim. biol. 14. 507—20. Marz 1932.) O p p e n h e i m e r .
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Heinrich Offergeld, Der Einfluji der Ernahrung au f die Driisen mit innerer Sekretion. 
Allgemeino Ausfiihrungen uber die bisher bekannten Tatsaohen, die Hinweise auf 
die Zusammenhange zwischen der A rt der Ernahrung (auch Unter- u. Uberernahrung) u. 
der Funktion der Organe, von dereń Hormonen u. der Vitaniine. Auf Grund eigner Beob- 
achtungen wird wahrscheinlich gemacht, daB die Tiere (Haustiere), aus dereń Organen 
therapeut. Priiparate hergestellt werden, wahrend des Krieges infolge mangelhafter 
Ernahrung in bezug auf das Inkretsystem  erheblieh geschadigt waren. Priiparate 
aus dieser Zeit waren gróCtenteils sehr schwach oder gar nicht wirksam, wahrend 
friiher oder spater in gleieher Weise hergestellte Praparate voll wirksam waren. Weiter 
werden die in Beobachtungen am Menschen festgestellten Wrkgg. sehr einseitiger 
Ernahrung, im besonderen vollstiindiger Rohkost auf den Organismus, besonders auf das 
Nervensystem u. die inneren Organe aufgezeigt, woraus sich ergibt, daB jede derartigo 
einseitige Ernahrung eine mehr oder weniger ungimstige Wrkg. auf den Organismus 
ausiibt. (Ztschr. Ernahrung 2 . 257— 65. 304— 11. Sept. 1932. Koln.) SCHWAIBOLD.

C. A. Rojahn und E . Wirth, Biologische Priifung von Pflanzenrohsaften au f ihren 
Qelw.lt an Vitaminen A , G und D. I I . (I. vgl. C. 1932. I. 3463.) Es wurden mehrere 
Handelssafte yerschiedener Firm en untersucht: Knoblauchsaft, Toinatensaft, Spinat- 
saft, Gurkensaft, Rettichsaft, Móhrensaft u. Selleriesaft. Die Priifung auf Yitamin C an 
Meersehweinchen ergab, daB keiner der Sśifto so viel Vitamin C enthielt, daB Schutz 
vor Skorbut erzielt werden kónnte. Sie kommen daher ais Therapeutika bzgl. Skorbut 
fiir den Menschen nicht in Betracht. Das gleiehe Ergebnis brachten Yerss. an R atten 
bzgl. des Vitamin A. Die Unters. des Knoblauchsaftes auf V itamin D an R atten  
hatto  ebenfalls ein negatiyes Ergebnis, woraus auf ein Feblen des Vitamins bei den 
iibrigen Saften geschlossen wird. Samtliehe Safte sind demnach sehr arm  oder ganz 
frei von den wesentlichsten Yitaminen. (Apoth.-Ztg. 47. 838—41. 855— 57. 16/7. 1932. 
Halle, Univ., Inst. f. Pharinazie u. Nahrungsmittelchemie.) SCHWAIBOLD.

Rudolf Schonheimer, Bestelien Beziehungen zwischen Ergosterin und der Aorten- 
Verlcalkung bei menschlicher Atherosklerosel IV. Zur Chemie der gesunden und athero- 
sklerotischen Aorta. (III. vgl. C. 1928. I I . 2158.) In  dem F ett, das aus atherosklerot. 
Aorten gewonnen war, kónnte weder m it der spektrophotometr. Methode Ergosterin, 
noch im biolog. Vers. Vitamin D gefunden werden. Selbst das von Cholesterin befreite 
Unverseifbare, in dem sich eine Konz. um das 50-fache hatte  ergeben miissen, hatte 
auch in sehr groBer Dosierung keine antirachit. Wirksamkeit. In  Bestatigung der 
Angaben von P a g e  u . M e n s  c ii  i c k  (C. 1930. I I . 418) kónnte in dem aus Aorten 
gewonnenen Cholesterin eine Substanz bemerkt werden, die eine Absorption bei 238 m/i 
aufweist. (Ztschr. physiol. Chem. 211. 65—68. 10/9. 1932. Freiburg i. B., Pathol. 
Inst. d. Univ.) G u g g e n h e im .

Wilhelm Menschick und Irvine H. Page, Uber die Eesorbierbarkeit des un- 
bestrahlten Ergosterins. E in  Beitrag zur Metliodik der quanłitativen Ergosterinbestimmung. 
Die opt. Ergosterinbestst. wurden etwas yerbessert. Die Absorptionskonstanten der 
Maxima bei 280 u. 290 m/.t wurden genau bestimmt. Ais Mittclwerte ergaben sich 
Ig fcmax 280 m/t =  4,415, lg 1'nm 290 m/i =  4,185. — Es wurde untersucht, ob zu Eidotter 
hinzugefiigtes Ergosterin quantita tiv  wiedergefunden wird; es wurden hochstens 62% 
dieses Ergosterins wiedergefunden. Die H auptverluste treten  n icht bei der Heifi- 
oder Kaltverseifung ein, sondern beim Umkrystallisieren (unter C 02 2 mai aus Hexan, 
m it Pentan ais Waschfl. u. 2 mai aus A., m it Methylalkohol ais WaschfL). Das Ver- 
haltnis E rgosterin: Cholesterin bleibt bei lioheren Ergosteringehalten wahrend des 
Umkrystallisiercns nicht konstant. Es wurde daher zu den E xtrak ten  reinstes Chol
esterin (<^ 0,005% Ergosterin) zugesetzt u. so der prozentuale Ergosteringeh. kiinstlich 
erniedrigt. Eine Verdiinnung des Ergosterins im Cholesterin iiber 0,05%  kinaus be- 
wirkt keine weitere Steigerung der Ergosterinausbeuten mehr. Der Verlust bei der 
Wiedererfassung von Ergosterin, welchem E idotter zugefiigt worden war, betragt je tzt 
meist nur 10—12% u. nur in einem Falle 22%. — Ein H uhn erhielt nach Beginn der 
vollen Legetatigkeit 50 mg Ergosterin taglick in Butterschmalz gel. ais Zulage. Die 
D otter der Eier der Vor-, H aupt- u. Naehperiode wurden auf Ergosterin untersucht. 
Vom 4. Tage nach Fiitterungsbeginn steigt der Ergosteringeh. an, u. zwar von etwa
0,5 auf etwa 0,7—0,75 mg pro E i; dieser W ert wird bis zum 4. Tage nach Fiitterungs- 
schluB beibehalten u. sinkt dann im Laufe einer Woche wieder auf 0,5 mg. Die Zu- 
nahme (40—50%) liegt weit auBerhalb der Fehlergrenze. Die Steigerung der Prozent- 
zahlen fiir Ergosterin im Gesamtsterin betragt nur 30—40%, weil gleichzeitig m it dem
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Ergosterin auch der Cholesteringeh. ansteigt. (Ztschr. physiol. Chem. 211. 246—52. 
29/9. 1932. Miinchen, Deutsche Forschungsanst. f. Psychiatrie. Chem. Abt.) Wa d .

J. J. Soer, Fortgesetzte UntersucJmng iiber die prophylaktisćhe Wirkung ton be- 
strahllem Ergosterin in  Form von Dohyfral. Bei taglieher Dosis von 0,020 mg Vitamin D 
blieben allc Kinder raehitisfrei. Auch zur Therapie war die Menge ausreichend, schneller 
heilte aber die doppelte. (Vgl. auch C. 1930. I I .  2399.) (Nederl. Tijdschr. Genecs- 
kunde 76. I II . 4438—41. 17/9. 1932.) _ G r o s z f e l d .

B. E. Montgomery, Uber die baktericide Wirkung ton 7iosterol. Bei den Verss. 
wurden 10—50 mg bestrahltes Ergosterin, in Ol gel., Agarkulturen (10 ccrn) zugesetzt 
u. bei einem Teil Impfung m it B. c o l i  u. S t a p h y l o c o e c u s  a n r e u s  vor- 
genommen. Irgendeine Wrkg. auf Waclistum oder Eigg. der Stiimme zeigte sich nicht. 
(Proceed. Soe. exp. Biol. Med. 28. 481. 1931. Illinois, Uniy., Coli. Med.) SCHWAIBOLD.

Alfred F. Hess, Robert F. Light, Charles Ń. Frey und Joseph Gross, Eine 
Untersuchung der Mileh, des Blutes und der Ezkrele von Iiuhen bei Zufuhr von majiigen und 
iibermafligen Mengen bestrahller Hefe oder bestrahlten Ergoslerins. (Vgl. C. 1931. II. 2028.) 
Bei Yerfutterung yon 300 g bestrahlter Hefe taglick (60 000 Einheiten) an Kiilie wird yon 
diesen eine stark  antiraehit. wirksame Mileh geliefcrt, jedoch findet auf Grund der 
erhóhten Zufuhr keine Erhbhung des Geh. der Mileh an Yitamin Bx sta tt. Eine Er- 
holiung des Geh. an P, Ca u. Asche tra t  n icht ein, ebensowenig eine solche des Geh. 
des Serums an anorgan. P  oder Ca. UbermaBige Dosen von bestraliltem Ergosterin 
(1 500 000 Einheiten) bzw. bestrahlter Hefe (450 000 Einheiten) erhóhten etwas den 
Geh. der Mileh an Ca, P  u. Asche. Bei diesen Dosen fand sich etwa 1 D-Einlieit in 1,5 ccm 
Blut. Um diesen Geh. des Blutes herbeizufukren, waren yon bestraliltem Ergosterin
3-mal mehr Einheiten nótig ais von Hefe. E tw a 1/i  des yerfutterten Vitamin D wurde 
mit den Faeees ausgeschieden, im Ha-rn gar nichts. Die Organe der Tiere, die ubermaBige 
Mengen D erhalten hatten , waren n. Je  mehr F e tt ein Tier in der Mileh abgab, desto 
niedriger war der Vitamin-D-Geh. des Fettes u. umgekehrt. (Journ. biol. Chemistry 97. 
369—77. Aug. 1932. New York, Columbia Uniy., Coli. Physicians and Surg.) S c h w a ib .

F. J. Stare und C. A. Elvehjem, Uber die Phosphorverteilung' im  Blut ton  
rachitisclien und nichtrachilischen Kdlbem. Es wurden mehrere Vers.-Gruppen bei 
rachitogener F iitterung bzw. einer solchen m it Zusatzen yerschiedener D-haltiger Sub- 
stanzen (Lebertran, Tomaten, beides auch nach Durcliliiftung u. Bestrahlung) gehalten. 
Bei rachit. Tieren tra t  eine deutliche Abnahme des anorgan. Phosphors auf. Die Ab- 
nahme des Gesamtphosphors ist etwas gróBer ais diejenige des anorgan., was in einer 
geringen Abnahme auch des esterartig u. im Lecithin gebundenen Phosphors begriindet 
ist. Alle Blutproben wurden unm ittelbar nach der Entnahm e untersucht. Bei Zufuhr 
yon Vitamin D werden die yerminderten P-Fraktionen im Blut rachit. Tiere wieder n. 
Die Verteilung der P-Fraktionen zwischen Plasma u. Blutkorperclien bei n. u. rachit. 
Tieren wird festgestellt. Es wird aufgezeigt, daB die Best. des anorgan. Phosphors im 
Plasma kein yollstandiges Bild der Schwankungen der anorgan. Phosphorfraktion im 
Blute im Yerlaufe yon Rachitis ergibt. (Journ. biol. Chemistry 97. 511—24. Aug. 1932. 
Madison, Univ., Dep. Agrieult. Chem.) S c h w a ib o l d .

C. A. Lilly und L. H. Newburgh, Uber die Heilung ton Rachitis durch wasser-
loslichen Hefeextrakt und Natriumphosphat. Der E x trak t wurde durch F iltration yon 
dest. W. durch Brauereihefe, Eindampfen u. Trocknen m it absol. A. erhalten. W urde 
von diesem 1% , ferner 4%  N a2H P 0 4-12 H 20  einem rachitogenen Futtergemisch zu
gesetzt, so konnten dam it rachit. Albinoratten geheilt werden. Der E x trak t aus der 
Hefe war offenbar frei von Sterinen. Die Tiere wurden in allen Fallen im Dunkeln 
gehalten. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 28. 456—57. 1931. Michigan, Univ., Med. 
School.) S c h w a ib o l d .

J. Marek, O. Wellmann und L. Urbanek, Uber die knochensalzlosende Wirkung 
des Blutserums gesunder und rachitisclier Ferkel. Das Blutserum gesunder, sowie auf 
Grund entsprechender F utterung infolge von Acidosis bzw. Alltalosis an Rachitis er- 
krankter Ferkel wurde auf yerschiedene Substanzen, wic Knochenpulyer, Eaioehen- 
asche, Ca3(PO.,)2, CaC03 bzw. auf die Mischung dieser Salze einwirken gelassen. Hierbei 
ordnet sich das Gleichgewicht der lonen nach A rt eines heterogenen Systems, u. aus 
einem veranderten Verh. des Serums konnen sich Riicksehlusse auf die Vorgange im 
Organismus im Zusammenhang m it der betreffenden Erkrankung ergeben. Bei ge- 
sunden Tieren tra t nun eine Abscheidung yon Salzen beim Zusammenbringen m it oben 
genannten Substanzen auf, wahrend bei Serum kranker Tiere Lsg. der Knochensalze 
deutlich in Erseheinung tra t. Die jeweilige Zus. des Blutserums u. der Knochen-
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substanz ist entsclieidend in der Beziehung, welche Verbb. im Serum abgeschieden bzw. 
welche Salze zur Auflósung gebracht werden. Durch einen acidot. Knochen wird vor- 
wiegend eine CaC03-Abscheidung, durch einen alkalot. dagegen Ca3(PO.,)2-Abscheidung 
veranlal3t. Der Ca/P- Quotient, sowie auch der Ca- u. P-Geli. des Blutserums werden 
durch die Verdauungsvorgange stark beeinfluBt. (Biochem. Ztschr. 252. 131—44. 20/8. 
1932. Budapest, Yeterinar-Hochschule.) S c h w a ib o l d .

H. O. Smith und V. E. Nelson, Leberlran fiir  Forlpflanzung und Lactation. 
Acht yerschiedene Lebertrane wurden hinsichtlicli ihrcr Wrkg. auf die Fortpflanzungs- 
filhigkeit (Vitamin-E-G!eh.) untersucht. Die Wrkg. auf die Anzalil der Jungen war sehr 
unterschiedlich, u. der E-Geh. der daran reichstenTrane scheint geringer ais der maneher 
anderer N aturprodd. zu sein. Ein Zusammenhang zwischen Sterblichkeit der Mutter- 
tiere wahrend des Trachtigseins u. dem Vitamin-E-Geh. des yerfiitterten Tranes scheint 
n icht zu bestehen. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 28. 393. 1931. Iowa S tate Coli., Lab. 
Physiol. Chem.) SCHWAIBOLD.

K. F. Wenckebach, Ber Mechanismus des plotzlićhen Herztodes bei der Beriberi. 
Durch zahlreiche klin., rentgenolog. u. histolog. Beobaclitungen an K ranken (Er- 
wachsene u. Sauglinge) stellt Vf. fest, daB die Erscheinungen sowohl durch krank- 
liafte GefaBerweiterung ais auch durch Erkrankung (Ersclilaffung) des Herzens ver- 
ursacht werden. Die kurz dauernde, aber auBerordentliclie bessernde Wrkg. von 
Pitressin (gefiiBverengendes Prod. des Hypophysenhinterlappens) wird beschrieben u. 
vor allem ais eine solche der Herzentlastung durch yerminderten Blutzustrom fest- 
gestellt. (Klin. Welischr. 11. 1641—47. 24/9. 1932. Wien.) S c h w a ib o l d .

Marie Braecke und Pasępiale Tremonti, Die Wirkung des Eserins a u f die Fleisćh- 
verdauung. Die subcutanc Injektion yon 0,5 mg Eserinsulfat erhoht die Verweildauer 
einer Fleisclimahlzeit im Magen; die Spaltung der EiweiBstoffe im Magen u. im ersten 
Teil des Diinndarms ist yerlangsamt. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 220—23.
1931.) W a d e h n .

Irvine H.Page und W.Menschick, CJwlesłerinzerstórung im  tierischen Organismus. 
Bei fortgesetzter Futterung groBer Cholesterindosen steigt die Cholesterinausscheidung. 
Die Bilanz ist aber stets negatiy. Cholesterin wird gespeichert u. z war in allen Organen, 
nur nicht im Gehirn. Aus den Cholesterinbestst. des ganzen Tieres am Ende des Vers. 
geht hervor, daB nicht unbetrachtliche Cholesterinmengen im Organismus zerstórt 
werden mussen. (Journ. biol. Chemistry 97. 359—68. Aug. 1932. Miinchen, Kaiser 
Wilhelm Inst. Chem. Abt.) Op p e n h e i m e r .

H. Bierry, F. Rathery und Yv.Laurent, Leber und Proleidzucker. (Vgl. C. 1932.
II. 1797.) Es wird eine Reihe von Analysen wiedergegeben, in denen der freie Zucker 
u. der Proteidzucker im Plasm a des arteriellen Blutes u. des in die Leber ein- u. aus- 
strómenden Blutes bestimmt wurde. Es folgt aus den Angaben, daB in der Leber 
aus dem Proteidzucker Glucose in  Freiheit gesetzt wird. Andrerseits kann der Proteid
zucker auch in Glylcogen umgewandelt werden. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 389—91.
1931.) W a d e h n .

H. Steudel, Untersuchung ton Muskelextrakten. Aus Kabeljaum uskulatur (Handels- 
ware) u. aus vom Schlachthaus bezogener Rindsm uskulatur konnte keine Adenylsaure 
isoliert werden, sondern nur Inosinsaure u. aus der Rindsm uskulatur auch Hypoxanthin 
Dagegen wurden aus der letzteren aus 37 kg 5,5 g Oxalsdure erhalten. (Ztschr. physiol. 
Chem. 211. 253— 60. 29/9. 1932. Berlin, Physiol.-chem. Inst. d. Univ.) L o h m a n n .

Fritz Lasch, Ober den GesamtkoMehydratgelialt des Herzmuskels. Der Gesamtkohle- 
hydratgeh. des linken Herzmuskels betrug bei den Normalfallen, bei allen kompen- 
sierten Herzkranken u. bei Personen m it Zehr- oder Infektionskrankheiten 0,4 bis

g-°/o (Feuchtgewicht) u. lag hoher ais die W erte des rechten Herzkammer- 
muskels. Bei nichtkompensierten Herzfallen u. bei einer Reihe anderer Krank- 
heiten fand sich dieser Unterschied nicht. Hinweis auf die Glucose- u. Insulin- 
therapie bei Herzkranken. (Ztschr. ges. exp. Medizin 83. 36—46. 21/7. 1932. Wien, 
Versorgungsspital, Innere Abt.) WADEHN.

P. I. Borissow, A. M. Petrunkin und M. L. Petrunkina, tiber die Bedingungen 
der Bindung des Veratrins an die 31uskelproteine. Die Regel von L o e b  (vgl. Proteins 
and theory of colloidal behaviour, 1924) gilt auch fiir die Verb. yon Veratrin m it denatu- 
riertem Myogen. Die Bindung beginnt bei pa iiber 5. Es bestehen Grunde zu der 
Annahme, daB die Bindung des Veratrins an die Muskelproteine eine Vorbedingung 
seiner Wrkg. ist, u. m it der Anhiiufung u. dem Verschwinden der Milchsaure im Muskel 
in Zusammenhang steht. (Arch. Sciences biol., Moskau [russ.] 31. 512— 16.1931.) S c h o n .
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Hans Joachim Deuticke, Kolloidzustandsdnderungen der Muskelproteine bei der 
Muskeltatigke.it. Verss. an Froschmuskeln, dio nach Gefrieren in fl. Luft fein pulveri- 
siert m it einer K J-haltigen K-Phosphatlsg. vom pii =  7,2 extrahiert wurden. In  
der Lsg. wurde aus N-Bestst. der Geh. an Eiweifi u. dam it Lóslichkeitsveranderungen 
der Muskelproteine erm ittelt. Schon nach kurzer Reizung des Muskels nim m t die 
Loslichkeit des MuskeleiweiB zu, die bei der Erholung des Muskels in 0 2 langsam 
riickgangig gemacht wird. Beim isolierten Ruhemuskel erfolgt nur in 0 2 Zunahme 
der Loslichkeit, nicht in N2. Vf. nim m t an, daB die gefundenen Kolloidzustands- 
veranderungen im Kontraktionsaugenblick sclbst erfolgen, u. daB diese Anderungen 
wahrscheiiilich eine wesentliche Ursache der Muskelermudung sind. (Ztschr. physiol. 
Chem. 210. 97— 124. 17/8. 1932. Frankfurt, Inst. f. vegetat. Physiol., TJniv.) L o h m a n n .

S. E. Kerr, Uber die Abspaltung von Purinsubstanz bei ermiidender Arbeit isolierter 
Froschmuskeln. Frische Eroschmuskulatur enthii.lt 1—4 mg Purin- bzw. Nukleosid-N; 
diese Menge war nach ermiidender Reizung um 50—-200°/o erhólit. — Die Best. erfolgte 
nach Ausfallung der Nukleotide ais Mg-Salze in alkoh. Lsg., Fallung des Purins m it 
Cu +  Bisulfit u. N-Best. (Ztschr. physiol. Chem. 210. 181— 93. 17/8. 1932. F rank
furt, Inst. f. yegetat. Physiol., Univ.) L o h m a n n .

D. M. Cardoso, Muskelpermcabilitdt und Phosphagen. Die erhóhte Durchlassigkeit 
eines Muskels fiir anorgan. Pliosphat nach Incubation in Rohrzuckerlsg. wird auf 
den erhóhten Zerfall von Kreatinphosphorsaure zuriickgefiihrt, wodurch die Konz. 
an anorgan. Pliosphat im Muskel steigt. (P f l u g e r s  Areh. Physiol. 228. 409— 22.
1932. Inst. Biol. d. S taates S. Paulo, Brasilien.) L o h m a n n .

-  S. G. Major und Frank C. Mann, Glykogenolytische Wirkung von Epinephrin 
auf den Skelettmuskel. Verss. an m it Isoamylatliylbarbitursaure narkotisierten Hunden, 
die selbst den Glykogengeh. der Muskulatur nicht oder nur wenig verringerte. 0,16 y  
Epinephrin pro kg Tier u. Min. setzten den Geh. an Glykogen auf 2/3 bis 1/2 herab,
0,066 y  waren unwirksam. E in EinfluB auf das GefiiBsystem war bei beiden Konzz. 
nicht vorhanden. (Amer. Journ. Physiol. 101. 462—68. 1/8. 1932. Rochester, Dep. 
of Exp. Surg. a. Pathol.) L o h m a n n .

Carlo Brentano, Zur Frage der nervdsen Vermittlung der Adrenalinwirkung au f 
das Muskelglykogen. (Arch. exp. Pathol. Pliarmakol. 165. 494— 503. 10/5. 1932. 
Berlin, Uniy.-Klinik d. Charite.) ZlRM.

Ludwig Aschoff, Uber Gallenfarbstoffbildung und Gelbsucht. Ais Quelle der n. 
Gallenfarbstoffbldg. ist das reticuloendotlieliale System u. wolil aueh das Blut zu be- 
trachten. Die Gelbsucht ist durch mangelhafte Ausscheidung des Gallenfarbstoffes 
dureh dieLeber bedingt. (Klin. Wchschr. 11 , 1620—24. 24 /9 .1 9 3 2 . Freiburg i. Br.) W a .

John Haldi, Hemmung der Milchsdurebildung in  H im - und Nierengewebe durch 
intravendse Injektion von monojodessigsaurem Natrium. Nacli Injektion von 43— 126 mg 
Na-Monojodacetat pro kg (Hund) ist die Milehsiiurebldg. in der ausgesehnittenen 
Niere vollstandig gehemmt, dagegen nicht vollstandig im Geliirn. (Amer. Journ. 
Physiol. 101. 469—13. 1/8. 1932. Ann Arbor, Univ. of Michigan, Dep. of 
Physiol.) L o h m a n n .

Rene Hazard und Lise Wurmser, Eclite Curarewirkung der Magnesiuinsalze. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 107. 453—55. 1931. Paris, Fac. de med. Labor. de Phar- 
macol.) O p p e n h e i m e r .

Lydia Pasternak und Irvine H. Page, Das Schicksal inlrarenos injizierter Phos- 
pliatide. Unterss. uber den Lipoidgeh. des Blutes, der Pliosphatide in Geliirn, Leber 
u. anderen Organen, der P-Ausscheidung im H arn nach ^ep/iaiiwinjcktionen sowohl 
im akuten Vers., wie bei chroń. Zufuhr (Kaninehenverss.). Bei chroń. Zufuhr Anstieg 
der Cholesterinwerte in Leber, Herz u. Geliirn. Kephalin wird von der Leber ab- 
gefangen u. angegriffen (^ciisawreYermehrung). Verss. m it Olsaure, Ricinolsaure, 
Linolensdure, Lebertran^ettsauren u. dereń Glyceriden, Lanolin, Menschenfett, gemischten 
Cerebrosiden u. Pliospliatiden gingen voraus. (Biochem. Ztschr. 252. 254—77. 7/9. 1932. 
Miinchen, Dtsch. Forschungs-Anst. f. Psych. Chem. Abt.) O p p e n h e i m e r .

Fernand Mercier und A. Krijanovsky, Spasinolytische Wirkung des Sparteins 
im Ezperiment. Einfluft des Sparteinvalerianats au f die Kaffeinkrampfe. (Compt. rend. 
Soc. Biol. 108. 92—93. 1931.) O p p e n h e i m e r .

Fernand Mercier, A. Krijanovsky und C. Sigal, Uber die experimentell-diuretische 
Wirkung des Sparteincamphosulfonats beim Hund. (Compt. rend. Soc. Biol. 108. 90 
bis 92. 1931. Marseille, Fac. de mód. Labor. de pharmacodyn.) O p p e n h e i m e r .
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Stearns S. Bullen, Nathan Francis und J. Merrel Parker, Medikamentose 
Dermałitis durch Ephedrin. Bericht iiber 2 Falle; Nachweis der Atiologie durch Haut- 
test. (Journ. Allergie 3. 485—88. Ju li 1932. Rochester, N. Y.) H. W o l f f .

B. Honorato, Diuretische Wirkung von Nierenextraklen. Alkoh. Ausziige von 
Nierengewebe, dereń Trockenruckstand in W. aufgcnommen u. injizicrt wird, fordern 
die Harnflut, im Gegensatz zu wss. Auszugen, die diese Wrkg. nicht besitzen. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 108. 113—14. 1931. Santiago, med. Fak. Physiolog.-chem. Lab.) Opp.

Wilhelm Milbradt, U ber die kreislaufwirksamen Beslandteile des wasserig- 
alkoholischcn Leberextrakles. Unterss. m it dem Leberextrakt Hepatrat der N o r d - 
MARKWERKE u. m it Teilfraktionen des H epatrats. Ais Ergebnis ist zu buehen, daB 
das jetzige H epatrat pro Injektion weitgeliend von seinen friiheren unangenehmen 
Begleiterscheinungen befreit ist. (Ztschr. ges. exp. Medizin 83. 310—25. 11/8. 1932. 
Jena, Univ. Hautklinik.) W ADEHN.

Kenzo Tamura, Gyokujo Kihara und Morizo Ishidate, Die Wirkung von Japan- 
campher a u f das Herz. (4. Mitt.) Allo-p-oxocampher („Vilacamplior“). (3. Mitt. vgl. 
C. 1930. I I . 1248.) Durch vorsichtige Oxydation von p-Oxycamplier en tsteht Allo- 
p-oxocampher, der sich chem. u. physikal. yon Dikełocamphan (oder B r e d t s  p-Oxo- 
campher) unterscheidet. Je  nach den Darst.-Bedingungen (z. B . Temp.) entstehen 
zwei yerschiedene, offenbar isomere Kórper m it F . 200° u. [a]D20 =  +70,6° oder
F. 203° u. [ajn20 =  +92,1°. Allo-p-oxocamplier entfarbt Perm anganat in der Kalte, 
ebenso Br in Chlf., g ibt eine scliwache FeCl3-Rk., u. wird, besonders in alkal. Lsg., 
durch atmosphar. 0 2 oxydiert. In  der Warnie in Eg. gelost, geht der Korper uber in 
den stabilen p-Oxocampher. Der fiir die pharmakolog. Priifung benutzte Allo-p-oxo- 
campher war scheinbar eine Mischung yon p-Oxocampher u. dessen Enolform. (Pro- 
eeed. Imp. Acad., Tokyo 8. 213—16. Mai 1932. Tokio, Univ. Dep. of Pharmacol.) Opp.

Karl Fredenhagen und Mariannę Wellmann, Atzwirkungen des Fluoncasserstoffs 
und Gegenmittel. Yerd. HF-Dampfe wirken elier desinfizierend u. antisept. ais sehad- 
lich. Starkere Konzz. oder gesatt. Dampfe iitzen sclinell. Wss. H F  ist bei Verdiinnungen 
bis 10% u. kurzer Einw. u. vollstandiger Entfernung unscliadlieh. Die eigentlich schad- 
liche Wrkg. bei kóherer Konz. oder langerer Einw. beruht darauf, daB H F  oder F ' 
durch die H ornhaut diffundiert u. Colliąuationsnekrose der darunterliegenden Gewebe- 
schichten erzeugt. Yff. empfehlen ais Gegenmittel sofortiges Abspiilen der geatzten 
Stellen m it Ca(OH)2 oder Emreiben einer Pastę aus MgO u. Glycerin oder Ol, eyent. 
melirmals erneuert. Subeutane Einspritzung von 20°/0ig. M gS04-Lsg. (auch Calcium- 
Sandoz oder Sehradin) h a lt in starkeren Fallen die Atzung auf u. befordert den nach- 
folgenden HeilprozeB. (Angew. Chem. 45. 537—38. 13/8. 1932. Greifswald, Chem. Inst., 
A bt. f. physikal. Chemie.) R . K . Mu l l e r .

Hiram E. Essex, Unłersuchungen uber die physiologische Wirkiuig des Klapper- 
schlangengiftes (Crotalin). X I. Die Wirkung des Crotalins a u f das Schwein. Die Wrkg. 
des Crotalins auf das Schwein ist bei intravenóser Injektion von Crotalin sehr tihnlich 
wie beim Ilund ; z. B. erfolgt dieselbe Blutdrucksenkung u. dieselbe Steigerung des 
Vol. der Erythrozyten. Schweine sind gegen Sclilangengift nicht immuner ais andere 
Haustiere. (Amer. Journ. Pliysiol. 100. 339—41. 1932. Rochester, Minnesota. The 
Mayo Foundation. Div. of Exp. Surg. and Pathol.) W a d e h n .

JoseJ Marek und Oskar Wellmann, Die Rhachitis in iliren atiologischen, biochemischen, 
pathogenetischen, pathologisch-anatomischen und klinischcn Bezieliungen. Biochem. 
Tl. Jena: Fischer 1932. 4°.

Biochem. Tl. von Oskar Wellmann. (VII, 480 S.) M. 25.—; Lw. M. 27.—. 
[rilSS.] Alexander Wladimirowitsch Palladin, Lehrbuch der physiologischen Chemie. G. Aufl. 

Moskau: Medizin. Verlag 1932. (428 S.) Rbl. 6.50.

F. Pharmazie. Desinfektion.
J. Golse und J. Hugot, Die Eeaktion von Pecker und ihre Beziehung zur Gegen- 

wart von Kupfer im  destillierten Kirschlorbeerwasser. Abwesenlieit von Z inn  im  Kirsch- 
lorbeerwasser. (Vgl. C. 1932. II. 738.) Der Angriff von verzinnten Cu-Blasen durch 
dest. Kirschlorbeerwasser fiihrt zur Lsg. ldeiner Cu-Mengen. Das Cu lost sich ais CuCN 
auf, das durch iiberschussige HCN in 1. Cuprocyanwasserstoffsiiure iibergeht. In  dieser 
Form reduziert das Cu dasMo-Reagens von P e c k e r  (Journ. Pharmae. Chim. [7] 25. [1922] 
424). Dem Cu sind auch die yersehiedenen Rkk. zuzusehreiben, die die Ggw. einer redu-
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ziercnden Substanz im Kirschlorbeerwasser anzeigen. Losliche Sn-Verbb. konnten 
nicht nachgewiesen werden. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 16. 20—26. 1/7. 1932.) S c h o n .

G. Sanna und V. Sanna, Die alkoholischen Tinkturen. Die Herst. nach ver- 
schiedenen Pliarmakopoen, sowie die qualitative u. quantitative Unters. wird fiir die 
naclifolgenden Tinkturen beschrieben: Belladonnatinktur, Cocatinktur, Digitalistinktur, 
Ipecacuanliatinklur, Lobeliatinktur, Brechnufilinktur, Strophantustinklur. (Boli. chim. 
farmac. 71. 557—563, 597—604, 637—645. 30/8. 1932. Cagliari, Univ.) W i l l s t a e d t .

L. van Itallie, Ober Pithecolobium Sama,n Bentham,. Die Rinde von Pithecolobium 
Saman Bentham, einer in Siidamerika bcheimateton, in Niederliind., Engl. u. West- 
Indien u. Kamerun ais Sehattenbaum angepflanzten, medizin. noch nicht, wohl aber 
zur Lackgewinnung u. in ihren Schoten ais Viehfutter nutzbar gemachten Mimosacee, 
wurde an Materiał aus Buitcnzorg (Java) eingehend chem. u. pharmakolog. untersueht. 
Untersueht wurde E x trak t m it A. (96%) u. Perkolat m it A. (80%). Hauptbestandteile: 
Ein Alkaloid in geringer Menge, fur dessen gut krystallisierende HCl-Verb. die Zus. 
C8H]7N0-HC1 angenommen wird. [a]p17 der HCl-Verb. =  — 13,90°. — Ein zweites, 
in groflerer Menge vorhandencs Alkaloid, P i t h e c o l o b i n  genannt, dessen nur sehr 
schwer krystallisiert zu erhaltende HCl-Verb. m it groBer Wahrscheinlichkeit die Zus. 
C17H 3I1N30 ■ 2 HC1 hat. Alkyl-, OH- u. CO-Gruppen nicht nachzuweisen. Zn-Staub- 
dest. liefert Piperidin u. CH3NH2. [ a ] D 17  der Base =  — 12,12°, der HCl-Yerb. =  
:—19,27°. Ihre alkoh. Lsg. gibt m it alkoh. Lsg. von Chinon Rotfiirbung (sehr empfind- 
lich). Die Lsg. der HCl-Verb. reagiert m it zahlreiehen Alkaloidreagenzien, am empfind- 
liehsten m it M a y e r s  (noch in Lsg. 1 : 200 000). Ein Saponin, S a m a n i n  genannt. 
[ ° 0 d 17 =  — 16,1 bis — 16,2°. Rlck.: Mit H 2SO,, orange — ->- braun — >- violett, ebenso 
m it E r d m a n n s  Reagens; m it LlEBMANNS sofort violett, dann griin; Eigg. des Aglu- 
eons: Zus. CojHj^O^, F. 216°, [ c« ]d 17 =  — 16°, Anwcsenheit der Gruppen OH, OCH3 u. 
COOH hpehstwahrscheinlich, keine CO-Gruppe. Ais Zucker sind an der Saponinbldg. 
beteiligt Arabinose, Rhamnose u. Glucose. — Nebenbestandteile der Drogę sind Gallus- 
saure, Glucose, Saccharose, F ett, Fettsiiure u. ein Phytosterin. — Die p h a r m a 
k o l o g .  Wrkg. des P i t h e c o l o b i n s  liegt in Richtung einer starken Depression 
des Atmungszentrums u. darauf schnell folgender Senkung des Blutdruckcs. Das 
S a m a n i n  ha t hamolyt. Wrkg. (Grenzkonz. 1: 74 000), es ist ein Herzgift von gefaG- 
verengernder Wrkg. Auf die gestreifte Muskulatur w irki es zerstorend, auf die Nerven 
in groBerer Konz. paralysierend. (Pharmac. Weekbl. 69. 941—63. 13/8. 1932. Leiden,

Maximilian A. Schneller, New York, Dosierung, z. B . Tablettierung von Stoffen. 
Man te ilt den zu tablettierenden Stoff in  zwei Teile, von denen der eine aus einem 
fl. hygroskop. Materiał, z. B. Glycerin, Glykol u. dgl., das die wirksame Substanz ent- 
ha.lt, bestcht, wahrend der andere Teil aus einem Kórper besteht, der teilweise in dem 
ersteren 1. ist u. eine krystallin. S truktur besitzt, z. B. Na^SOt, KJ30A oder (N1IX)JS0^ 
oder die entsprcchenden Chloride, ferner Ca-Lactat, Harnsloff u. dgl. (A. P. 1829 947 
yom 25/8. 1927, ausg. 3/11. 1931.) S c it u t z .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Alfred Engel, Berlin-Rosenthal), 
Herstellung eines in  Wasser leiclit lóslichen, halłbaren, aus einem polymeren Kohlenhydrat, 
Alkalijodid und Jod beslelienden Jodprdparates fiir  therapeutische Zwecke, dad. gek., 
daB man Sldrkelsgg., die so weit aufgeschlossen wurden, daB sie m it •/, aueh in  Ggw. 
von Spuren I IJ ,  keine Blaufśirbung mehr geben, vorsichtig zur Trockne bringt, das
erhaltene farblose Pulver in  Ggw. von W. in eine alkoh.-ather. Lsg. von J  u. etwas
Alkalijodid unter sofortigem Riihren eintragt u. das Lósungsm. absaugt. (D. R. P.
557 831 KI. 30h vom 4/6. 1930, ausg. 29/8. 1932.) S c h u t z .

I. G. Farbenińdustrie Akt.-Ges., F rankfurt a . M., Herstellung von Komplax- 
verbindungen der 3,4-Dioxybenzol-l-arsinsdure (I) durch Einw. von Oxyden oder 
Hydroxyden des Cu, B i, Sn, Mo, A l, Go, N i, -4.5, m it oder ohne Alkali- oder Basen- 
zusatz. Aus den Rk.-Mischungen lassen die Prodd. sieli z. B. m it Aecton oder durch 
Fallen der methylalkoh. Lsg. m it A. abscheiden. Sie sind in W. 1. u. sollen therapeut. 
Verwendung finden. (E. P. 366 026 vom 27/10. 1930, ausg. 25/2. 1932.) ALTPETER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Hans Schmidt, * 
Wuppertal-Vohwinkel), Herstellung von neutralen komplexen Antimonsalzen, dad. gek., 
daB man 0-Verbb. des 5-wertigen Sb u. aliphat. Oxysauren ais solche oder iń Form 
ihrer Salze m it Alkalien n./oder Stickstoffbasen aufeinander einwirken laBt u. nótigen- 
falls das Rk.-Prod. m it Basen der genannten A rt neutralisiert. — Hierzu vgl. E. P.

Univ.) D e g n e r .
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326176; C. 1930. I I . 133. Nachzutragen ist folgendes: Das komplcze Sby-uieinsaure K  
en thalt ca. 31% Sb, — das Sby-weinsaure Na-Didthylaminodthanol ca. 33%  Sb, das 
j$by-glykonsaure N a  ca. 21— 22% Sb. —  Aus Glykoheplonsaurelacton, H^SbOi u. NaOH  
e rhalt man in der bescliriebenen Weise ein Sby-glykoheplonsaures Na, — aus Schleim- 
saure u. denselben Komponenten 3bx-schleimsaiircs Na  m it ca. 22%  Sb, —  aus einer 
Lsg. von antimonsaurem DiathylaminoaHianol u. Schleimsdure in W., die m it Dialhyl- 
aminodihanol neutralisiert wurde, eine fiir die therapeut. Anwendung unm ittelbar ge- 
eignete gewebsisoton. Lsg. des Sb'1 -schleimsauren Diathylaminoatlianols, die auf 1 Cramm- 
atom  Sb 1 Mol. Schleimsaure u. in 1 ccm 11,5 mg Sb enthalt, — aus antimonsaurem 
Didlhylamin, Milchsaure u. Didlhylamin ein Sby-milchsaures Dialhylamin m it ca. 
35%  Sb, — aus Cilronensdure, Dialhylamin u. antimonsaurem Didlhylamin  ein Sbx- 
citronensaures Didlhylamin, — sowie aus antimonsaurem Didlhylaminoalhanol, zucker- 
saurem K  u. NaOH  ein Sby-zuckersaures Na-K-Didlliylaminoalhanol, eine fiir In- 
jektionen geeignete wss. Lsg. enthalt ca. 17 mg Sb im ccm. — Ahnlichc Komplexverbb. 
liefern Galactonsaure, Mannonsaure, Lactobionsaure, Chinasdure, Saccharinsaure, Manno- 
lieptonsdure. (D. R. P. 558 752 KI. 12o vom 2/11. 1928, ausg. 10/9. 1932.) S c h o t t l ,  

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Carl Ludwig 
Lautenschlager, F rankfurt a. M., Max Bockmiihl und Paul Fritzsche, F rank 
fu rt a. M.-Hochst), Darstellung von komplezen Goldverhindungen, dad. gek., daB man 
in Abanderung der D. R . PP. 537897 u. 551421 hier Au-Salze auf Verbb. der Oxazol- 
u. Thiazolreihe m it einer SH-Gruppe, die keine S 03H-Gruppen enthalten, einwirken

liifit u. gegebenenfalls die so erhaltenen Au-Verbb. in ihre Salze uberfiihrt. — Z. B. 
wird 2-Mercaptobenzoxazol (F. 193°, aus o-Aminophenol u. xanthogensaurem K) in 
CH3OH m it K-auribromid (I), in  CH3OH gel., yereinigt. Die ais Nd. ausfallende Au- 
Verb. ist in Losungsmm. unl. — Aus 5-Carbomełhoxy-2-mercaplobenzoxazol (II; dar- 
gestellt aus 3-Oxy-i-aminóbcnzol-l-carbonsduremelhylesler u. CS2; F. 228°) u. I  erhalt 
man eine Verb., clie m it Alkali verseift die Alkalisalze der entsprechenden Goldsaure 
liefert. — Ebenso laBt sich 2-Mercaptobenzoxazol-6-carbonsaure (III; aus 3-Amino-
4-oxybenzol-l-carbonsiiure U. santhogensaurem K, zers. sich bei 283—284°), sowie
5-Amino-2-mercaptobenzothiazol (aus p-Phenylendiaminhydrochlorid u. Na-Thiosulfat 
in  wss. Lsg. u. Einw. von CS2 auf das Prod. in NH 3-Lsg., zers. sich bei 240°) m it I  
umsetzen. — Die Verbb. sind" therapeut. wirksam. (D. R. P. 554 234 KI. 12p vom 
3/4. 1925, ausg. 6/7. 1932. Zus. zu D. R. P. 537897; C. 1932. I. 420.) A l t p e t e r .

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Darstellung des 
Dimethylcarbaminsaureesters des m-Dimethylaminophenols. Zu den Reff. nach E. P. 
359865; C. 1932. I. 582, D. R. P . 535835 u. Schwz. P. 152723; C. 1932. II. 1473 
ist folgendes nachzutragen: Die Verb. ist in W. swl., in A., A., Bzl., Chlf. 11. Ihre 
therapeut. Anwendung erfolgt zweckmiiBig in Form der Salze oder ąuartaren 
Ammoniumverbb., dereń wss. Lsgg. beim Erhitzen kcin Isocyanat abspalten u. ihre 
Wrkg. nicht verlieren. Das Urethan kann auch gewonnen werden, indem man m-Tetra- 
methyldiaminodiphenylcarbonat bei ca. 75° in Bzl. gel. m it einer wss. 25%ig. Dimetliyl- 
aminlsg. yersetzt u. in geschlossenem GefaB ca. %  Stde. schiittelt. Im  Śchcidetrichter 
wird die nur noch wenig Dimethylamin enthaltende wss. Schicht des erkalteten Rk.- 
Prod. abgetrennt, zum Entfernen des m-Dimethylaminophenols die obere Bzl.-Schicht 
zuerst m it 3-n. HC1, dann m it 3-n. NaOH u. schlieBlich m it W. gewaschen, m it K 2C03 
getrocknet u. das Bzl. auf dem Dampfbad entfernt. Nach 2-maligem Dest. des Riick- 
standes unter 20 mm Druck erhalt man den bei 195° sd. Dimethylcarbamimaureester 
des m-Dimethylaminophenols. (Schwz. PP. 153 628, 153 629 vom 10/3. 1931, ausg. 
1/7. bzw. 16/6. 1932. D. Prior. 2/1. 1931.) S c h o t t l a n d e r .

F. Hoffmann-La Roche & Co., Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Darstellung von 
Derivalen der Phenoxyphenole. (Schwz. P. 147 604 vom 29/4. 1930, ausg. 17/8. 1931. 
D. Prior. 17/5. 1929 u. Schwz. P. 150 821 [Zus.-Pat.] yom 29/4. 1930, ausg. 1/2. 1932. 
D. Prior. 17/5. 1929. — C. 1931. I. 1829.) S c h o t t l a n d e r .

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Darstellung eines 
Derivates des Hydrochinonmonophenyldthers, dad. gek., daB man auf diesen fertig 
gebildetes Salicylsaurechlorid oder Salicylsaure u. ein Saurechlorid einwirken laBt. 
— Z. B. wird Hydrochinonmonophenyldther m it Salicylsaure innig gemischt u. unter

II III
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Ausschlufi von Feuchtigkeit zuin Schmeken erhitzt. Zu der 75—80° w. Sclimelze 
gibt man innerkalb von 2 Stdn. POCl3. Das k. fcste Rk.-Prod. wird m it A. aus- 
gezogen u. die ath. Lsg. m it verd. Na2C03-Lsg. ausgeschiittelt, wobei sich der groBte 
Teil der gewiinschten Verb. ausseheidet. Dureb Eindampfen der ath. Lsg. werden 
weitere Mengen gewonnen. Man wascht m it W., troeknet u. krystallisiert aus hoohsd. 
PAe. oder A. um. Das Hydrochinonmonophenyldthersalicylat, CcH .(0  -CflL)1 • 
(O 'CO 'C0H 1 'OH)'!, F . 94°, in W. swl., in k. A. u. PAe. wl., in k. A. u. PAe. 11., wird 
dureh F r o e h d e s  Reagens nur langsam yiolett gefarbt, m it FeCl3 keine Rk. gebend, 
ist geruch- u. gesehmacklos, reizt die Schleimhaute nicht u. besitzt geringe Giftigkeit. 
Es findet infolge seiner starken antisept. Wrkg. ais inneres Desinfektionsmittel fur 
Menschen Verwendung. (Sehwz. P. 153 724 vom 20/5. 1931, ausg. 1/7. 1932. Zus. 
zu Schwz. P. 147 604; vgl. vorst. Ref.) S c h o t t l a n d e r .

I . G. F arben industrie  A kt.-G es., F rankfurt a. M., Herstellung von Abkommlingen 
des 4-Pyridons. Aus 4-Pyridon in  HC1 m it CU (24 Stdn. stchen lassen) wird 3,5-Dijod-
4-pyridon (I) erhalten, das m it Chloressigsaure dio N-Essigsaureverb. liefert, F. 246° 
(Zers.). — Aus I  u. Didthylaminoathylchlorid in NaOH erhalt man eine Verb. yom 
F. 85°, — m it Chloressigsdureamid eino Verb. yom F. 275°, —  m it CH3J  oder Dimethyl- 
sulfat eine Verb. yom F. 207°, — m it Monochlorhydrin das N-(f},y-Dioxypropyl)-3,5- 
dijod-4-pyridon yom F. 161°, — m it Athylenchlorhydrin die N-(fi-Oxydthijl)-Verb. vom 
F. 260°, hieraus die N-(fS-Chlorathyl)-verb. yom F. 180°, die m it N a2S 0 3 die N-Atlian- 
sulfonsdureverb. liefert, F . iiber 300°. — N-Methylchelidamsdure wird in  HC1 m it C1J 
10 Stdn. auf 120° erhitzt. Das Prod. gibt boim Erhitzen auf 170— 175° das N-Methyl-
3.5-dijod-4-pyridon (F. 207°). — 4-Aminopyridin wird in  HC1 m it C1J dijodiert (F. des
3.5-Dijod-4-aminopyridins 184°, Kp.» 130—160°). Das Prod. lafit sich m it N itrit in
salzsaurer Lsg. in  das Pyridonderiy. "umwandeln. — Man kann auch unm ittelbar das 
bei der Einw. von Tliionylchlorid auf Pyridin  erhaltliche Pyrłdylpyridiniumdichlorid 
m it K J  U. K J 0 3 behandeln. —  Aus N-Didthylaminodthyl-3,5-dijodpyridon u. Di- 
methylsulfat in  Bzl. entsteht eine Verb. vom F. 215°. — Die Prodd. sind 11. in  W.; 
sie sollen ais Rontgenkontrastmittel Verwendung finden.. (F. P. 728 634 yom 19/12.
1931, ausg. 8/7. 1932. D. Prior. 20/12. 1930.) A l t p e t e r .

Schering-K ahlbaum  A .-G ., Berlin, Herstellung von in  3- undjoder 5-Stellung 
halogenierlen 4-Pyridonen. — Halogen-4-pyridone werden m it alkylierend oder carb- 
osyalkylierend wirkenden M itteln behandelt. —  Aus 3,5-Dijod-4-pyridon in KOH-Lsg. 
wird m it Dimethylsulfat die N-Methylverb., F . 214—215°, ebenso die N-Aihyl- oder 
N-Allylverb., — m it Chloressigsaure (I) die N-Essigsaureverb.> F. 240° (Zers.) erhalten.
— Aus 5-Dijodopyridon (5-Jodpyridon? Der Ref.) u. I  laBt sich die S-Jod-4-pyridon- 
N-essigsaure, aus 3,5-Dibrom-4-pyridon u. I  eine Verb. yom F. 257° darstellen. — Die 
Prodd. sollen ais Rontgenkontrastmittel dienen. —  Hierzu vgl. auch F. P. 728634; 
yorst. Ref. (F. P. 728 698 vom 21/12. 1931, ausg. 9/7. 1932. D. Prior. 19/1.
1931.) A l t p e t e r .

E . Merck, D arm stadt (Erfinder: Otto Wolfes und Alfred Dobrowsky), Her
stellung von Abkommlingen des 1-Phenyl- bzw. l-Benzyl-3-methylisocliinolins, dad. gek., 
daB man die Kondensationsprodd. von Nitroathan (I) m it C^FLJJHO (II) oder Deriyy. 
desselben nach an sich bekannten Methoden in  Aminoyerbb. uberfuhrt, diese m it 
Benzoesdure, Phenylessigsdure oder A thern von Oxyderivy. dieser Sauren kondensiert 
u. m it Hilfe von sauren Kondensationsrnitteln zum Ring schlieBt. — LaBt man eino 
Lsg. des Kondensationsprod. aus I  u. Piperonal in Na-Methylatlsg. 24 Stdn. stehen 
u. sauert dann m it Eg. an, dam pft die M. ein, versetzt m it W. U. ath ert aus, so erhalt 
man eine Verb. yom Kp. 185—190° (Vakuum). Dureli Red. w ird eine Aminoverb. 
vom K p .12 160—165° erhalten, die m it Homopiperonylsaurechlorid die V erb.: 
(CH20 2) =  C6H 3CH(0CH3)CH(CH3)NH- COCH2C0H 3 =  (0 2CH2) liefert, F . 150°. Mit 
P0C13 in  sd. Toluol erfolgt RingschluB zu l- (3 ',4 '-Meihylendioxybenzyl)-3-methyl-G,7- 
melhylcndioxyisochinolin, F . 159—160°. — Aus dem Prod. aus I  u. I I  (Behandlung 
mit Na-Methylatlsg.) erhalt man den Nitrodther: C0H 6CH(OCH3) - CH(CH3)N 02, K p,16141 
bis 142°, der m it Zn-Staub u. HCOOH die Aminoverb. liefert, I tp .15110—112°; 
letztere laBt sich benzoylieren (F. der Benzoylverb. 151°) u. dann, z. B. in  Tetralin m it 
P 20 5, kondensieren, wobei l-Phenyl-3-methylisochinolin entsteht, K p .18 205—206°,
F. 89—90°, F. des Hydrochlorids 228°. — Die Verbb. haben papayerinahnliche Wrkg. 
(D. R. P. 556 709 KI. 12p yom 7/11. 1930, ausg. 13/8. 1932.) A l t p e t e r .

Wisconsin Alumni Research Foundation, iibert. von: Harry Steenbock, 
Wisconsin, V. St. A., Antirachiti-sches Prdparat. Man bestrahlt Getreide u. dgl. m it
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den durch eine Quarzquecksilberlampe erzeugten ultravioletlen Strahlen, wobci die 
Bestrahlung so geregelt wird, daB schadliche Prodd. nicht auftreten. (A. P. 1 871135 
Yom 27/12. 1926, ausg. 9/8. 1932.) S c h u t z .

Wisconsin Alumni Research Foundation, iibert. von: Harry Steenbock, 
Wisconsin, V. St. A., Antirachitisches Produkt. Man bestrahlt Prodd., welche un- 
verseifbare Lipoide in  groBerer Menge enthalten, z. B. Pflanzenole, wie Olivenól, ferner 
Hefe u. dgl. m it den durch eine Quarzquecksilberlampe erzeugten ultrmioletten Strahlen, 
wobei m an die Bestrahlung so leitet, daB unangenehm schmcckcnde oder schadliche 
Stoffe nicht auftreten. (A. P. 1871136 yom 27/12. 1926, ausg. 9/8. 1932.) S c h u t z .

Charles Spinharney, Scotia, W ashington, Heilmitlel fiir  Haustiere, bcstchend 
aus dem E x trak t resp. der Lsg. von Tabak, Terpentin, stinkendem Asant, Cu-Sulfat, 
Phenol, Enzianwurzel, Ingwer, Antimonschwarz in Wasser. (Can. P. 294 886 vom 
4/7. 1928, ausg. 19/11. 1929.) M. F. M u l l e r .

Oskar Muller, Basel, Zahnwurzelfullmittel aus Gemischen von Harzlsgg. in organ. 
Losungsmm. m it Erdalkalisalzen, gek. durch einen Geh. an Ca-Phosphaten, vorzugsweise 
Ca3P„0H u. Sr-Salzen, yorzugsweise Sr-Phosphaten. (D. R. P. 559 097 KI. 30 h vom 
8/9. 1928, ausg. 15/9. 1932.) S c h u t z .

Sigurd Gustav Gulbransen, Norwegen, Zahnpasten. Die Pasten bestehen im 
wesentlielien aus cingedicktcm saurem Pflanzensaft, z. B. aus Tomaten, von solclier 
Starkę, daB er auch ohne Zusatz von Konservierungsmitteln haltbar bleibt, dem man 
noch andere geeignete Stoffe, wie Saponinpulver, gegebenenfalls Asbest, Tonerde, Kreide 
u. dgl. zusetzt. (F. P. 730168 vom 19/1. 1932, ausg. 8/8. 1932. Norw. Prior. 23/1.
1931.) __________________ -S c h u t z .

British Pharmacopoeia, 1932. Published undor the direction of the General Council of medical
education and registration of the United kingdom. London: Coństable 1932. (763 S.)
8°. 18 s. 6 d. net.

G. Analyse. Laboratorium.
A. H. Macmillan und Norman W. Krasę, Ruhrung mit hoher Gesehwindigkeit 

unter Druck. Vff. beschreiben cinen aus drei Teilen bestehenden Ruhrautoklaven fiir 
Tempp. bis 200° u. Drucke bis 300 at. Im  oberen Teil ist ein Induktionsm otor ein- 
gebaut; der mittlere Teil, durch den der Ruhrerschaft hindurchlauft, dient ais Riick- 
fluBkiihler, der untere stellt den Rk.-Raum dar, der durch elektr. Widerstandsheizung.in 
Al-Gehause belieizt wird. (Ind. engin. Chem. 24. 1001—02. Sept. 1932. Urbana, 
Univ. of Illinois.) R. K. M u l l e r .

Jorn Lange, Uber die kryoskopische Reinheitspriifung von Flussigkeiten und die 
Reinigung des Cyclohexanols. Ais Kriterium der Reinheit wird die Konstanz des F. 
bei schrittweisem Ausfrieren benutzt. Auf ein Glasrohr, das an seinen beiden Enden 
die Lótstellcn von 10 Thermoelementen tragt, werden m it Sohliffen zwei m it ver- 
schieden reinen Cycloliexanolproben beschickte Kolben gesetzt. Die Differenz der 
F F . bei verschieden starkem Ausfrieren gibt ein MaB fur die Menge der Verunreinigungen 
in beiden Proben. Fiir reines Cyclohexanol wird der Tripelpunkt so zu 25,51° errechnet. — 
Das Poui.ENCsche P raparat wird bei 0,1 mm dest., das W. u. die gel. Luft abdest., 
dann m it 27—29° im Kiihler weiter dest.; F . 25,2°; das W. wird durch CaO entfernt, 
dann nochmals dest.: F. 25,50°. Luftsattigung erniedrigt den F. um 0,15°. Aus der 
Vol.-Kontraktion beim Schmelzen (2,56 ccm pro Mol.) errechnet sich eine Gefrierpunkts- 
erniedrigung von 0,04 pro at. Der F. des besten P raparats ist also bei 1 a t  25,46°. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 161. 77—82. Aug. 1932. Kopenhagen, Tierarztl. u. 
Landwirtsch. Hochsch., chem. Lab.) W. A -;R o t h .

Hans Jessen-Hansen, Extraktionsanalyse mit zwei Unbekannten. In  Anlehnung 
an die Arbeit von K u t t e r  (C. 1932. II. 789) unterw irft Vf. die Frage nach der Ursache 
der untcrschiedlichen Extraktion von Gliadin in Weizenmehl durch yerschiedene 
Mengen A. einer mathemat. Behandlung. Damit lafit sich die Gcsamtmenge des gel. N 
m it hinreichender Genauigkeit berechnen, wahrend das Vol. des yom Ungel. gebundenen 
Losungsm. infolge unyermeidlicher Vers.-Fehler nur annahernd erm ittelt werden kann. 
Das Verf. ist anwendbar auf die Extraktbest. in Malz, die Best. der lóslichen PO./", 
auf Gcrbstoffbestst. u. die Analyse yerschiedener Drogen. (Ztschr. analyt. Chem. 89. 
422—25. 1932. Kopenhagen, Carlsberg-Lab.) E c k s t e i n .

Joseph B. Niederl und Wm. J. Saschek, Mikrodampfdichlebcslimmungsmclhode.
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I. Molekulargcwichtsbestimmung. Es werden die Vers.-Bedingungen der N i e d e r l - 
schen Methode studiert u. die nótigen Korrekturen fiir Temp., Druck u. Ausdelmung 
bestimmt. Die Methode gestattet neben der Best. der D.D. gleichzeitig die Best. des 
Kp. Mit einer Einwaage von wenigen mg konnen beide Bestst. mehrmals wiederholt 
werden. (Mikrochemie 11. 237—50. April 1932. New York, Univ.) Z a c h e r l .

Joseph B. Niederl und Ida B. Routh, Mikrodampfdichlebestimmungsmelhode.
II. Siedepunktsbestimmung. (I. vgl. vorst. Ref.) Die Anwendbarkeitsgrenzen der
Methode werden untersucht. Die Kpp. reiner Pil. sowie die Kp.-Kurven unreiner Pil. 
u. Lsgg. konnen scharf bestimmt werden. Der App. arbeitet gleichma(3ig fur FU. u. feste 
Kórper bis zu der Grenze, wo der Dampfdruck des Hg sich bemerkbar m acht oder 
die untersuchte Substanz m it dem Hg reagiert. (Mikrochemie 11. 251—73. Mai 1932. 
New York, Univ.) Z a CHERi,.

Richard A. Smith, Mikrovakuumdestillalion. Es wird eine einfaehe Vorr. fur 
fraktionierte Mikrovakuumdest. angegeben, die auch die genaue Temperaturmessung 
der ubergehenden Gase gestattet. Der Vorgang bei einfacher u. fraktionierter Dest. 
wird beschrieben. (Mikrochemie 11. 221—26. Januar 1932. New York, Univ.) Z a c h .

Richard A. Smith, Mikrobestimmung der Losliclikeit zweier Fliissigkeiten. Das 
System Phenol-Wasser. Die Methode von Ar,EXEJEW  wird fur die Verwendung kleiner 
Substanzproben (3—5 mg) abgeiindert, die Einfuhrung der Substanzen in die Capillar- 
rolirchen u. dio Best. des Losungspunktes beschrieben. Die m it Makrobestst. iiberein- 
stimmenden Resultate werden diskutiert. (Mikrochemie 11. 227—36. Dezember 1931. 
New York, Univ.) Z a c h e r l .

S. E. Green, Die Kugelschalejimethode zur Bestimmung der Wdrmeleitfahigkei 
eines thermischen Isolators. Bei dieser Methode wird dio konstantę Temp.-Differenz 
gemessen, dio zwischen der inneren u. der iiuBeren Oberflache einer Kugelschale aus 
dem zu untersuchenden Materia! besteht, wenn vom Zentrum der Kugel ein konstanter 
Warmestrom ausgeht. Vf. verwendet ais W armeąuelle eine kleine Gliihlampe u. miBt 
die Tempp. therm oelektr.; die Abmessungen der Kugelschale werden gering gehalten 
(iiufierer Durchmesser 10 cm). Ais Substanz dient Vf. bei den Verss. S, der in einer 
Messingform gegossen wird. Die W armeleitfahigkeit (in CGS'103) fallt yon 0,62 bei 
5,1° auf 0,57 bei 85,1°; der Temp.-Koeff. ist —0,12- 10_2/G rad. (Proceed. physical 
Soc., London 44. 295—313. Mai 1932.) L o r e n z .

Hubert Thomas Stanley Britton und Robert Anthony Robinson, Die Be- 
nutzung der Olaseleklrode fiir titrimetrische Arbeiten und Fallungsreaktionen. Die A n 
wendung des Prinzips des Loslichkeitsprodukts a u f ba-sische Niederschlage. Gemessen wird 
die Zelle: P t/0 ,1 H C 1 , Chinhydron /  Glas /  Versuchslsg. /  KC1 oder KNOs gesiitt. / 
n. Calomel. — Zur Spannungsmessung wird m it der Zelle ein Kondensator von etwa 
1 Mikrofarad aufgeladen u. dann iiber ein ballist. Galvanometer entladen. Die Eichung 
erfolgt m it pn-Pufferlsgg. Die Galvanometerausschlage werden direkt gegen ph auf- 
getragen. Die Ginselektrode erweist sich ais zuyerlassig im ganzen Gebiet 2 <  pn <  12.
— Die Dissoziationskonstanten folgender Siiuren werden bestim m t: Essig-, Malon-, 
Malein- u. Fumarsaure. Bor-, Phosphor-, Chrom-, Stickstoffwasserstoff- u. Blausaure, 
scliweflige, selenige u. tellurige Saure. Die Ergebnisse stehen m it fruheren Messungen, 
soweit solclie m it entsprechender Genauigkeit vorhanden sind, im Einklang. — Ferner 
wurden die Loslichkeitsprodd. bas. Ndd. durch Fallung m it OH' untersucht, nachdem 
durch Blindyerss. festgestellt war, daB dio Funktion der Glaselektrode durch die Ggw. 
solclier Ndd. nicht beeinfluBt wird. — Fiir AgOH werden fruhere D aten bestatigt. F iir 
Zn(OH)2 dagegen werden die Messungen von K o l t h o f f  u . K a m e d a  (O. 1931. I . 3341) 
u. yon P r y t z  (C. 1931. I I . 3234) nicht bestatigt. Abgesehen von AgOH u. Mg(OH)2 
werden die Loslichkeitsprodd. der untersuchtcn bas. Ndd. von Mn, Co, Ni, Fe, Pb, Cu 
u. Al nicht konstant gofunden. Demnach liiBt sich das Prinzip des Losliclikeitsprod. 
auf solcho Ndd. allgemein nicht anwenden. (Trans. F araday Soc. 28. 531—45. Jun i
1932. Exeter, England, Univ. Coli. Siidwest.) J .  L a n g e .

H. M. Partridge und Richard A. Smith, Mikroacidimetrie mittels einer photo- 
voltaischen Zelle. Durch Anwendung einer besonderen lichtelektr. Zelle u. geeigneter 
Lichtfilter ist es dem Vf. gelungen, starko Siiuren oder Basen geringer N orm alitat 
mit sehr groBer Genauigkeit zu titrieren. (Mikrochemie 11. 311—25. April 1932. 
New York, Univ.) Z a c h e r l .

W. D. Collins, H. V. Farr, J. V. Freeman, Joseph Rosin, G. C. Spencer,
E. Wichers und H. H. Willard, Anforderungen an die Reinheit gewisser analytischer
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Reagentien. (Vgl. C. 1932. II. 1043.) Vff. bcrichten uber die Priifungsmethoden auf 
Reinheit fur folgende Reagentien: Benzol, Kupferacetat Cu(C2H 30 2)2-H20 , Kupfer- 
n itra t Cu(N03)2-3 H 20 , Bleisubacetat, Phenolphtlialein, K N 03, NaF, N aN 02, Toluol 
u. Xylol. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 347—50. 15/7. 1932. Comm. on 
Analyt. Reagents, Amer. Chem. Soc.) E c k s t e in .

Ralph G. Harry und Ernest A. Rudge, Benzidin und Tolidin ais Reagentien 
in  der Analyse. Vff. fanden, daB man bei den Erkennungsrkk. von Persulfatcn in Mehl, 
von Blut, erhitztcr Milch, Aldehyden u. a. das Benzidin vorteilhaft durch o-Tolidin 
crsetzen kann. Die Rkk. sind viel empfindlichcr. Vff. arbeiteten ferner ein Verf. zur 
Best. des frcien Cl in W. aus, das in Wiischereien u. Bleichereien yerwandt w ird; o-Tolui- 
dinchlorliydrat erzeugt in sehr yerdiinnten Cl-lialtigen Lsgg. eine Gelbfiirbung. Weiter 
wird eine Methode zur Erkcnnung des Ce in Ggw. von La, Th, Zr, Y u. N d angegebcn. 
Ce-(3)-salze geben die Eiirbung nicht, Ee, Mn u. Cr durfen niclit anwcsend sein. Auch 
bei dieser Rk. ist o-Tolidin dem Benzidin iiberlegen. Zur Best. der Ameisensaure in 
Pb-Eorm iat fiihren Vff. das Pb-Eorm iat in P bS 0 4 iiber, fallen die geringe Menge iiber- 
schiissiger H 2S 04 m it Benzidin in allioh. Lsg. u. titrieren im F iltra t die Ameisensaure 
m it Vl o -n. NaOH. Diese Methode ist fiir alle Formiate anwendbar, dereń Kationen 
unl. Sulfate bilden. (Journ. Soc. chem. Ind . 51. Transact. 64— 66. 19/2. 1932. Cardiff, 
Teclin. College.) E c k s t e i n .

C. J. Schollenberger, Amnwniumacctat ais neutral gepufferie Standardlósung. 
Nach Messungen des Vfs. zeigen Lsgg. aus reinstem kauflicliem (NH.,)C2H 30 2 im all- 
gemeinen, wold wegenZers. des Salzes, ein pH =  5 s ta tt 7, wie von WILLIAMS u ." L y m a n  
(Journ. Amer. chem. Soc. 54 [1911]. 1932) angegebcn wurde. Mischungen gleicher 
Volumina 2-n. Essigsaure u. Ammoniak sind dagegen ziemlich genau auf pn =  7 ge- 
puffert. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2568. Ju n i 1932. Wooster Ohio, U. S. A. 
Landw. Versuchsstation.) J o r n  L a n g e .

R. M. Davies, Die rasche Bestimmung von Feuehtigkeit im  Samen und anderen 
komigen Suhsłanzen. Es werden zwei Methoden angeben: eine yerwendet eine Elek- 
tronenrohre; die Anderung der K apazitat einer Kondensation im Schwingungskreis 
durch das eingebrachte Materiał wird ais Anderung des Anodenstromes der Rohre 
gemessen; bei geeigneter W ahl der elektr. Daten wird eine gute Konstanz erreicht; 
die Methode eignet sich besonders zur Messung grobkorniger Samen. Bei der zweiten 
Methode, die allgemein anwendbar ist, wird der Gleichstromwiderstand gemessen. 
(Proceed. physical Soc., London 44. 231—45. Mai 1932. Aberystwyth, Uniy. Coli. 
of Wales.) L o r e n z .

E le m e n te  u n d  ano rg an isch e  V erb lndungen .
H . Copaux, Einfache Methode zur Bestimmung von Argon. Vf. absorbiert in einem 

gesclilossenen Verbrennungsrohr zunaclist evtl. vorhandencn H 2 oder 0 2 m it CuO 
bzw. Cu in Ggw. eines Schiffehens m it P 20 5 u. dann N 2 m it metali. Li. Der Ar-Geh. 
des Gases liiBt sich (unter Vernachlassigung der anderen in nur geringer Menge yor- 
handenen Edelgase) aus der yon einem angeschmolzenen, geschlossenen Hg-Manometer 
angezeigten Druckabnalime ermitteln. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 989—92. 
Juli 1932.) R. K. M u lle r .

P. Galimberti, Praklische Methode zur Bestimmung des Gehalts von Metallpulmrn 
zur tećhnischen Verwendung. Vf. yerwendet zur Best. des Metallgeh. von Metallpulvern 
einen Glasapp., dessen unterer Teil (A) m it Gasein- u. -ausleitungsrohr yersehen, zur 
Aufnahme des Metallpulvers dient, das zunaclist bis iiber das untere Ende des Heber- 
rohrs F  m it W. iiberschichtet wird. Mittels Schliff ist A  m it dem oberen Teil B  ver- 
bunden, in den das in der Mitte durch einen Halin yerschlieBbaro Heberrohr (an seinem 
oberen Ende nach unten umgebogen) miindet; B  wird nach Fiillung des Heberrohres 
m it W., so daB das obere Ende unter W. liegt, auf A  aufgesetzt. Nun wird bei ge- 
schlossenem Hahn in A  die Luft durch C02 verdrangt bis zu konstanter Einstellung 
des Nivcaus in einem angesclilossenen 100 ccm-Azotometer (m it 50°/oig. KOH). In  B  
werden 50 ccm konz., reine HC1 eingefiillt u. durch F  nach A  eingelassen. Der ent- 
wiekelte H 2 wird im Azotometer aufgefangen. Aus der yolumetr. bestimmten H 2- 
Menge wird in bekannter Weise der Metallgeh. des Pulyers berechnet. (Annali Chim. 
appl. 22. 497—500. Jun i 1932. Pavia, Uniy. Inst. f. allg. Chemie.) R-. K . MiTLLER.

Edward Erdheim und Erwin Benesch, Titrimetrische Methode zur Bestimmung 
von Alum inium  in Gegenwart von Eisen und freier Salzsdure. Das Verf. besteht in der 
Best. der frcien HC1 nach K u c iIL E R  (C. 1930. I I .  1579), der Best. des Fe nach Z im m e r-
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MAUN-Re i n h a r d  (Titration m it KM n04), Zusatz von titrierter N a2C03-Lsg. zu der 
Al u. Fe enthaltenden Lsg., wodurcli Al u. Fe ais Hydroxyde gefallt werden u. 
T itration des Na2C03-t)bersehusses. (Przemyśl Chemiczny 16. 128—30. 1932. Moos- 
bierbaum.) S c h o k f e l d .

P. Schong, Schnellmethode zur Bestimmung von Kupfer in  Flufieisen. Das Kupfer 
wird in H N 03-Lsg. durch Fallung des Eisens m it NH4OH u. F iltration desselben ge- 
trennt. Das azurblaue, ammoniakal. Cu-haltige F iltra t wird m it H N 0 3 angesauert; 
in dieser H N 03-Lsg. wird das Cu elektrolyt. abgesehieden u. gewogen. Der Analysen- 
gang wird eingehend beschrieben. Gegeniiber der Methode der Auflosung m it HCl oder 
H 2S 04 h a t das besehriebene Verf. den Vorzug, daB die Auflosung in HNÓ3 sehr sehnell 
geht, gegeniiber der H 2S-Methode den Vorteil dor Vermeidung der langwierigen Cu2S- 
Fallung u. des Wegfallens der Gliihung des Cu2S-Nd. Vers.- u. Vergleichsanalysen 
werden zusammengestellt. (Chem.-Ztg. 56. 524. 2/7. 1932. Alzette, Luxemburg, Arbed* 
Werk Escli.) E d e n s .

Lily I. Weinstein und A. A. Benedetti-Pichler, Eine Destillationsmethode zur 
raschen Bestimmung der fliichtigen Beslandteile von Jcleinen Proben vcm Kupfer-Zink- 
legiemngen. Wenige mg werden im H 2-Strom fiir 10 Min. auf 1150° erhitzt. Der App. 
besteht aus einem Kipp, einer Waschflascho, einem kurzeń Quarzrohr u. einem elektr. 
Widerstandsofen. Die Resultate weisen durchschnittlieh einen Fehler von 0,5% (absol.) 
auf. (Mikroehemie 11. 301—10. Mai 1932. New York, Univ.) Z a c h e r l .

Hildę Thurnwald und A. A. Benedetti-Pichler, Grammetrische Mikroanalyse 
von Berylliumsilicatgesteinen. Es wurden quantitative mikroanalyt. Trennungsmethoden 
fiir Be u. Al (Be ais Sulfat ohne vorhergehende Fallung ais Hydroxyd, ais Śulfat nach 
vorhergehender Fallung ais Hydroxyd, Trennung u. Best. von Al u. Bo); fiir Be u. Mg; 
Al u. Mg; Al, Be u. Mg; Phosphorsaure, Al, Be u. Mg sowie fiir S i02, P 20 5, Al, Be u. 
Mg ausgearbeitet. Im  AnschluB daran wird die qualitative u. quantitative~ Analyse 
von wenigen mg Kolbeckit in gut iibereinstimmendon Doppelbestst. beschrieben. (Mikro- 
chemie 11. 20Ó—20. Febr. 1932. New York, TJniv.) Z a c h e r l .

O rganische S ubstanzen.
Joseph B. Niederl und Bradley Whitman". Die quanlitative mikroanalylische 

Bestimmung von Kohlenstoff und Wasserstoff in  Stickstoffatmosphare. Es wird eine 
gravimetr. Mikromethode zur Best. von C u. H  in organ. Verbb. durch Verbrennung 
in N2 beschrieben. Das m it Ag, Cu, CuO u. PbC r04 gefullte Verbrennungsrohr laBt 
nach dieser Methode die Heizgranate yermeiden. Gute Beleganalysen er weisen die 
Brauchbarkeit der Methode. (Mikroehemie 11. 274— 300. Mai 1932. New York, 
Univ.) Z a c h e r l .

D. Mann, Dichlorathylen ate Losungsmittel. Es wird festgestellt, daB die o- u. 
p-Deriw . von Nitrophenol, Dioxybenzoi u. Oxj'benzoesaure reeht verschiedene Lós- 
lichkeit in Dichlorathylen haben, so daB eine gute Trennung der o- von der p-Form 
genannter Verbb. m it Dichlorathylen vorgenommen werden kann. (Chem.-Ztg. 56. 
452. 8/6. 1932.) D u s in g .

A. Lalande, Bestimmung des Athylatliers in  Gegenwart von Wasser, Alkohol und 
Acetaldehyd. Zur Best. von A. neben W., A. u. Acetaldehyd saugt Vf. einen langsamen 
Luftstrom durch das Gemiseh, der A. u. A. m itfiihrt. Das Luft-Dampfgemisch geht 
durcli eine m it KM n04-Lsg. beschickte Waschflasche, worin A. absorbiert wird, dann in 
eine zweite Waschflasche m it25ccm  konz. K 2Cr20 7-Lsg. +  2 5 ccm H 2S 0 4, dereń Inhalt 
nach beendeter Absorption des A. jodometr. zuriicktitriert wird. S ta tt der Absorption in 
K 2Cr20 7-Lsg. kann auch Verbrennung m it CuO erfolgen, wobei zur Vermeidung von 
Explosionen ein gekuhltes capillares U-Rohr zwiscliengeschaltet werden muB. (Buli. 
Soc. chim. France [4] 51. 916—21. Juli 1932.) R. K. M u l l e r .

Benedikt Linke, HeinrichPreissecker und Jose! Stadler, Uber eine neue ąuanti- 
tative Bestimmung von Anilin  mitlels Piknylchlorids. I . Die Umsetzung von Anilin m it 
Pikrylchlorid zu Trinitrodiphenylamin laBt sich zu einer quantitativen Best.-Methode 
fiir Anilin ausgestalten. Das Losungsm. darf hierbei nicht, wie z. B. A. oder Aceton, 
mit Pikrylchlorid reagieren; Vff. verwenden Essigester, worin sich das Pikrylchlorid 
schon in der K alte 1. Aus aquimolekularen Mengen Anilin u. Pikrylchlorid erhalt man 
bei Ggw. von N aH C03 in Essigester zunachst Trinitrodiphenylamin u. Anilinchlor- 
hydrat; setzt m an W. zu u. erwarmt kurze Zeit, so setzt sich das HCl-Salz m it dem 
NaHCÓ3 um, das frei gewordene Anilin reagiert m it Pikrylchlorid weiter; das zunachst



2852 G. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1932. II.

olige Triiiitrodiphenylamin wird fest, man filtriert u. bestimmt im F iltra t das nach 
der Gesamtgleichung:
C8H 5-NH2 +  C1C6H 2(N 02)3 +  NaHCOj -> C6H 5-NH-C6H 2(N 02)3 +  NaCl +  C02 +  H 20  
entstandene Clilorion gravimetr. (1 g AgCl =  0,6492 g Anilin) oder volumetr. (1 cem
0,01-n. AgN03 =  0,93 mg Anilin). Zur Ausfiilirung der Best. yersetzt man die ca.
0,1-molare Lsg. von Anilin in Essigester m it dem 1,5-fachen Vol. einer etwa gleich 
konz. Pikrylchloridlsg. u. 0,1 g NaH C03, fiigt nach 1/i Stde. 250 ccm W. zu u. erhitzt 

Stde. auf dem Wasscrbad, nach 3-std. Stehen wird filtriert, das Rk.-Prod. chlorfrei 
gewaschen, das F iltra t analysiert. Beleganalysen s. Original. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 
1280—82. 14/9. 1932.) O s t e r t a g .

Benedikt Linke, Heinrich Preissecker und Josef Stadler, Quantitalive Be- 
slimviung aromatischer Aminę m it Pikrylchłorid. II . (I. vgl. vorst. Ref.) Aromat. 
Aminę m it negativcn Substituenten reagieren m it Pikrylchłorid in Essigesterlsg. ent- 
weder gar nicht (o-Nitroanilin) oder nur unvollstandig (Antliranilsaure u. dereń Methyl- 
ester), o- u. p-Toluidin  reagieren quantitativ  u. lassen sieh m it Hilfe von Pikrylchłorid 
bestimmen, m-Tóluidin  rcagiert ganz unregelmiiBig. p-Aminophenol gibt zu niedrigo 
Werte, o- u. p-Anisidin  sind bestimmbar. Sek. Aminę (Methylanilin, Diphenylamin) 
reagieren fast gar nicht. Benzidin t r i t t  m it beiden N H 2-Gruppen in R k .; man kann 
aber das Halogen nicht genau bestimmen, weil das Rk.-Prod. sehr schwer filtrierbar ist. 
a-Naphlhylamin setzt sieh m it Pikrylchłorid zwar nicht quantitativ, aber doch zu ca. 
97%  um ; beim /?-Naphthylamin ist der Rk.-Verlauf unregelmiiBig. m- u. p-Phenylen- 
diamin reagieren ebenfalls unregelmaBig u. liefern kaum filtrierbare Rk.-Prodd. — 
Dio Bestst. (vgl. Original) wurden wie beim Anilin ausgefiih rt,nur wurde vor Zusatz 
des W. 1 Stde. stehen gelassen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 1282—84. 14/9. 1932. 
Wien, Hochschulc f. Bodenkultur.) O s t e r t a g .

J. Contzen, E in  kleiner Beitrag zur Empfindlichkeit einer Anzalil Reagentien bei 
der Prilfung a u f Plienole. Von den 11 untersuchten Reagentien zeigen die meisten 
bei 1 mg Phcnol im cem nur schwache Farbrk ., 0,1 mg Phenol wird nur von Br-W. 
( L a n d o l t )  u. von 0,5%ig. Furfurollsg. -j- konz. H 2SO., (UDRANSKY) dcutlich an- 
gezeigt. (Chem.-Ztg. 56. 683. 27/8. 1932. Oldenburg, Landw.-Kammer.) R. K. M u l l e r .

H. M. Partridge und J. A. G. Bowles, Mikroacidimetrische Bestimmung von 
Nitrophenolen mittels der Glaselektrode. Es wird eine potentiometr. Methode zur Mikro- 
best. von Nitrophenolen besehrieben, dereń Dissoziationskonstante groBer ist ais 10"8. 
Ais Indicator fiir H-Ionen wird eine Glaselektrode Yerwendet. (Mikrochemie 11. 
326—36. April 1932. New York, Univ.) Z a c h e r l .

J. M. Gulland und T. F. Macrae, Palladoclilorid ais Reagens fi ir  die Isolierung 
und Bestimmung von Purinderimten und ais Oxydationsmittel. Im  Laufe einer Unters. 
iiber Nuclemsśiuren ergab sieh das Bediirfnis nach einem bequemen Falllungsmittel 
fur P urinderiw . Es wurde gefunden, daB PdCU hierfiir sehr geeignet ist; es gibt swl. 
Ndd. m it Kaffein, Theobromin, Theophyllin, 1-, 3- u. 7-Methylxanthin, Xanthin, Hypo- 
xanthin, Adenin, Adenosin, Xanthosin, Guanosin, 2,6-Dichlor-7-methylpurin, Trimethyl- 
amin, Pyridin, Chinolin, Isocliinolin, symm. Dimcthylliarnstoff u. verschiedcnen 
Alkaloiden, aber nicht m it Aliantom, Harnstoff, Methylharnstoff, N H 3, Biuret, 3-Methyl-
4,5-diamino-2,6-dioxypyrimidin. Zur Ausfuhrung der Rk. setzt man 3 Tropfen einer 
2%ig. Lsg. von PdCl2 in sehr verd. HC1 bei 100° zu 5 mg der zu untersuchcnden Sub
stanz in 5 ccm W .; die Purinkomplexe scheiden sieh sofort aus; sie haben z. T. charak- 
terist. Krystallformen, die zur Kennzeichnung dienen kónnen. In  stark sauren Lsgg. 
erhalt man keine Ndd. Sio werden oberhalb 250° dunkel, ohne zu schm. Die Fallung 
der Purine ist stark  vom p» abliiingig; z. B. wird Adenin bei ph =  0,8—1,0, Adenosin 
bei 1,3—1,8, Hypoxanthin bei 1,0—1,4, Xanthosin bei 1,8— 2,5, Guanosin bei 1,6—2,0, 
Caffein bei 1,4—2,0 ausgefallt. Zus. der Kaffeinverb. (bei 110°) 2 CgH^O^N., +  PdCl2, 
der Theobrominrerb., 2 C;Hg02N., +  PdCl,. Durch Zers. der Komplexe m it fein ver- 
teiltem Ag liiBt sieli Kaffein zu 93,1%, Theobromin zu 97,8% wiedergewinnen. — 
PdCl2 w irkt in nicht zu stark sauren Lsgg. ais Oxydationsmittel; es oxydiert z. B. 
Piperidin zu Pyridin  (Pikrat, F . 162—164°), Uamsdure zu Parabansiiure, Mesoxalsaure 
u. Oxalsiiure, 3,4-Methylendioxyzimlsdure zu Piperonylsaure (F. 2S0—232°), Cinchonin 
zu Cinchotenin (Pikrat 2 C18H 20O3N +  3 C6H 3OrN3, F. 150—167°) u. einer Substanz, 
in der offenbar ein Geinisck von Cinchonin u. a-Oxycinchonin yorliegt. (Journ. chem. 
Soc., London 1932. 2231—36. Aug. London, L iS T E R -In stitu te .)  O s t e r t a g .

A. E. Mirsky und M. L. Anson, Sulfhydrylgruppen in  Proteinen. (Vgl. C. 1930.
II . 23. 24.) Die Farbintensitaten aquivalenter Mengen Cystein u. Cystin m it dem Harn-
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siiurcreagens yon F o l i n -M a r e n z i  (Journ. biol. Chemistry 5 1  [1922], 428) stehen 
zueinander genau im Verhaltnis 2: 1. Werden aquivalente Mengon der denaturiorton 
Proteinę yollstandig reduziert, dann yollstandig oxydiert u. liydrolysiert, so ist dio 
Farbenintensitat der beiden Hydrolysate m it dem Reagens F o l in -M a r e n z i  ebenfalls 
2: 1. Ein teilweise oxydiertes u. reduziertes Protein liefert ein Hydrolysat, dessen 
Farbenintensitat m it dem Reagens dessen Oxydations-Reduktionsstufe entsprieht. 
Ein zweites Verf. berulit darauf, daB die SH-Gruppen des Proteins durch ein Disulfid 
oxydiert werden, wobei die S-S-Gruppe in dio SH-Gruppe iibergeht u. bestimmt wird. 
Die Rk. ist spezif. u. gibt auf weniger ais 10% ubereinstimmende Resultato. (Procced. 
Soc. exp. Biol. Med. 28 . 170—71. New York, R o c k e f e l e l r . Inst.) Sc h o n f e l d .

Deutsches Hygiene-Museum, Dresden, Vcrfahren zur Hersiellung von durch- 
siclitigen analomisclien Trockenprdparalen tierischer und menschlicher Herkunft, dad. 
gek., daB diese, nachdem sie vorher auf an sieli bekannte A rt yorbehandelt u. durch- 
sichtig gemacht wordon sind, m it bei gewóhnlieher Temp. erstarrendon Massen (z. B. 
Harzen, Fetten  usw.) behandelt werden, dio den gleichen Brechungsindex besitzen, 
wio die zu behandelnden Objekte. Die yorbehandelten Objokto werden z. B. zunachst 
in eine Lsg. von Kanadabalsamxylol u. W intergriinol wahrend 50—60 Stdn., zweck- 
maBig im Brutofen, bei einer Temp. von 40—50° u. hierauf in reinen Kanadabalsam 
getaucht, in  dem sie bei einer Temp. yon 50—60° etwa 500 Stdn. u. langer 
yerbleiben, bis das P raparat so fest geworden ist, daB es ohno Beschiidigung aus der 
eingedickten M. entnommen werden kann, worauf der iiberschiissige Balsam, z. B. 
durch Aufhangen des Praparates in  einem Brutofen (50—60°), entfernt u. das P raparat 
schlieBlich abgekuhlt u. m it einer Schutzhaut, wio Cellonlack, iiberzogen wird. (D.R.P. 
5 54  040  KI. 451 vom 25/4. 1931, ausg. 4/7. 1932.) G r a g e r .

Isaak Maurits Kolthofl, Die kolorimetrische und potentiometrische pH-Bestinimung. Anfangs-
griinde der elektrometrischen Titrationen. Autor. Ubertr. ins Dt. von Oskar Sclimitt.
Berlin: J. Springer 1932. (IX, 146 S.) 8°. M. 9.GO.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

B. E. Roetheli und H. O. Forrest, Materialien fiir  den Gebrauch bei chemisćh- 
łechnischen Operationen. Zusammenstellung der fiir yerschiedene App.-Teile geeigneten 
Konstruktionsmaterialien, die gegeniiber den in der chem. Industrie vorkommenden 
korrodierenden Sauren, Salzen, Alkalien, Gasen usw. bestiindig sind. (Ind. engin. 
Chem. 2 4 . 1018—27. Scpt. 1932. Cambridge, Mass., Inst. of Technol.) R. K . M u l l e r .

R. J. Bender, Brennstofferspamis bei der Geioinnung fliissiger und fester Kolilen- 
sdure. (Vgl. P r a t t ,  C. 1 9 3 2 . I I . 749.) Bei der Herst. fl. u. fester CO, konnen bessere u. 
gleichmaBigere Ergebnisse ais m it Koks u. dgl. erhalten werden durch Verwendung 
asche- u. S-armer Brennstoffe (Petrolkoks, Pech). Auch an fluchtigen Anteilen reiche 
Brennstoffe sind yerwendbar, wenn sie in Pulyerform m it gleichmaBiger Luftmenge 
automat, yerbrannt werden. — Erganzende Bemerkungen hierzu von I. H. Pratt. 
(Ind. engin. Chem. 24 . 1084. Sept. 1932. Harvey, 111., W hiting Corp.) R. K. M u l l e r .

G. Zotos, E in  neuer Schmelzofen. (Vgl. C. 1930. II . 2552. 1931. I. 2380.) Der 
durch grundsatzliehe Fehler der ubliehen Schmelzofen bedingte schlechte effektive 
Wirkungsgrad laBt sich dadurch erheblich yerbessern, daB durch hinreichend schnelle 
Rotation eines besonders dazu konstruierten Ofenkórpers das Schmelzgut sich gegen 
die zylindr. Ofenwand fast gleichmaBig yerteilt u. somit einen aus Schmelzgut be- 
stehenden dieken hohlzylindr. Mantel yon beliebiger Lange bildet, in dessen Holil- 
raum die Verbrennung stattfindct. Der effektive Wirkungsgrad des neuen Ofens 
betragt30—56°/0. (Feuerungstechnik20.135—36.15/9.1932. Charlottenburg.) R.K.Mij.

C.D.Niyen, Uber die Priifung von Hohfaserplatten fiir  die Warmeisófation. Holz- 
faserplatten miissen vor der Best. ihrer warmeisolierenden Eigg. m it dem HeiBplatte- 
App. einer Vortrocknung unterworfen werden, wenn yergleiehbare Ergebnisse erhalten 
werden sollen,. da ihre Feuchtigkeit die W armeleitung beeinfluBt. Beschreibung einiger 
Priifungsergebnisse. (Canadian Journ. Res. 7. 115—30. Aug. 1932. Ottawa.) R. K. Alu.
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutscliland, Reaktionen bei hohen Tempera- 
turen. Apparate, in denen Umsetzungen zwischen Sehwefel oder Schwefelverbb. ent- 
haltenden KW-stoffen u. H 2 unter Druck ausgefiihrt werden, werden m it einer Schutz- 
schiclit ausgeklcidet, die aus einer Legierung von Ti m it Al, Cu, Co u. Fe besteht. (F. P. 
719 327 vom 1/7. 1931, ausg. 4/2. 1932. D. Prior. 24/7. 1930.) H o r n .

Jacob-Nanne Elgersma, Holland, Herstellung reiner Stoffe durch Extraktion mit 
fliichtigcn Losungsmitteln. Die leicht fliichtigen Losungsmm. werden m it organ. Fil. 
gemischt, dereń Kp. so hoch liegt, daB ein Abtreiben der Losungsmm. nach erfolgter 
Extraktion móglieh ist. Ais Losungsmm. werden z. B. H 2S, CS2, S 0 2, NH3, HCN, 
C 02, Aminę u. dgl. yerwendet. Ais organ. FI. dient z. B. Methylalkohol. Das Verf. 
kann z. B. zum Trcnncn von Anthracen u. Carbazol yerwendet werden. (F. P. 722 795 
vom 10/9. 1931, ausg. 25/3. 1932. Holi. Prior. 11/9. 1930.) H o r n .

H. Skoldberg, Stockliolm, Entwassem von kolloidale Stoffe enthaltenden Massen, 
wie Torf o. dgl. Die hierzu benutzte Pressc wird niiher beschrieben. Das darin befind- 
lichc Sieb wird von Scheiben, Lamellen o. dgl., welche dom zum Prcfiraum gelegenen 
Ende anlicgen, gebildet. (Schwed. P. 69 224 vom 29/1.1927, ausg. 15/4.1930.) D r e w s .

Armstrong Cork Co., Pittsburgli, tibert. von: Ernest John Pieper, Dillon 
Farris Smith und Clarence Charles Vogt, Lancaster, Pennsyly., Herstellung eines 
Isoliermaterials durch Vcrmischen eines festen Stoffes m it einem Bindemittel u. einem 
Losungsm. Lctzteres wird mogliclist rasch verdampft. (Can. P. 294 916 yom 4/10.
1928, ausg. 19/11. 1929.) M. F. M u l l e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Julius Wainoff, Paris), Verfahren 
zum kontinuierlichen Entnehmen von festen Rcaktionsprodukten aus Autoklaven. Man 
laBt die betreffenden Rk.-Prodd. in eine gegen den Autoklayen nicht abgeschlossene 
Yorlage austreten, die m it einer FI. beschickt ist, in der die Rk.-Prodd. gel. bzw. mechan. 
verteilt werden, wobei dic Bcschickung der FI. u. die Entnahm e der gel. bzw. auf- 
geschwemmten Rk.-Prodd. durch einstelibare AbscliluBorgane erfolgt. Das Verf. kann 
z. B. bei der Herst. von Natriumformiat, Bariumsuperoxyd u. dgl. benutzt werden. 
(D.R. P. 540 205 KI. 12g vom 15/8. 1928, ausg. 8/12. 1931.) H o r n .

Georges Baume und Andre Glorifet, Frankreicli, Verfahren zum Umhiillen fester 
Stoffe zum Regeln cliemischer Umsetzungen. Sulfidc, Silicide, Carbonate, Peroxyde u. 
dgl., die z. B. gegen W. unbestiindig sind, werden zwecks Regelung ihrer Umsetzung 
impriigniert. Ais Trankungsmassen dienen Mischungen von Destillationsprodd. der 
Erdole u. bituminoser Stoffe m it Stoffen geringer Oberflachenspannung, z. B. lioheren 
aliphat. Athern, Saponinen u. dgl. (F. P. 726 520 vom 20/1. 1931, ausg. 30/5.
1932.) __________________ H o r n .

Otto Jordan, Chemische Technologio der Losungsmittel. Berlin: J. Springer 1932. (XIV,
322 S.) gr. 8U. Lw. M. 26.50.

III. Elektrotechnik.
Andre Bourgain, Der Jodakkumulator. Vf. beschreibt den von F. B o i s i e r  er- 

fundenen Akkumulator, der m it Z n J2 ais Etektrolyt arbeitet. Die Elektroden bestehen 
aus Kolile bzw. Zn, der Zwischenraum zwischen den Elektroden wird m it Absorptions- 
kohle gefiillt, die m it dem Elektrolyten getriinkt wird. Der Aufbau des Akkumulators 
ist yorteilhaft zylindr., analog den Trockenelementen. Bei der Ladung geht eine 
Elektrolyse nach Z n J2 =  Zn +  2 J  yor sich; das Zn geht an die Elektrode, J  lost 
sich im iiberschussigen Elektrolyten. Bei der Entladung yerlauft die Rk. in um- 
gekehrter Riclitung. Dic Vorziige des neuen Akkumulators sind seine sehr konstantę 
Entladespannung yon 1,3 V, die wahrend der Entladung nur um 0,1 V sinkt. Da 
wiihrend der elektrolyt. Umsetzungen keinerlei Gasentw. stattfindet, kann er yollig 
gesehlossen gebaut werden. Seine Leistung betriigt bei den Vers.-Modellen 25 wh/kg 
gegenuber 17—23 wh/kg beim Pb-Akkumulator. Vf. halt es fiir wahrschcinlich, daB 
man in Kurze auf GO—70 wh/kg kommen kann. Der Nutzeffekt ist 70—80°/o gegen 
78% bei neuen Pb-Akkumulatoren. (La N aturę 1932. II . 145—47. 15/8.) R o l l .

W. D. Wright, Einige Prinzipien fiir  die Beurteiiung von Kerr-Zcllen. Diskussion 
der Eigg. yon KERR-Zellen fiir Fernsehzwecke. (Proceed. physical Soc,, London 44. 
325— 42. Mai 1932.) L o r e n z .
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Georges Claude, Paris, LeuclUrohre. In  einer scnkrechten gesclilossenen Rohre 
mit einer K athode aus H g ist ein oben offcnes Rohr angeordnet, in dessen unterem 
Ende sieli die Anodę befindet. Die Rohre ist m it einem Edelgas, besonders Ne, 
gefiillt. Beim Betrieb werden die Hg-Dampfe hauptsachlieh im aufieren Teil der 
Rohre entwickelt, wahrend im inneren Rohr das Edelgas iiberwiegt. Die dureh die 
yerschiedenen gasfórmigen Medien entwickelten verschiedenen Strahlen iiberdecken 
sich. (Aust. P. 1440/1931 vom 31/3. 1931, ausg. 21/4. 1932. F . Prior. 2/4. 
1930.) G e i s z l e r .

Leslie Giddens Brazier und James Urmston, London, Massekem. Ais Isolier- 
mittel f i i r ' die magnet. Pulverteilchen wird kolloidaler Ton yorgeschlagen. Infolge 
seiner Feinheit fiillt der Zusatz die Zwischenriiume des magnet. Pulvers gut aus, so daB 
die Pulverteilchen bei guter Isolation dicht nebeneinander liegen konnen. (A. P. 
1863 325 voin 28/8. 1929, ausg. 14/6. 1932. E. Prior. 14/9. 1928.) G e i s z l e r .

Bell Telephone Laboratories, Inc., New York, iibert. von: Hubhel Lathrop, 
Greenwich, Connecticut, Isolieren von magnetisclien Stoffen. Die zu isolierenden Metall- 
korper werden in eine Aufschlammung von kolloidalem Ton in einer organ. Fl. von 
niedrigem K p., wie Aceton oder Athylenchlorid, getaucht. Nach dem Verdampfen der 
organ. Fl. entstelit ein f esthaf tender t)berzug, der auch bei einer spateren Warmebehand- 
lung des Metalles seine isolierenden Eigg. beibehalt. (A. P. 1867 362 vom 21/11. 1930, 
ausg. 12/7. 1932.) G e i s z l e r .

Bell Telephone Laboratories, Inc., New York, iibert. von: Humphreys O. Sieg- 
mund, New Jersey, Eleklrolylischer Koiidensator m it einem gelatinierten Elektrolyten 
von H 2S 0 4 u .  Na-Silicat u. einer Anzahl von Elektroden, von denen mindestens eine 
aus Ta besteht, oder m it einem Ta-tjberzug versehen ist. (A. P. 1866 604 vom 25/10. 
1926, ausg. 12/7. 1932.) G e i s z l e r .

Bell Telephone Laboratories, Inc., New York, iibert. y o n : Warren A. Marrison, 
Orange, New Jersey, Herstellung von piczoelektrischen Quarzresonatoren. Vor dem 
Polieren yon Stiicken aus natiirlichen Quarzsorten m it piezoelektr. Eigg. taucht man 
die Stiicke in  H F  ein. Fehlerhaftc Stellen im K rystali (Zwillingsbldg.) werden auf 
diese Weise sichtbar gemacht, u. konnen entfernt werden. (A. P. 1 869 160 vom 11/5.
1928, ausg. 26/7. 1 9 3 2 . ) __________________ G e i s z l e r .

Kurt Arndt, Die kunstlichen Kohlen fiir elcktrische Ofen, Blektrolyse und Elektrotechnik.
Zugleich ais 2., umgestalteto Aufl. von Jul. Zellner: Die kunstlichen Kohlen fiir elektro-
teohnischo und elektrochemische Zwecke. Berlin: J. Springer 1932. (VI, 336 S.) gr. 8°.
Lw. M. 38.—.

V. Anorganische Industrie.
"" rGiacomo Fauser, Die synthetische Gewinnung hoćhkonzentrierler Salpctersdure. 
Ausfiihrlichere Wiedergabe einer bereits C. 1932. II . 2218 ref. Arbeit. (Giorn. Chim. 
ind. appl. 14. 348—55. Juli 1932.) R. K. M u l l e r .

William H. Waggaman, Gegenwartiger Stand und Entwicklungsmoglichkeitan des 
Veifluchtigungsverfahrens zur Phosphorsauredarsłellung. Vf. zeigt, daB das troekene 
H3PO,,-Verf. der Aufarbeitung m it H 2S 04 iiberlegen ist. Am wirtscliaftlichsten diirfte 
das Verf. im nichtelektr. Schachtofen in zwei Stufen arbeiten. (Ind. engin. Chem. 24. 
983—88. Sept. 1932. Lakeland.) R. K. M u l l e r .

W. L. Hill, H. L. Marshall und K. D. Jacob, Zusammenselzung von nach dem
Schwefelsaureverfahren hergestelller Rohphosphwsaure. Vff. analysieren verd. u. konz.
Roh-H3P 0 4, die aus 3 yerschiedenen Rohphosphaten nach der H 2S 0 4-Methode 
gewonnen sind. Die Analysenmethoden werden eingehend beschrieben. Es werden 
bestimmt P 2Oi;, H aPO.,, S i02, Al, Fe, Ca, Mg, Na, IC, Mn, Cu, Zn, Pb, Cr, V, Mo, 
As20 3, S 0 3, F  (ais F ' u. SiF6"), Cl, Br, J  u. organ. C. (Ind. engin. Chem. 24. 1064—68. 
Sept. 1932. Washington, Bur. of Chem. and Śoils.) R. K. M u l l e r .

K. A. Awdejew, Anreicherung von Graphitschiefcrn aus Ssojusnoje (Amur). (Vgl.
C. 1931. I. 2099.) Bericht iiber Anreicherungsyerss. eines Graphitschicfers m it 15,65% 
Graphit, 58,77% S i02, 11,6% A120 3, 1,8% Fe20 3, 5,12% CaO u. 1,06% MgO. Dureh 
Flotation konnten Konzentrate m it 90% C-Geh. erhalten werden. Ais Ileagenzien 
w rd e n  Petroleum u. Kienol angewandt. (Minerał. Rohstoffe [russ.: Minerahioje 
Ssyrje] 6. 1022—26.) S c h ó n f e l d .

F. Fraas und Everett P. Partridge, K ali aus Polyhalit dureh Beduklionsverfahren.
I. Vorversuche mit Wasserstoff. Analog einem kunstlichen Gemiseh von CaS04 u.
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Schónit ( S c h u m a n n ,  L ie b ig s  Ann. 187 [1877], 303) laBt sich auch Polylialit dureh 
Behandlung m it H 2 boi lioher Temp. reduzieren, u. zwar erfolgt die Red. rasch bei 
Tempp. iiber 800°. Ein nennenswerter K-Verlust dureh Yerfluchtigung t r i t t  bei 950° 
noch nicht ein, dagegen betragt er bei 1050° schon ca. 33% . Die Extraktion des 
Rk.-Prod. mit li. W. liefert eine Lsg. m it bohem Geli. an Iv u. Gesamt-S, in der Ca”, 
Mg" u. SO," nur in hóchstens ganz geringer Menge enthalten sind. Beim Eindampfen 
der Lsg. fallt etwas K 2S 04 u. K ,SOn aus, der Trockenriickstand ist hygroskop., er 
besteht in der Hauptsache aus K 2S, K H S u. K 2S 03 u. entlialt im ganzen 51% K  u. 
20% W .; beim Selimelzen wird ein Prod. m it 64%  K  (77% K 20) erhalten. (Ind. 
engin. Chem. 24.1028—32. Sept. 1932. New Brunswick, N. J ., Bur. of Mines.) R .K .M u.

Oberphos Co., iibert. von: Beverly Ober und Edward Hyatt Wight, Baltimore, 
V. St. A., Aufschlu/3 von JRohphosphatcn. Die gemalilenen Rohstoffe werden in einem, 
gegebenenfalls drehbarcn u. m it Rulirvorr. verselienen, dicht śchlieBenden Behalter 
m it einer AufschluBsaure innig gemischt, wobei in dem yerschlossenen Behalter infolge 
der eintretenden Erwarmung u. Gasentw. Drucksteigerung erfolgt. Gegebenenfalls 
wird noch von auBen Warme zugefuhrt. Nach erfolgter Zers. wird der Druck abgelassen; 
getrocknet wird durehEvakuieren. (A.P. 1869941 vom 19/6. 1926, ausg. 2/8. 1932.) Ku.

Oberphos Co., iibert. von : David L. Anderson, Baltimore, V. St. A., Aufschlu/3 
von Rohphosphaten. Gemahlenes Rohphosphat u. eine AufschluBsaure, wie H 2S04 
oder H 3POj. werden gegebenenfalls yorerhitzt, in einem DruckgefaB gemischt u. es 
werden die Hóhen des entstehenden Druckcs u. der entstelienden Temp. entsprechcnd 
der Bescliaffenheit der Rohstoffe u. der Konz. u. Starkę der AufschluBsaure genau 
geregclt. Auch wahrend des auf den AufschluBvorgang unter Druckverminderung 
folgenden Krystallisations- u. Trockenvorganges wird fiir genaue, Regelung der Druck- 
u. Temperaturbcdingungen gesorgt. Es gelingt, den AufschluBvorgang erheblich zu 
verkiirzen u. die Menge des AufsekluBerzeugnisses zu erhohen. (A. P. 1 869 952 vom 
19/9; 1929, ausg. 2/8. 1932.) K u h l i n g .

Etablissements Hector Leurquin(Soc. Anon.), Belgien, Durchfuhrung chernischer 
Reaktionen. Zur doppelten Umsetzung trockener, halbfeuchter oder nasser Gemische, 
z. B. zur Umsetzung von Calciumphosphat-Alkalisulfatgemischen zwecks Herst. von 
Alkaliphospliat werden die Ausgangsstoffe in einem nichtleitenden Rohr gemischt u. 
sodami zwischen Elektroden durchgefiihrt u. somit einem elektr. Weehselstrom aus- 
gesetzt. (F. P. 726 988 vom 27/11. 1931, ausg. 10/6. 1932. Belg. Prior. 29/11.
1930.) H o r n .

Baker Perkins Co. Inc., Saginaw, Michigan, iibert. von: Richard Thurrn, 
Saginaw, Herstellung von Kalium  oder Kalium-Natriumlegierungen. Na-Diimpfe werden 
in einer Apparatur, die unter hohem Unterdruck steht (0,1—0,5 mm Hg-Siiule) auf 
geschmolzene K-Verbb., besonders KOH, zur Einw. gebracht. In  der Apparatur 
befinden sich mehrere dureh Fallrohre yerbundene Behalter m it geschmolzenem KOH 
iibereinander. Das KOH stróm t allmalilich vom obersten Behalter zum untersten. 
Die Behalter sind so angeordnet, daB im Gegenstrom zum KOH eingefuhrte Na-Diimpfe 
dureh das KOH hindurchstreiehen. Die gebildetcn K-Diimpfe werden gemeinsam mit 
den nicht umgesetzten Na-Diimpfen abgezogen u. zur H erst. von K-Na-Legierungen 
gemeinsam oder zur Gowinnung von K  fraktioniert kondensiert. (A. P. 1 872 611 
vom 6/4. 1931, ausg. 16/8. 1932.) G e i s z l e r .

Pure Calcium Products Co., Pittsburgh, iibert. von: John W. Church, Rosslyn 
Farms, und Harvey Gr. Elledge, Painesville, Oefcilltes Calciumcarbonat. Gefalltcs, 
fein verteiltes CaC03 wird so lange in einer Kugelmiilile o. dgl. behandelt, bis das 
Oladsorptionsyermógen desselben ungefiihr auf den lialben W crt gesunken ist. Das 
auf diese Weise liergestellte Prod. dient ais Fullm ittel fiir Gummi, Olfarbe, Wasser- 
farbe, K itte  u. Phenolkondensationsprodd. (A.P. 1872 891 vom 24/12. 1928, ausg. 
23/8. 1932.) D r e w s .

Dow Chemical Co., Midland, iibert. vón: Sheldon B. Heath, Midland, Herstellung 
von partiell enticiissertem Magnesiumchlorid. Eine Lsg. von MgCl2-6 H 20  wird unter 
vermindertcm Druck bei Tempp. von ca. 140° konz., bis ein Krystallschlamm von 
der Zus. MgCl2'4 H 20  entsteht, aus dem das Mg-Salz in Floekenform erhalten wird. 
Arbcitet man unter n. Druck, so erfolgt die Konz. bei Tempp. von 170°. Beim Ab- 
kiihlen auf Tempp. von 140—150° entsteht ebenfalls ein Krystallschlamm von der 
Zus. MgCl2-4 H 20 . Das aus diesem in Floekenform gewonnene Mg-Salz wird nach
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dem Trocknen in einem Strom nicht erhitzter L uft gekiihlt. (A. PP. 1871411 u. 
1871435 vom 19/3. 1929 bzw. 15/3. 1929, ausg. 9/8. 1932.) D r e w s .

Dow Chemical Co., Midland, iibert. von: Albert Kelvin Smith, Shaker Heights 
Village, Enlwdssern von Magnesiumchlorid. Geschm. hydrat. MgCl2 w ird auf Tempp. 
von ca. 193° erhitzt. D ie  Schmelze wird entweder nach dem Kiihlen zerkleinert oder 
in Flockenform ubergefiihrt. (A. P. 1 871428 vom 25/5.1928, ausg. 9/8.1932.) D r e w s .

IŚdouard Urbain, Frankreich, Gewinnung von Ammoniummagnesiumcarbonat. 
Auf Lsgg. von NH.r Salzen, z. B. NHjCl, laBt man in  den erforderlicken Mengen- 
yerhiiltnissen in  Ggw. von iiberschiissiger Ć02 MgO u. CaO einwirken. Gegebenenfalls 
kann ein Teil des MgO in Form von Dolomit benutzt werden. (F. P. 728 951 vom 
2/3. 1931, ausg. 16/7. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., iibert. von: Heinrich 
Specketer, Frankfurt a. M., und Julius Soli, F rankfurt a. M., Herstellung von Doppel- 
verbindungen der Aluminiumalkalifluoride. Zu mafiig h. u. jnit einer in  W. 1. anorgan. 
Siiure schwach angesauertem W. gibt m an eine ein Aluminat u. H F  enthaltende Lsg. 
Die Mengen des Aluminates, sowie der H F werden so bemessen, daB sie dem stochio- 
metr. Verhaltnis des im Endprod. enthaltenen Al u. F  entsprechen. Zum Ansauern 
yerwendet man zweckmaBig H F  oder Chromsaure. (A. P. 1873 727 yom 13/3. 1930, 
ausg. 23/8. 1932. D. Prior. 20/3. 1928.) D r e w s .

Electric Smelting & Aluminium Co., Cleveland, iibert. von: William 
M. Guertler, Berlin, Gewinnung von Tonerde aus Kolile oder dereń Asclie. Geringe 
Mengen von Fe enthaltende Kohle wird gepulvcrt u. bei ca. 900° verbrannt. D ie 
Asche wird m it Hilfe von W. in  Schlammform ubergefiihrt u. m it einer Mineralsaure, 
wie HC1, H 2SO,„ H N 03, HCIO.,, behandelt. Die erhaltene Lsg. wird yom Riickstand 
getrennt. Aus ihr wird Al(OH)3 ausgefiillt. (A. P. 1873 642 yom 21/3. 1930, ausg. 
23/8. 1932.) D r e w s .

Vereinigte Aluminium-Werke A.-G., Lautawerk, Lausitz (Erfinder: Hans 
Ginsberg, Lautawerk), Herstellung reiner Tonerde. (D. R. P. 541 627 KI. 12m vom 
1/7. 1930, ausg. 22/8. 1932. — C. 1932. I. 1413 [F. P. 716748].) D r e w s .

Vereinigte Aluminium-Werke A.-G., Lautawerk, Lausitz (Erfinder: Hans 
Ginsberg, Lautawerk), Herstellung hoclireiner Tonerde gemaB D . R. P. 541627 aus dem 
durch Zers. von Al-Oxyd-Al-Sulfidschmelze erhaltenen tonerdehydrat- u. korund- 
haltigen Schlamm, 1. dad. gck., daB dersclbe zu Formlingcn ycrpreBt U. durch noch- 
maliges Niederschmelzcn m it Koks u. S-Verbb., insbesondere Schwefeleisen, der zweiten 
Umkrystallisation u. Raffinierung unterworfen wird. — 2. Anwendung des Verf. nach 1. 
auf die bei der Yerarbeitung der unreinen tonerdehydrathaltigen Ausgangsmaterialien 
abfallenden Schlacken. — 3. dad. gek., daB der tonerdehydrat- u. koriindhaltige 
Schlamm in Mischung m it diesen Abfallschlacken yerarbeitet wird. (D. R. P. 548 065 
KI. 12m yom 5/4. 1931, ausg. 22/8. 1932. Zus. zu D. R. P. 541 627; vorst. Ref.) D r e w s .

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, iibert. von: Earł Davis Smith, Kenvil, 
Herstellung von basiscliem Aluminiumsulfat. Entsprechende Mengen yon Bauxit- 
riickstanden u. H,SO., werden boi erhohter Temp. u. bei erhohtem Druck (iiber 50 Pfund 
je Quadratzoll) digeriert. Die Konz. der H„S04 soli 40° Be nicht iibersteigen. (A. P. 
1873 348 vom 29/3. 1929, ausg. 23/8. 1932.) D r e w s .

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, iibert. yon: John E. Morrow, Oakmont, 
Herstellung von Natriumaluminiumfluorid. NaF u. Al(OH)3 werden bei oberhalb 75° 
liegenden Tempp. digeriert. Das entstandene kaust. Alkali wird neutralisiert, u. das 
feste Na-Al-Fluorid wird abgetrennt. (A. P. 1873 210 vom 30/12. 1927,' ausg. 23/8.
1932.) D r e w s .

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, iibert. von: John E. Morrow, East 
St. Louis, Gewinnung von Kryolith. Die beim Raffinieren von K ryolith anfallenden 
Schlamme bzw. die C-haltigen Zellenauskleidungen von der elektrolyt. Al-Gewinnung 
dienen ais Ausgangsmaterial. Sie werden, gegebenenfalls nach dem Zerkleinern in W., 
m it NaOH-Lsgg. solcher Konz. behandelt, daB hierdurch beim Kp. der Lsg. eine Ab- 
trennung des Kryoliths, jedoeh keine Zers. stattfindet. Die yom unl. Riickstand 
getrennte Lsg. wird sodann zwecks Ausfallung des Kryoliths m it Siiure oder anderen 
neutralisierenden Substanzen behandelt, z. B. m it H..SO.,, HG1, H 2S 0 3, SO,, NaHC03, 
C02. (A. P. 1871 723 yom 29/5. 1929, ausg. 16/8."1932.) ‘ " D r e w s .

Gewerkschaft Sachtleben und Hermann Piitzer, Homberg, Begeneration ■ von 
Kaliumnitrit aus sog. FiSCirBRschem Salz zur Trennung von Co u. Ni aus dereń 
Lsgg., dad. gek., daB der entstandene Nd. m it KOH geschmolzen U. das in  der Schmelze
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vorhandene Co-Oxyd von den gel. Bestandteilen abgetrennt wird. (D. R. P. 472 605 
KI. 12n Tom 12/9. 1926, ausg. 2/3. 1929.) D rew s.

Gewerkschaft Saclitleben und Hermann Piitzer, Homberg, Trennung von 
Kobalt und Nickel aus dereń Lsgg. gemaB D. R. P. 472605, dad. gek., daB man beim 
Schmelzen des Nd. yon K obaltikalium nitrit die Alkalihydroxyde durch dereń Car- 
bonate, Erdalkalioxyde, Erdalkalihydroxyde oder Erdalkalicarbonate u. dereń Mi- 
schungen ersetzt. (D. R. P. 484 241 KI. 12n vom 5/5. 1927, ausg. 5/11. 1929. Zus. 
zu D. R. P. 472 605; vorst. Ref.) D rew s.

Max Schaidhauf, Durach b. Kempten, Eleldrolytische Herstellung von hallbaren, 
alkalischen, aktiven Sauerstoff enthattenden Bleiclilosungen, 1. dad. gek., daB Lsgg. von 
Alkaliearbonat in an sich bekannter Weise elektrolysiert werden u. yor, wahrend 
oder nach der Elektrolyse einen Zusatz von A tzalkali, wie NaOH usw., erhalten. —
2. dad. gek., daB die Lsgg. yon Alkaliearbonat m it an sich bekannten, die H altbarkeit 
giinstig beeinflussenden Mitteln versehen werden. — Es empfiehlt sich, zu der Elektro
lyse nicht weiches, sondern hartes W. m it einem Geh. an Mg- oder Erdalkalisalzen 
zu nehmen, gegebenenfalls unter Zugabe von Wasserglas oder ahnlieh giinstig wirken- 
den Stoffen. (D. R. P. 557 949 KI. 12i yom 14/11. 1929, ausg. 30/8. 1932.) D r e w s .

Imperial Institute, Minerał industry of the British Empire and foreign countries: Lithium.
London: H. M. S. O. 1932. Od. net.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
P. Q. Williams und C. Cone, Diffusionsverbrennung und ikrę Anwendung auf 

das Olasschmelzen. W enn man die Mischung von Gas u. Luft mogliclist verliindert, 
kann die Verbrennung nur nach Interdiffusion der Gase vor ąich gehen. Vff. nennen 
diese Form der Verbrcnnung Diffusionsyerbrennung. Bei ihr leuehtet die Flamme 
besonders stark. Die W armeyerteilung ist einheitlicher u. der Temp.-Gradient kleiner. 
(Journ. Amer. ceram. Soc. 15. 501—07. Sept. 1932. Toledo, Ohio, Surface Combustion 
Co.) S a lm a n g .

Pierre Tarbśs, Methode zum Studium des Zusammenschmelzens und der Aus- 
dehnung von Ola-sern. Kompensator fu r  Doppelbrechung. Beim Zusammensehmelzen 
yon Glas m it Glas u. Glas m it Metali ist die H altbarkeit derartiger Yerbb., 
wie bekannt, abhangig von der Verschiedenheit des Ausdehnungskoeff. der einzelnen 
Komponenten. Durch die yerschiedenen Ausdehnungen entstehen Spannungen, die 
durch Messung der Doppelbrechung feststellbar sind. Es wird eine einfache Apparatur 
angegeben, um die MeBgenauigkeit entsprechend groBeren Anforderungen zu erhóhen. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 195. 222—24. 18/7. 1932.) T r a f p .

P. P. Budników, Feuerfeste Tone des Schepetowbezirks. (Vgl. C. 1932. II. 1819.) 
Zw ei Tone des Schepetowbezirks wurden ais Kaolintone m it hohem Quarzgeh. fest- 
gestellt. Sie sind zur Herst. feuerfester Steine geeignet. Z u s.: S i02 49,05 (55,12), 
A120 3 30,35 (27,53), F e 20 3 2,31 (0,95), T i0 2 0,70 (S p u ren ), CaO 3,46 (4,44), Gliih- 
Yerlust 13,38 (11,50) °/0. (Minerał. Rohstoffe [russ.: Mineralnoje Ssyrje] 6. 1068 
bis 1069.) S c h o n f e l d .

P. P. Budników, Schamottesteine aus Tonen des Schepetowbezirks, (Minerał. Roh
stoffe [russ.: Mineralnoje Ssyrje] 6. 1069—70.) S c h o n f e l d .

P. P. Budników, Jantzenowsk-, Kasderowsk- und Woskressensk-Kaoline. Unters. 
einiger russ. Kaoline. (Minerał. Rohstoffe [russ.: Mineralnoje Ssyrje] 6. 1070 bis 
1072.) S c h o n f e l d .

K. Endell und P. Vageler, Der Kationen- und Wasserhaushalt Iceramischer Tone 
im  rohen Zustand. Die durch P. VAGELER auf den Kationen- u. W .-Haushalt des 
Minerałbodens angewandte elektrochem. Theorie der Kolloide nach P a u l i - V a l k 6  
wird auf keram. Tone iibertragen. An 7 Tonen werden die totale Sorptionskapazitat T, 
die individuelle Bełegung der Komplexe m it Kationen u. die Zus. der fl. Phase ermittełt. 
Diese W erte werden zu den Eigg. der Tone im feuchten u. trockenen Zustande in Be- 
ziehung gesetzt. Zwischen T  u. der linearen Trockenschwindung besteht die Beziehung: 
°/0 Schwindung =  18 +  T \  18 T. Trockenschwindung, Hygi-oskopizitat u. Bildsamkeit 
der Tone sind Funktionen yon T, sowie Funktionen der indiyiduellen H ydratation der 
im T-W ert enthaltenen einwertigen Kationen. Tonyerfliissigung durch Alkali beruht auf 
der Aufladung des Tonteilchens durch Dissoziation der sich bildenden Alkalisalze der 
Tonsiiuren. Diese erreicht ihr Maximum bei indiyidueller Absiittigung in der GroBen-
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ordnung yon 2— 4 Milliaquivalent H  der in der Tonmasse yorhandencn frcien Azidoide 
durch Alkali. Die Rolle der (OH)'-Ionen ist, wenn iiber]iaupt yorliandcn, sehr gering 
u. wird in der keram. L iteratur iiberschatzt. Dies wird dadurch bestiitigt, daB sich saure 
Tone gut yerfliissigen lassen. Bei der beim Schlammen auftretenden starken Verdiinnung 
ist die Absattigung m it Elektrolyten m it einer Hydrolyse der Alkalisalze der Tonsiiuren 
yerbunden. Eine pn-Ziffer von 8,4—10 ist, je nach der Individualitat der Rohkaoline, 
ein Kennzeichen rationeller Sehliimmung, d. h. hóchste Schliimmausbeute m it 
niedrigstem W.-Geh. Die Filtrierfahigkeit yon Tonen liiBt sich durch Einfuhrung melir- 
wertiger Kationen vcrbessern. Die Bedeutung dieser Lehre fiir die keram. Praxis wird 
erórtert. (Ber. Dtsch. keram. Ges. 13. 377—412. Sept. 1932. Berlin, Lab. f. bauwissen- 
schaftl. Technol. d. Techn. Hoehsch.) SALMANG.

W. Stegęr, Uber die Wdrmeausdehnung von niedrig gebrannten, kalklialtigen 
keramischen Massen. Dic m ittleren linearen Ausdehnungskoeff. niedrig schmelzender 
Glasuren fiir Tópferwarc, Schmelzwarc u. Steingut liegen bei 55— 100-10-7, die meisten 
liegen bei 80-10“ 7. Kaolin u. sandfreier, friih sinternder Ton wurden m it 10—40°/o 
Schlammkrcide angemaeht u. auf SK 07a gebrannt. K alk w irkt auf die Ausdchnung 
meist yergróBernd. Die Wrkg. ist aber bei yerseliiedenen Grundmassen yerschieden. 
Bei Zettlitzer Kaolin w irkt Kreide bis zu 20°/o auf die Ausdehnung bis 300° nicht ein. 
Diese Wrkg. ist bei dem Ton gróBer ais bei Kaolin. Sandzusatz von 20%  yergroBert 
die Ausdehnung in allen Temp.-Bereichen, vcrmindert dic Brennschwindung u. ver- 
groBert das W.-Aufnahmevermogen. Zusatz von 20°/o Sand zu friih sinterndem Ton 
hat auf dessen Ausdehnung erst oberhalb 500° EinfiuB. Dic AViirmedehnung nimm t 
bis 400° (Transformationspunkt der Glasur) um 36% bei Massen aus 70% friih sin
terndem Ton +  30%  Kreide, u. bei Massen aus 50% Ton, 20% Sand u. 30%  Kreide 
um G4% zu. Die beiden Massen m it 70% Kaolin oder 70% Ton m it 30% Kreide haben 
die chem. Zus. des Anorthits u. einen ihm  ithnlichen Ausdehnungskoeff. Massen m it 
40% Kreide sind techn. unbrauchbar, 30% Kreide ist das HócbstmaB. Bei Zusatz von 
20% Sand kann bis 40% Kreide eingefiihrt werden. Der groBte Ausdehnungskoeff. lag 
bei einer M. aus 40%  Seeer Ton, 20% Sand, 40%  Kreide m it 82 • 10~7. (Ber. Dtsch. 
keram. Ges. 13. 412—26. Sept. 1932. Berlin, Chem.-teehn. Versuchsanstalt b. d. Staatl. 
Porzellan-Manuf ak tur.) SALMANG.

K. Endell, Uber die Verwendung temperaturwechselbestandiger Hagnesitsteine fiir  
die Sinlerzone von Zement-, Scliacht- und Drehófen. Gekiirzte Wiedergabe der C. 1932.
II. 2224 referierten Arbeit. (Zement 21. 522. 15/9. 1932.) Sa l m a n g .

Ladislaus Szabó, Uber die Verwendung des glasierten Kapselbruches. Bcricht 
uber Betriebsverss. u. Berechnungen, welche zeigen, daB auch glasierte Kapseln ohne 
Schaden ais Zusatz zu neuen Kapselmassen yerwendet werden kónnen. (Ber. Dtsch. 
keram. Ges. 13. 427—32. Sept. 1932. Budapest.) S a lm a n g .

Siguru Yamane, Die Ursache des Einflusses zugeselzler Stoffe a u f die Erlidrtungs- 
geschwindigkeit von Oipszement. I. (Vgl. 1932. I. 1941.) Vf. studiert den EinfiuB von 
Natriumchlorid, Ammoniumsidfat u. Natriumsulfat auf die Erhartungsgeschwindigkeit 
yon Gipszement (CaS04 +  V2 H 20) nach der Methode der Messung des Temp.- 
Anstiegs eines Gipszementgemisches (ygl. C. 1932. I. 1941). Loslichkeiten von 
CaS04 +  V2 H 20  in W. u. in Lsgg. der genannten Salze werden gemessen m it Hilfe 
der elektr. Leitfahigkeit. Das Verhaltnis S /N  (S  =  Lóslichkeit von CaS04 +  1/2 H 20 , 
N  =  Lóslichkeit von CaS04 +  2 H 20) u. dem fordernden EinfiuB der genannten Salze 
wird untersucht. (Scient. Papers Inst. physical chem. Res. 18. 101—08. April 1932. 
Tokyo, Inst. of Pliys. a. Chem. Research [In Esparanto].) G. H a a s .

L. Nicol, Farbenfur Marmorzement. Marmorzement ist doppeltgebrannter, alauni- 
sierter Gips, manclimal auch weiBer Portlandzement. Anforderungen an die Earben: 
kalk- u. lichtbestandig, farbkraftig, ausschlagfrei, nicht treibend, siiurefrei u. wetter- 
fest. Geeignete Farben: Ultram arin, Ocker, Cliromgriine, Oxj7drote, Mangan- u. Eisen- 
oxydschwarze. Trockenes Mischen in Kugelmiihlen oder Sturztrommeln. Farbzusatz- 
menge muB geringer sein ais zu Portlandzement. Das Gemisch wird in W. eingestreut. 
(Farbo u. Lack 1932. 233. 4/5.) K on ig .

Ludwig Nicol, Farbę und Zement fiir  Zementfliesen. F iir Zementfliese haben sich 
ais Grundfarben bewahrt: Ultramarinblau, hoehprozentiger Ocker, Chromoxydgriin, 
Spezialultramaringrun, span. u. kiinstliche Oxydrote, Braunstein, Eisenoxydsehwarz, 
Lithopone Griins u. Rots. (Farbę u. Lack 1932. 461— 62. 14/9.) S c h e i f e l e .

Charles Stanley Gibson und Rowland Nicholas Johnson, Untersuchungen uber 
das Abbinden von Grips. Die zum Mischen von Gips u. W. yerwandte Zeit ist von groBem
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EinfluB auf die Abbindezeit, Volumanderungen, Oberflachenliarte u. Druckfestigkeit. 
Erstere wird durch langeres Mischen u. Erhohung des Gips-W.-Verhaltnisses beschleu- 
nigt. Mit schnellerem Abbinden ist auch starkere Ausdehnung yerbunden, dio bis l °/0 
u. mehr betragen kann. Sie beginnt beim endgiiltigen Abbinden, wachst wahrend der
I. Stde. stark, dann langsamcr. Nach dem Masimum tr i t t  ein kleiner Ruckgang u.
dann Volumkonstanz ein. H artę u. Festigkeit werden stark  vom Gips-W.-Verhaltnis 
beeinfluBt, unzureichendes oder ubermaBiges Mischen wirken schwaehend. Im  ersteren 
Fallc ist die Misohung nicht homogen, im letzteren werden die gebildeten Krystall- 
geflechte zerstort. Dio Verdampfung iibersohiissigen W. aus der abgebundenen M. 
wird yon Ausdehnung begleitot, bis die M. trocken ist. H artę u. Festigkeit erreichen erst 
nach dcm Trockncn ihr Maximum. Zusatze zum W. setzen H artę u. Festigkeit etwas 
herab, ebenso die Trockengeschwindigkeit. Die H artę wird allerdings gesteigert durch 
A1,(S04)3, K-Alaun u. Borax. Alle Sulfate beschleunigen, m it Ausnahme von Fe- 
Sulfat, die Abbindung. Die Beschleunigung wachst m it der Konz., allerdings nicht 
jiroportional. Hohere Konzz. yon Na-Sulfat, weniger von K-Sulfat, wirken yerzogernd. 
Im  allgemeinen ist die Ausdehnung bei Zusatz von Sulfatlsgg. kleiner ais bei W., 11,80., 
bildet eine Ausnahme. Der Verlauf der Ausdehnung nach dem Abbinden ist fiir jedes 
Sulfat anders (vgl. Original). K-Salze beschleunigen das Abbinden nur in kleinen 
Konzz. gut, Tartrate u. Oxalate wirken yerzogernd, bei hoheren Konzz. wieder besehleu- 
nigend. Die Ausdehnung wird durch Alkaliyerbb. (aufler Sulfaten) yerringert, meist 
durch Ca-Salze erhoht. Salze organ. Siiuren wirken, je nach A rt u. Konz., sehr yer- 
schieden auf' die Abbindung ein, Acetate nur ais Verzógerer. Kleine Konzz. von organ. 
Sauresalzen yerringern die Ausdehnung, groBere yergroBern sie. Na-Salze beschleunigen 
nicht so sehr wie die entsprechenden K-Salze. Borax ist in allen Konzz. ein starker 
Verzogerer. E r  senkt die Ausdehnung wie auch K 2S 04 u. K-Citrat. Durch Zugabe yon 
Mischungen von Borax u. K 2S 0 4 kann man beliebige Abbindegeschwindigkeit u. ge- 
ringe Ausdehnung erzielen. Borax u. Rochellesalz yerzogern sehr stark. Verschiedene 
Mischungen von Borax u. K -T artra t verzdgern in kleinen u. mittleren, u. beschleunigen 
in hohon Konzz. Mischungen von Rochellesalz u. Borax eignen sich besonders fiir zahn- 
techn. Zwecke. (Journ. Soc. chem. Ind. 51. Transact. 25— 38. 22/1. 1932. London, 
S. E. 1, G u y s  Hospital Medical School.) Sa l m a n g .

Albrecht yon Skopnik, Im  Wasser feinverleilte bituminose Bindemittel fiir  den 
Slralienbau. Obwohl seifenhaltige Emulsionen im neuzeitlichen StraBenbau ihren 
W ert behalten haben u. an ihrer Verbesserung weitergearbeitet wird, bedeuten doch 
die seifenfreien Emulsioaien, wic z. B. die m it Dispersion Y hergestellten, einen wesont- 
lichen Fortschritt. Eine Reemulgierung des Asphalts der m it diesem Stoff hergestellten 
Mischungen ist niemais zu befurchten. Ih r Anwendungsgebiet betrifft die Oberflachen- 
behandlung von TraBdecken bei festen Bindungen auf Beton, Aufrauhung von Stampf- 
asphalt, Verwendung von bituminósen Bindemitteln in feuehten Gegenden, Herst. 
von Pflasteriiberzugen auf Steinpflaster u. Mischdeeken aller A rt im Kaltverf. (Asphalt 
u. Teer 32. 610—12. 27/7. 1932.) C o n s o l a t i .

J. Ph. Pfeiffer, Die Anwendung von Asphaltemułsionen. Es konnen fiir Emulsionen 
auch sołche Asphalte ver\vendet werden, die fur westeuropaisches Klima zu weich sind. 
Diese Eig. wird namlich bei den Flintkokeemulsionen dadurch aufgehoben, daB der ais 
Em ulgator angewandte kolloidale Ton in der Isolierschicht ein Skelett bildet, wrelches 
das FlieBen des Bitumens unter dem EinfluB von Warme u. Schwerkraft vollkommen 
verhindert. Man kann sie sogar einer Temp, yon 100° u. mehr aussetzen, ohne dafi der 
Asphalt zu flieBen beginnt. (Asphalt u. Teer 32. 719—20. 14/9. 1932.) C o n s o l a t i .

Hans Lehmann, Beitrag zur Korngrójienb&rachmmg und Dispersoidanalyse in der 
Keramik. (Nach Verss. von R. Stopp, G-. Baron und W. Neumann.) (Vgl. C. 1932.
II. 898.) Alles Materiał fiir die  Sedimentation sollte erst durch die Siebe gehen. Die
Schlammanalyse nach ScHÓNE ist fiir einen Bereich yon 20 /t an aufwarts yerwendbar, 
u. zwar besonders fiir Boden. Fiir keram. Zwecke s in d  Korrektionen nótig. Fiir 
letztere Zwecke ist die yerbesserte Methode n a ch  ANDREASEN besser. Sie ist von 
60—5 n  brauchbar. Ebenso brauchbar i s t  das yon L o r e n z  yerbesserte W iEGNER- 
GESSNERsche Fallrohr. Die W in d s ich tu n g  n a ch  G o n e l l  eignet sich  nur fiir trockene 
u. wasserempfindliche Stoffe. (Sprechsaal 65. 655— 57. 673—74. 687—90. 22/9. 1932, 
V il l e r o y  & BocH-Konzern.) Sa l m a n g .

Deutsche Gasgliihlicht-Auer-Ges. m. b. H., Berlin, Emaillen. Man setzt bei der 
Herst. yon Emaillen nach dem Tschechosl. P. 32 559 0,5—2%  Borax oder andere Borate
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oder Phosphate, gegen 3%  Soda u. weniger ais 1%  A łkali zu. (Tschecłiosl. P. 34023 
vom 5/11. 1927, ausg. 10/11. 1930. D. Prior. 7/12. 1926. Zus. zu Tschechosl. P. 
32 559; C. 1932. II. 2355.) S c h o n f e l d .

John Herbert Ratcliffe, England, Verfa1iren zum Olasieren yon Ziegeln, Steinen, 
Bohren aus Zementkalk, Kalksandstein usw. dureli zweimaliges Uberzielien derselben 
mit Laok aus gemahlenem T itan angeriihrt m it Kopalharz, Leinol u. Terpentin. Der 
Lack wird nacli dem Auftragen mehrcrc Stdn. bei 65,5° getrocknet. (E. P. 373 695 
vom 17/3. 1931, Auszug yeróff. 23/6. 1932.) B r a u n s .

Sendlinger optische Glaswerke G. m. b. H., Berlin-Zehlendorf (Erfinder: Georg 
Jaeekel, Berlin-Lichterfelde), Verfahren zur Herstellung von farblosem Glas und feuer- 
festes Materiał zur Durchfuhrung des Verfahrens, unter Verwendung von chem. u./oder 
physikal. wirkenden Gegenmittoln gegen farbende Verunreinigungen, dad. gek., daB 
die aus den das Gemenge beim SchmelzprozeB umschlieBenden feuerfesten Materialien 
in den GlasfluB bineingelangenden farbenden Verunreinigungen dadureb unschadlicli 
gemaoht werden, daB feuerfeste UmschlieBungskorper benutzt werden, welche einen 
den darin enthaltenen farbenden Verunreinigungen entsprechenden Geb. an Ent- 
farbungsmitteln in einer dureli den SchmelzprozeB nicht beeinflufiten Form aufweisen. 
ZweckmaBig weisen die feuerfesten Gebilde, wie m it einem Geh. an farbend wirkenden 
Vorunreinigungen yersehene Hafen, Schmelzwannen, Wannen- u. Deckensteine, einen 
auf die Menge ihrer farbenden Verunreinigungen abgestimmten Geh. an Ent- 
farbungsmitteln auf, welche unter den Arbeitsbedingungen, fiir die sie bestimm t sind, 
nicht in ungewollter Weise geandert werden. (D. R. P. 557136 KI. 32 b vom 23/11.
1929, ausg. 19/8. 1932.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Georg 
Grimm, Heidelberg und Paul Huppert, Opjjau), Verfahren zur Herstellung titan- 
haltiger Gla-ser, dad. gek., daB man bei steigendem E rsatz der S i02 durch T i0 2 in einem 
Glassatz yon einer bestimmten Grenze ab, die durch das Auftreten krystalliner Aus- 
seheidungen im erstarrten SchmelzfluB gegeben ist, den Alkaligeh. des Glassatzes 
auf Kosten des Geh. an anderen bas. Oxyden erhoht u. in an sieh bekannter Weise 
unter Einfiihrung der gesamten Alkalimenge oder eines Teils der letzteren in Form yon 
Nitrat u. unter Anwendung einer oxydierenden Atmoaphare das Schmelzen bei Tempp. 
bis zu ca. 1300° yornimmt. Dazu 5 Beispiele fiir die H erst. von Kali-Kalk-, bzw. -Baryt-, 
bzw. Blei-Titan-Kieselsdureglasern. (D. R. P. 556 895 KI. 32 b yom 24/10. 1929, 
ausg. 16/8. 1932.) E b e n .

Richardson Co., Lockland, Ohio, ubert. von : Harry C. Fisher, Norwood, Ohio, 
Herstellung von Gegenstanden von keramischem, glasdhnlichem oder steinahnlichem Charakter 
aus Ton unter Zusatz von N a, Si O., in Form einer konz. Lsg. oder ais Pulver u. einem 
Faserstoff, z. B. Asbest. — 65,6% Na2Si04, 7,1% Ton in  weiBer Pulverform, 20,2% 
Pb-Acetat in Krystallform u. 7,1%  langfaseriger Asbest geben ein unl. Glas. Die 
Gegenstande sind z. B. GefiiBe, Isolatoren oder andere Formprodd. (A. P. 1 870 245 
vom 2/1. 1929, ausg. 9/8. 1932.) M. F. M u l l e r .

Doherty Research Co., New York, ubert. von: William G. Bjorkstedt, Jamaica, 
N. Y., Feuerfestes zirlconlialtiges Materiał, insbesondere zum Auskleiden der Zylinder 
yon Verbrennungsmaschinen oder zur Herst. yon MetallguBformen. Das zirkonlialt. 
Ausgangsmaterial wird m it etwa 6%  Phosphorpentoxyd in Form von H 3P 0 4 gemischt 
u. auf 550—750° erhitzt. E in weiteres Bindemittel ist nicht erforderlich. (A. P. 
1872 876 yom 11/11. 1926, ausg. 23/8. 1932.) M. F. M u l l e r .

Burrows Moore, England, Schwerschmelzendes Bindemittel, liergestellt aus 90 bis 
99% gcschmolzener oder gemahlener Si0 2 u. 10—1%  Kaolin. Die M. wird zum Ver- 
kitten von liochfeuerfesten Steinen, Isolatoren usw. benutzt. Sie sin tert bei 1000°. 
(E. P. 373 796 yom 10/6. 1931, Auszug yeroff. 23/6. 1932.) B r a u n s .

Electric Smelting & Aluminium Co., Cleyeland, V. St. A., ubert. von: William 
M. Guertler, Berlin, Verwertung von Kohlenaschen. • Gcpulverte Aschen von Staub- 
kohle u. dgl., welche geniigend hoch erhitzt worden sind, um wenigstens einen Teil 
des yorhandenen Fe in magnet. Eisenoxyd zu yerwandeln, werden durch magnet. 
Scheidung von diesem befreit, u., gegebenenfalls unter Zufuhrung von Warme, zwecks 
Entfernung der bas. Anteile m it einer Mineralsaure, wio HC1, HNOa oder H 2S 04, be- 
liandelt. Die ungel. bleibende hydrat. S i02 wird von der Lsg. getrennt u. bei der Herst. 
von Portlandzement yerwendet. (A. P. 1 874186 vom 21/3. 1930, ausg. 30/8. 1932.) K u.

Cloyd M. Chapman. Douglaston, V. St. A., Verbinden von Zement und Gips. 
Um Zement oder Zementmortel auf Gips oder Gipsm6rte l oder Gips oder Gipsmortel
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auf Zement oder Zementmórtel haltbar aufzubringen, wird der aufzubringende Stoff 
m it 1/i-—10% eines geeigneten Chlorides, besonders CaCl2, gemisoht oder es wird ein 
solclies Chlorid in dom Anmacliwassor des aufzubringenden Stoffes gel. (A. P. 1 874170

Ruberoid Co., New York, iibert. yon: Pieter Alfons Hammenecker, Mariekerke, 
Belgien, Behandeln von Asbestzementplatten. Frisch bereitete, noch feuchto Asbest- 
zem entplatten werden auf einer durchlassigcn Unterlage (Siebboden) unter Absaugcn 
m it einem dunnen Brei von Zement u. gegebenenfalls Farbstoffen sowie Stoffen, welche 
die Abbindungsgeschwindigkeit, das Schrumpfen u. dgl. beeinflussen, bespriiht, der 
entstandene Uberzug wird abbinden gelassen u. geglattot. Nach etwaigem Aufbringen 
eines zweiten gleichartigen Uberzuges wird das Ganze, zwecks Vermeidung yon Aus- 
bliihungen, oiner Atmosphare von C 02 ausgesetzt. (A. P. 1874 974 vom 26/11. 1930, 
ausg. 30/8. 1932. Belg. Prior. 11/12. 1929.) K u h l i n g .

Franz Meichtry, Lugano, Schweiz, Mauerputz o. dgl. Pulverfórmiges Gestein, 
wie Granit, Quarz oder Feldspat wird m it gekórntem farbigem Naturgestein u. einem 
Bindemittel, vorzugswcise Zement, gemischt, die M. auf die zu yerputzende Mauer 
oder eine andere Unterlage aufgetragen u. nach dem Abbinden u. Austrocknen mehrmals 
m it jeweils yerdunnteren Sauren, besonders HC1, u. selilieBlich m it W. gewaschen. 
Dureh die Saurebehandlung werden die an der Oberflaclie liegenden Teile des Binde- 
mittels entfernt. Die Erzeugnisse erleidcn keine oder stark  yerzogerte Fleckenbldg. 
dureh Witterungseinflusse. (Schwz. P. 153 756 vom 24/10.1931, ausg. 16/6. 1932.) K u.

Severino Mentasti, Ziirich, Wandputz. Auf die zu yerputzende W and werden 
nacheinander mohrere Scliichten yon Bleiweififarbe u. schlieBlich eine Mischung von 
BleiweiBfarbe u. Quarzsand von % —2 mm KorngroBe bzw. nacheinander eine Sehieht 
von Quarzsand u. eine Schicht von Bleiweififarbe aufgetragen. Zwecks Erhóhung der 
W etterbestandigkeit kann der BleiweiCfarbe ein H artem ittel, wie Harz, zugesetzt werden. 
Die Erzeugnisse sind farbbestiindig u. hart. (Schwz. P. 154 094 vom 24/11. 1931, 
ausg. 1/7. 1932.) K u h l i n g .

Carlisle K. Roos, Chicago, Ul., W.and- und Bodenbelag m it schalldampfenden 
Eigg., bestehend aus gebranntem Gips, einem nicht porosen Fullmittel, wie zerkleinertem 
Marmor, evtl. auch aus Bimsstein, ferner aus einem das Abbinden yerzogerndem Mittel 
u. einem L uft oder Gas einschlieCenden Mittel. (Can. P. 294 882 vom 28/7. 1927,

Hans Peder Ammundsen, Kopenhagcn, Verfahren zur Herstellung eines wellcr- 
besUindigm steinholzartigen Baustoffs dureh Einyerleibung yon bitum enartigen Stoffen 
in dio Steinholzzementmischung, dad. gek., daB der fertigen Steinholzmischung bei 
Beginn der Rk. kohlensaurer K alk u, die bitum enartigen Stoffe zugesetzt werden. Es 
kann der kohlensaure K alk auch schon der Troekenmisehung der Steinholzzement- 
komponenten beigegeben werden, so daB der NaBmischung bei Beginn der Rk. nur die 
bitumenartigen Stoffe zugesetzt werden. — Das Verf. wili die Aufgabe losen, daB der 
im  Sorelzement stets enthaltene UberschuB an MgCL die feine u. gleichmaBige Ver- 
teilung des die W etterbestandigkeit des fertigen Prod. erhohenden Bitumens in der 
Mischung nicht mehr sto rt u. daB andererseits die Verzógerung der Abbindung nach 
dem Bitumenzusatz paralysiert wird. (D. R. P. 557 359 KI. SOb vom 18/1. 1930, ausg. 
22/8. 1932.) H e i n r i c i i s .

Philipp Stapp, Munchen, Trochien und Enlschleimen von Mauerwerlc unter Ver- 
wendung yon C02, dad. gek., daB der zu trocknende Mauerteil auf einer oder beiden 
Seiten gegen dio Aufienluft abgeschlossen u. in dem abgesclilossenen Raum feste C02 
untergebracht u. yergast wird. — 2. dad. gek., daB das Gemisch yon C 02 u. Luft dureh 
einen Ventilator in lebhafte Bewegung yersetzt wird. — 3,.Vorr. zur Ausiibung des 
Verf. nach Anspruch 1 u. 2, bestehend aus einem an einer Seite offenen, zur Aufnahme 
der C02 bestimmten Kasten, welcher an den Randern gegen die Mauer abgedichtet 
ist. — Das Mauerwerk wird in wenigen Stdn. ausgetrocknet, Schwamm u. MauerfraB 
werden yerniehtet. (D. R. P. 555 189 KI. 37a vom 25/3. 1930, ausg. 19/7. 1932.) KiiH.

Gerald Otley Case, Kent, Edith May Ellis und Laurence Herbert Montigue, 
London, Pflastermasse. Die zum Gebrauch fertige M. besteht aus trockenem CaC03 
oder Kalkstein oder Dolomit von groBer Feinheit u. einem trockenen Ca(OH)2 oder 
Ca-Mg-Hydroxyd im Verh. von 4 zu 1 Gewichtsteil CaC03. (E. P. 378 209 vom 18/8.
1931, ausg. 1/9. 1932.) ' S c h u t z .

Edith Ottoline Cowper, London, Herstellung von M assm fur SlrafSenbau, Fuflboden, 
Pflasterusw. Die im H auptpatent aufgefuhrten BestandteUe der M., u. zwar auBer

vom 28/1. 1928, ausg. 30/8. 1932.) K u h l i n g .

ausg. 19/11. 1929.) M. F. M u l l e r .
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den Kautschukabfallcn, werden zweoks Verbosscrung des Enderzeugnisses m it niedrigsd. 
minerał, Olen, wie Naplitha, Petroleum usw., uberstiiubt. Event. wird der M. auch 
gepulvertes H arz zugesetzt. (E. P. 375 288 vom 13/3. 1931, Auszug vcroff. 21/7. 1932. 
Zus. zu E. P. 338 247; C. 1931. I. 1343.) B r a u n s .

Edith Ottoline Cowper, London, Hersielhmg von Massen fu r  SlrafSenbau, 
Pflasler usw. Zerkleinerter Kautschukabfall wird m it zerkleinertem Granit, Kies o. dgl., 
der m it N aphtha, Petroleum o. dgl. bespriiht war, gemischt. SelilieBlich wird Latex 
oder Kautschuklsg. zugesetzt u. gegebenenfalls Bitumen oder S, wenn vulkanisiert 
werden soli. (E. P. 375 298 vom 13/3. 1931, Auszug veróff. 21/7. 1932.) B r a u n s .

[russ.] P. I. Wassiljew u. I. I. Roinm, Analyse von Glasindustriesanden. Moskau: K. Marx-
D ruekerei 1932. (40 S.) R bl. 1.— .

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Eoden.
M. P. Fiweg, Das Apatitlager Kukiswumtscliorr-Iukspor in  der Chibiner Tundra. 

(Diingung u. Ernte [russ.: Udobrenie i Uroshai] 1931. 163—G6.) SCHONFELD.
L. L. Balaschew, Wirkung von Gips a u f den Kleerlrag. Es wird ein Antagonismus 

zwischen der Wrkg. von Gips u. P- u. K-Diingern festgestellt, sow'eit P  ais Prazipitat 
angewandt wurde. Dic Erscheinung wurde nicht beobachtet, wenn ais P-Diinger 
Superphospliat in Anwendung kam, das an sich Ca-haltig ist. (Diingung u. Ernte 
[russ.: Udobrenie i Uroshai] 1931. 1034—38.) S c h o n f e l d .

F. Chmelar und Fr. Mikolaśek, Einfluf! starker Mineraldiingung au f den Gras- 
samenerlrag. (Vestnik Ćeskoslovenske Akad. Źemedclskć 8. 503—06. 1932.) M a u t n e r .

Werner Scholz, Bisherige Forschungsergebnisse belreffend die Chlorose der gelben 
Dupinę [Lupinus luteus] in ihrer Beziehung zum Eisen. Vorl. Mitt. Es sind Verss. im 
Gange, die feststellen sollen, in welchem Mafie die Chlorose vom Geh. an Kalk u. 11. 
Fe-Verbb. abhangig ist. Eisen- u. Kalkanalysen von jungen Lupinen, die in cisenfrcicm 
Sande gezogen wurden. Das Eisen im Samen reicht nur bis zur Bldg. des ersten 
bis dritten Blattes aus. Lupinen, die bei uberschiissiger Kalkdiingung an Chlorose 
erkrankten, litten unter Eisenmangel. Durch Eisendiingung kann die schadliche Wrkg. 
des Kalkes gemildert oder vollkommen aufgehoben werden. (Ztschr. Pflanzenerniihr., 
Diingung, Bodenkunde. Abt. A. 25. 287—93. 1932. Breslau, Univ., Agrih.nlturchem. 
Inst.) S c h u ł t z e .

A. H. Meyer, Giflwirkung von Eisen durch Kalkung. Keichliohe Kalkung zu 
einem stark  sauren Lehmboden (ph =  4,8) bewirkte voriibergehend eine erhebliehe 
Zunalime des Fe-Geh. in der Bodenlsg. (Science 76. 56. 15/7. 1932. Louisiana, S tate 
Univ.) W. S c h u l t z e .

Jaroslav Spirhanzl, Studie uber die pleistozdnen Lehmboden von der Uingebung 
von Ji&in. Drei Horizonte von verschiedenem Grad der Auslaugung u. verschiedener 
chem. Zus. wurden festgestellt. (V6stnik Oeskoslovenskć Akad. Zemudelskć 8. G00—602.
1932. Prag, S taatl. Yersuchsanst.) Ma u t n e r .

W. Paeckelmann, P. Pfeffer und H. Udluft, Untersuchungen an Verwillerungs- 
biiden des Devons und Garbons im nordóstlichen Sauerland. I II . Stiick. Tonschiefer- und 
Grauwackenbodeii bei Madfeld und Brilon. (II. vgl. C. 1931. I I . 1622.) Der Ver- 
witterungsvorgang ist bei Grauwacken u. Tonsehiefern im Prinzip derselbe, m it dem 
Unterschiede, daB letztere schneller verwittern. Quarz u. Silicat-Si02 verhalten sich 
entgegengesetzt. Quarz wird durch die Verwitterung angereichert. Im  Verlauf der 
Verwitterung findet eine Abnahme von A120 3 parallel m it der Fortfiihrung von 
Silicat-Si02, MgO u. FeO sta tt. Gesamt-Fe unterliegt kcincn wesentlichen Ver- 
anderungen, so daB die Abnahme von FeO nur auf Oxydation zuriickzufuhren ist. 
Die Alkalifortfiihrung ist relativ gering. (Mitt. Laborat. PreuB. Geolog. Landesanstalt
1932. H eft 16. 64—88.) Grimme.

Horace G. Byers und M. S. Anderson, Die Zusammensetzung der Bodenkolloide 
in Beziehung zur Bodenklassifizierung. Yff. haben aus zahlreichen Bodentypen die 
Kolloide isoliert. Aus den erhaltenen W erten u. den sich ergebenden Verhiiltniszahlen 
werden Riickschlusse auf die Bodenklassifizierung gezogen. Einzelheiten im Original. 
(Journ. physical Chem. 36. 348—66. Jan. 1932.) G rim m e .

L. B. Olmstead und Horace G. Byers, Bodengewichte vor und nach der Dispersicm. 
Drei verschiedene tonreiche Boden ergaben, wenn sie vor u. nach der Dispersion im

186*



2864 Hv„. A g r ik u l t u r c h e m ie ; D O n g e m it t e l ; B o d e n . 1932. II.

Vakuum bei 105° getrocknet wurden, kaum nennenswerte Gewichtszunahmen (bis zu
0.16%)- (Science 75. 672—74. 24/6.1932. Bureau of Chemistry and Soils.) W. S c h u l t z e .

S. Osugi und M. Aoki, Ober Bodenaciditat und eleklrodialysierbares Aluminium,
Eisen usiu. Bei der Elektrodialyse wandern Eisen u. Aluminium ais Kolloidteilchen 
zur Membran, wo sie łiaften bleiben. N ur geringe Mengen geben in die Kathodenlsg. 
iiber. (Buli. agricult. chem. Soc. Japan  8. 79—80. A pril/Juni 1932.) W. S c h u l t z e .

W. H. Pierre, G. Gordon Pohhnan und T. C. Mellvaine, Untersuchwngen 
iiber lósliches Aluminium. I. Die Aluminiumkonzentralion in  der rerdrungten Boden- 
losunt7 von natiirlich sauren Boden. (Vgl. C. 1931. II. 3030.) Al-Bestst. in Bodenlsgg., 
hergestellt dureh Verdrangung nach P a b k e r .  Zwischen pa u. Al-Konz. besteht nur 
eine annahernde Parallelitat, die erhebliche Schwankungen zuliiBt. So lagen die Al- 
W crte bei pn =  4,0 zwischen 1,5—23,0, bei ph =  4,5 zwischen 0— 12, bei pa =  4,9 
zwischen 0—2,9 mg. Die Anwesenheit von 11. Salzen beeinfluBt die Al-Konz. erheblich; 
hoher Anionengeh. fórderfc die Al-Konz. Boden m it hohem Geh. an organ. Substanz 
enthalten bei gleichen pa-W erten weniger Al in Lsg. ais Boden, die arm  an organ. 
Substanz sind. Diese Tatsache laBt eine Erklarung fiir die relativ gute Entw. der 
Pflanzen auf stark  sauren Torfbóden zu. Dureh Auslaugen kónnte in Boden m it viel
1. Al dio Al-Konz. herabgesetzt werden. (Soil Science 34. 145—60. Aug. 1932. West
Virginia Agricultural Esperim ent Station.) S c h u l t z e .

A. I. Malan, Pliosphormangel bei TJngezieferbefall. P 20 5-Mangel im F u tte r macht 
die Weideticre stark empfanglich gegeniiber Ungezieferbefall. Vf. empfiehlt deshalb 
dio Unters. des Weidelandes auf Geh. an ausnutzbarer P 20 5 u. Ersatz der fehlenden 
P 20 5 dureh geeignete DungungsmaBnahmen. (Fertiliser 17. 365—66. 14/9. 1932. 
Pretoria.) _ G rim m e .

Joseph M. Ginsburg, Unłersuchungen mit Wućhscn ais Trdger fiir Insektengifle. 
l° /0ig. Wachsemulsionen aus Paraffin, tier. oder pfianzliehen Waehsen zeigten miiBige 
Wrkgg. ais Kontaktgifte u. keine Wrkgg. ais Magengifte. Dureh Zusatz von Pyretlirum- 
oder Derrisextrakten lieB sich die Giftwrkg. erheblich steigern. (Journ. econ. Ento- 
mology 25. 599—607. Jun i 1932. New Jersey Agricultural Experiment Station.) S c h u l .

Paul F. Russell und Augustus P. West, Holzkohle ais Verdiinnungsmiitel fiir 
Pariser Crriin bei der Belcampfung von Mosldlolarren. Brfolgreicho Bekampfungsverss., 
wobei m it einem Gemisch von 0,2%  Pariser Grim zu feingepulyerter Holzkohle die 
gleichen Rcsultate (nach 24 Stdn. 100% tote Larvcn) wie m it einem Gemisch von
1,0% Pariser Griin zu K alkstaub erzielt wurden. (Pliilippine Journ. Science 48. 291 
bis 298. Ju li 1932. Bureau of Science Manila.) S c h u l t z e .

C. B. Gnadinger und C. S. Corl, Herstellung von konzentrierten Pyrethrum- 
eztrakten. Dichloriithylen erwies sich ais ausgezeichnetes Losungs- u. Extraktions- 
m ittel fiir Pyrethrum extraktc. Im  Original Beschreibung einer techn. Apparatur zur 
Herst. der E xtrakte u. vergleichende W ertbestst. von Pyrethrumzubereitungen. 
(Ind. engin. Chem. 24. 988—91. Sept. 1932. Minneapolis [Minn.].) G rim m e .

G. H. Cunningham, Obstsprilzungen in  Neuseeland. II . Kallcschwefelserien.
I II . Kupferserien. (I. vgl. C. 1932. II. 424.) Bericht iiber Verss. m it Schwefel- u. 
Kupferkalkbriihen zur Schadlingsbekampfung. Vorschriften zur Herst., Wertbest. u. 
Anwendung. (New Zealand Journ. Agricult. 44. 263—69. 45. 33—39. 20/7. 1932. 
Palm erton North.) G rim m e .

Hans Lehmann, Wanzen (Hemiptera-Heteroplera) ais ObslbaumscJuidlinge. Ais 
Obstbaumschadlinge kommen hauptsachlich 6 A rten von Blindwanzen in Betracht: 
Tropicoris rufipes L ., Stephanitis pyri Fabricius, Plesiocoris rugicollis Fallen, Calocoris 
bichwatus Herrich-Schaff er, Lygus pabulinus L.. Lygus pratensis L. In  mehrjahrigen 
Bekampfungsverss. m it Nicotin-Schmierseifenbruhe (0,05— 1,0%) konnten die Blind
wanzen in allen Stadien, m it Ausnahme der Eier, sehnell abgetótet werden. (Ztschr. 
Pflanzenkrankh., Pflanzenschutz 42. 440—51. Sept. 1932. Landsbcrg, Inst. f. Pflanzen- 
krankheiten d. preuB. landw. Versuchs- u. Forschungsanstalten.) S c h u l t z e .

01iver I. Snapp und J. R. Thomson, Fortschrittsbericht iiber Fiitterungs-, Spritz- 
und Beslaubungsversuche zur Bekampfung des Pflaumenwiclders. Bericht iiber die 
W irksamkeit von FraB-, K ontakt- u. Atmungsgiften. Naheres im Original. (Journ. 
econ. Entomology 25. 811—15. Aug. 1932. F ort Yalley [Georgia].) G rim m e .

Arnold Kuke, Nachpriifung der physiologischen Leislungsfahigkeit des Boggen- 
saatgutes unter dem Einfluji der Zeit und dereń Bedeulung fiir  die KeMnpflanzenmethode. 
-Von Saatgutproben, die teils im freien Raum (11—17°), teils im Essiccator uber CaCl2, 
teils in Blechdosen iiber CaO aufbewahrt wurden, wird die Keimfaliigkeit u. Trieb-
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kraft bestimmt. Dio Keimfahigkeit liiBt sich im luftdiclit schlieBenden Exsiccator 
auf gieicher Hóhe halten. Die Tricbkraft sinkt boi allen Aufbewahrungsarten, am 
wenigsten im Exsiccator. Dio verschicdene Aufbcwahrungsart macht sich auch in der 
K 20- u .  P 20 6-Aufnahme der Pflanzen bemerkbar. Doch auch bei gleichem Saatgut 
u. yollig gleichen Wachstumsbcdingungen unterliegt die K 20-Aufnalime wiihrend der 
Dauer eines Jahres groBen Schwankungen. Vf. glaubt durch seinc Ecststellungen vielc 
Unstimmigkeiten friihercr Vcrss. erklarcn zu kónncn. (Ztschr. Pflanzenernahr., 
Diingung, Bodenkunde Abt. A. 25. 24—48.1932. Berlin, Landw. Hochsch.) W. S c h u l .

H. Neubauer, Entgegnung au f die Mitteilungen von A . Kulce iiber den Ein fiu  [i der 
Zeit au f die Leistungsfiihigkeit des fiir  die Keimpflanzenmethode benutzten Roggensaat- 
guts. (Vgl. yorst. Ref.) Bei der Durchfuhrung der Verss. von K u k e  sind die 
Vorschriftcn der NEUBA UER-M ethode nicht genugend beachtet worden. Unterss., 
die im Marz 1932 m it der E rnte 1930 angestcllt wurden, ergaben kaum jemals unter 96 
heruntergehende SproBzahlen. (Ztschr. Pflanzenernahr., Dungung, Bodenkunde. 
Abt. A. 25. 373—76. 1932. Dresden, Landw. Versuchsanst.) S c h u l t z e .

R. Loebe und R. Kohler, Uber den Schulze-Harkortschen Schlammapparat und 
die Frage seiner Verwendbarkeit in  der Bodenkunde. Nach Verss. der Vff. eignet sich 
der Sehlammapp. nach SCHULZE-HARKORT gut fiir teehn. Zwecke u. Betriebskon- 
trollen homogen zusammengesetzter Materialien, jedoch nicht ais Ersatz des SCHONE- 
schen Schlammzylinders bei der Erm ittelung der KorngróBenzus. Yon Boden. (Mitt. 
Laborat. PreuB. Geolog. Landesanstalt 1932. H eft 16. 54— 63.) G rim m e .

E. Alinari, Abdnderung der Methode Hutchinson-Mac Lennan zur Bestimmung 
der Bodenaciditdt. Nach Verss. des Vf. wird die zur Ausfiihrung der Analyse nótigo 
CaH2(C03)2-Lsg. prakt. wie folgt hergestellt: 1,8 g NaH C03 werden k. in 900 ccm W. gel. 
Nach Einleiten von C02 gibt man eine Lsg. von 1,2 g wasserfreiem CaCl2 in 100 ccm W. 
unter Umschiitteln hinzu u. leitet abermals einige Minuten lang C 02 ein. 100 ccm 
der FI. siittigen 21,1 ccm VlO -n. H2SO.,, sie ist somit ca. 1/50-n. Vergleichende Bestst. 
ergaben gute Ubereinstimmung m it der Originallsg. (Annali Chim. appl. 22. 512—14. 
Juli 1932. Florenz.) G rim m e .

Robert A. Greene, Die Anwendbarkeit der Azotobacterplattenmethode zur Be- 
stimmung des Diingerbedurfnisses von Boden des Arizonagebietes. Die untersuchten 
Bóden waren niedrig im Geh. an Stickstoff u. organ. Substanz; daneben enthielten sie 
noben rclatiY hohem Kalkgeh. (2—20%) u. hoher pu-Zahl bedeutende Mengen an 
Kalium u. Phosphorsaure. Bei 30 untersuchten Boden ergaben nur 4 Bóden eine t)ber- 
cinstimmung zwischen Azotobacterentw. u. den Bodenertragen. Das K 20-Bediirfnis 
der Azotobacterkulturen ist so gering, daB eine K 20-Best. hierm it zwecklos erscheint. 
(Soil Science 34. 83—93. Aug. 1932. Univ. of Arizona.) S c h u l t z e .

Kali-Chemie A.-G., Berlin (Erfinder: Fritz Rothe und Hans Brenek, Berlin), 
Herstellung eines Diingemittels gemiiB D . R. P. 481177, dad. gek., daB die ais Auf- 
schluBmittel Vei'wendung findenden Alkalicarbonate teilweise durch Alkalisulfate 
oder Alkalichloride oder Mischungen dieser ersetzt werden. (D. R. P. 501859 KI. 16 
vom 31/7. 1926, ausg. 19/3. 1932. Zus. zu D. R. P. 481177; C. 1931. II. 489.) D r e w s .

Kali-Chemie Akt.-Ges., Berlin, Herstellung von Gliihphosphaten unter Verwendung 
der Salze der Kaliindustrie in Ggw. von Wasserdampf, dad. gek., daB man die bei der 
Gewinnung von techn. wertvollen Salzen oder Salzgemischen, insbesondere Kalisalzen, 
verbleibenden Abfallsalze fur dic Herst. von Alkali u. Erdalkali enthaltenden Gluh- 
phosphaten aus Rohphosphaten verwendet. (D. R. P. 559 050 KI. 16 vom 4/6. 1926, 
ausg. 15/9. 1932.) K u h l i n g .

Heinrich Koppers Akt.-Ges. und Christian J. Hansen, Essen, Herstellung von 
Ammonsulfat-Diammonphosphatgemischen aus Ammonsulfat-Ammonphosphatlósungen, 
wobei im festen Salzgemisch (NHj)2SO,, u. (NH4)2H -P 0 4 im gleichen Verhaltnis ent- 
lialten sind wie in der zu Yerarbeitenden Lsg., dad. gek., daB die Salzlsg. kontinuierlicli 
einer in einem Eindampfer erhitzten, an (NHJ)2S 0 .1 u. (NH4)H2P 0 4 gesiitt. Lsg. zu- 
gefiihrt wird, worauf das fortlaufend ausfallende Salzgcmisch aus dem Eindampfer 
entfernt, das abgetrennte Salzgcmisch m it einer an (NHJ)2SO,l u. (NH,)2H P 0 4 gesiitt. 
Lsg., welcher NH 3 zugefiihrt whd, behandelt, u. schlieBlich die ammoniakal. Lsg. Yon 
(NH4)2S 0 4 u .  (NH4)2H P 0 4 vom festen Salz getrennt wird. — Die von dem festen Salz 
getrennte Lsg. dient zur Umwandlung weiterer Mengen von Gemisehen von (NH4)2S 04 
u. (N H JH ^ O ,. (D. R. P. 559176 K I. 16 yom 6/5. 1930, ausg. 16/9. 1932.) K u h l i n g .
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Herbert Wittek, Schomberg, Darstellung eines Sticksloffdiingcrs aus Cyanamid 
u. N itrat, 1. dad. gek., dafi das Cyanamidprod. in Ggw. einer Saureatmosphare in 
Schmelzen von ais Diingemittel verwendbaren N itraten, welche ohne Zers. schmelzen, 
cingetragen u. das dabei entstehende Erzeugnis dann notigenfalls in streuformigen 
Zustand iibergefulirt wird. — 2. dad. gck., daB die gas- oder dampffórmige Saure in 
gufcen K ontakt m it der Schmelzc gebracht wird, insbesondere durch kraftiges Um- 
riihren u. Durcliblasen der Gase bzw. Dampfe durch die M. oder durch Verteilen der 
Schmelzc auf eine groBe Oberflaclic, von der das Prod. durch das Gas verspritzt wird. — 
Besonders vorteilhaft ist das Arbeiten in einer Atmosphare von C 02. (D. R. P. 5 5 9144 
KI. 16 vom 18/2. 1930, ausg. 16/9. 1932.) K u h l i n g .

Nikodem Caro und Albert R. Frank, Berlin (Erfinder: Hugo Heimann, 
Piesteritz), Herslellung leicht assimilierbarer organischer Slickstoffdiinger aus rczenten 
und fossilen Pflanzenkórpem  nach P aten t 507320, 1. dad. gek., daB beim Arbeiten im 
feuchten Medium Tempp. unterhalb 200°, vorzugsweise von 80—150°, zur Anwendung 
kommon. — 2. dad. gek., daB Sauerstoffpartialdrucke unterhalb 10 a t angewendet 
werden. — Von dcm 10—16% betragenden Stickstoffgeh. der Erzeugnisse sind 60 
bis 90% Ammoniakstickstoff. Die Nitrifizierungsgeschwdndigkeit im Boden ist groficr 
ais die des (NH4)2S04. Die Veratmung des C geht rasch vor sich. (D. R. P. 559 254 
KI. 16 vom 28/4. 1931. ausg. 17/9. 1932. Zus. zu D. R. P. 507 320; C, 1930. II. 2820.) K u h l .

August Meier, Munchen, Mischdungemittel. Konz. wss. Lsgg. von NH3 werden 
bis zur eben beginnenden Abscheidung von (NH,,)H-C03 m it C 02 gesatt., dann eine 
gesiitt. wss. Lsg. von {NHd)2SO., zugesetzt u. in dio Mischung C02 u. (zweckmaBig gas- 
formiges) NH 3 eingefiilirt. Es seheiden sich Gemische von (NH,,)2S 04 u. NH4-HC03 
aus, in denen das letztere lagerbestiindig ist. (A. P. 1870131 vom 12/5. 1931, ausg. 
2/8. 1932. D. Prior. 14/5. 1930.) K u h l i n g .

Elek von Sigmond, Budapest, Bodenverbesserungs- und Unkrautvertilgungsmiltel. 
Die Mittel bestehen aus Gemischen von Al2(SO.,)3, Fe2(SO.,)3> CaS04 u. gegebenenfalls 
freiem Schwefel oder einem sulfid. Erz. Zur Herst. schlieBt man zweckmaBig ein amorphes 
Erz m it hohem Geh. an A120 3 u. Fe20 3, vorzugswciso Bauxit, m it so viel H 2S0.i auf, 
daB entweder unm ittelbar oder nach Zusatz von CaC03 oder Gips eine trockene streu- 
bare M. entstcht, welcher gegebenenfalls freier Schwefel oder ein sulfid. Erz zugesetzt 
wird. Die Erzeugnisse dienen besonders zur Neutralisation alkal. Boden. (A.P. 
1 875 281 vom 12/2. 1930, ausg. 30/8. 1932. Ung. Prior. 21/3. 1929.) K u h l i n g .

Pennsyłvania State College, iibert. von: James W. Sinden, State College,
V. St. A., Blalterschicammkulluren. Pflanzliche Nahrmittel, besonders bis zur Geruchs- 
freiheit erhitzter u. gewaschencr Pferdediinger, werden in m it W atte verschlossenen 
GefaBen sterilisiert, m it K ulturen der zu ziichtendcn Pilze geimpft u. 4— 6 Wochen 
bei Tempp. von 20—25° erhalten. Die Erzeugnisse werden in nuBgroBen Stucken auf 
Beete verpflanzt. (A.P. 1869 517 vom 17/3. 1931, ausg. 2/8. 1932.) K u h l i n g .

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
A. Portevin, E. Pretet und H. Jolivet, Ausscheidungshartung von Eisen-Nickel- 

Wolframlegierungen bei erhóhten Temperatur en. In  Analogie zu Erscheinungen der Aus
scheidungshartung bei Raumtemp. wird iiber Verss. m it Fc-Ni-W-Legierungen m it rund 
30%  Ni u. zunchmendem W-Geh. berichtet, aus denen hervorgeht, daB die maximale 
Loslichkcit des aushartenden Bestandteils bis zu Tempp. bis etwa 800° liinauf annahernd 
gleich bleibt u. erst bei hoheren Tempp. erheblich zunimmt. Vcrss. m it einer Legierung 
m it 30%  Ni, 25% W ergeben typ. Ausscheidungshartungskurven beim langeren Er- 
hitzen auf hohere Tempp., u. zwar liegt das Maximum der H artung bei Tempp. zwischen 
S50 u. 950°. Ahnliclie Erscheinungen konnen beobaehtet werden, wenn man das W 
durch Mo ersetzt, wobei man auch die Geschwindigkeit des Zusammenballens der aus- 
geschiedenen Bestandteile durch Zusatz anderer Elemente, wie Si oder Cr, beeinflussen 
kann. (Compt. rend. Acad. Sciences 1S4. 1237—39. 11/4. 1932.) E d e n s .

01iver Smalley, Herstellung und Eigenscliaflen von hochicertigem Gufieisen. Zu- 
sammenfassendes iiber die Herst., die Eigg., die Verbesserungsmoglichkeiten durch 
Warmebehandlung, sowie iiber die Verwendung des hochwertigen GuBeisens „Meeha- 
n i t e eines Materials, das m it groBem Schrottzusatz im Kupolofen erschmolzen u. in 
der Pfanne m it Calciumsilicid behandelt wird. (Metal Progress 21. Nr. 5. 49—54. Mai
1932. Pittsburgh, Pa.) EDENS.

Jean Galibourg, Uber die Elastizitiilsgrenze von gezogenem Weicheisen. An Weich-
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eison, das um 10°/o kaltgezogen wird, wird dor EinfiuB einos 70-tagigen Altorns bei 15°, 
ferner einer kunstliehen Alterung 20 Min. bei 160—170° auf den Verlauf der Spannungs- 
Dehnungskurve beim ZerreiBvers. u. auf die Hohc dor Elastizitatsgrenzo bzw. Streck- 
grenze untersucht. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1635—-37. 9/5. 1932.) E d e n s .

Takejiro Murakami und Kinji Yokoyama, Der E influfi von Silicium a u f die 
Umwandlungsjmnkte und das Gefiige liochchronihaltiger Slahle. An H and von magnet., 
dilatometr. u. Gefugeunterss. an Stiihlcn m it 0,3°/o C, 9—16% Cr u. Si-Gehh. bis 3°/0 
wird der EinfiuB des Si auf die Cr-Stahle untersucht. Es werden fiir das angegebene 
Gebiet die Isothermen der /12-Umwandlung erm ittelt; der .dL-Punkl wird durch zu- 
nehmenden Si-Geh. bei konstantem Cr-Geh. u. auch bei zunehmendem Cr-Geh. u. 
konstantom Si-Geh. erniedrigt. Isothermen der /l^Umwandlungcn werden ebenfalls 
ermittelt, u. es wird der Vcrlauf der 1̂3-Umwandlung durch die In tensita t der beiden 
Umwandlungen bestimmt. An H and yon Gefugeunterss. an gegliihten u. abgesclireckten 
Proben werden Schnittsehaubilder im System Fe-Cr-Si (mit 0,3%  C) fiir konstantę 
Si- bzw. Cr-Gehh., ferner Isothermenschaubilder aufgestellt. Es zeigt sich, daB bei 
Zusatz yon Si zu hochchromhaltigen Stiihlen das Si in feste Lsg. m it dem Fe geht, 
ferner daB der y-Raum bei hohen Tempp. m it steigendem Si-Zusatz zu hóheren Cr-Gehh. 
erweitert wird, endlich daB der C-Gch. des Eutektoids hochchromhaltigor Stahlo m it 
zunehmendem Si-Geh. abnimmt. (Technol. Reports Tóhoku Im p. Univ. 10. 57—58.
1931.) E d e n s .

L. Manfredini, Die Aluminiumindustrie. Oberblick iiber d ieE ntw . u. den Stand 
der Al-Gewinmmg u. -Verwendung unter besonderer Beriicksichtigung der italien. 
Al-Fabrikation. (Alluminio 1. 213—36. .Tuli/Aug. 1932. Mailand.) R. K. M u l l e r .

L. Losana, FlieBbarkeit und Giefibarkeit der uUraleichten Legierungen. Vf. un ter
sucht die FlieBbarkeit u. GieBbarkeit Mg-reicher Legierungen in Abhangigkeit von 
Temp. u. Zus. Ais MaB fiir die FlieBbarkeit dient die Dampfungszeit b eines in der 
Legierung (unter H 2-Atmosphare) m it bestimmter Anfangsgeschwindigkeit umlau- 
fenden Kolbens im Vergleich m it der in Al bei 700° gefundenen Dampfungszeit u, 
,,FlieBbarkeitsindex“ i =  alb. Das bei Mg-Al-Legierungen fiir m ittlere Konzz. bei 700 u. 
800° gefundene Maximum von i  yerschwindet bei hoheren Tempp. — Ais „Koeff. 
gleiclier GieBbarkeit” wird die %-Menge eines Elements bezeichnot, die dem Grund- 
metall zugesetzt werden muB, um die gleiche GieBbarkeit zu erzielen, die m it 1% 
eines Zusatzes eines Vergleichsmetalls (bei Mg z. B. Al) erreicht wird. Es zeigt sich, 
daB Zn die GieBbarkeit von Mg wirksamer beeinfluBt ais Al. (Alluminio 1. 237—43. 
Juli/Aug. 1932. Turin, Ing.-Schule.) R. K. M u l l e r .

Robert J. Anderson, Die Warińbehandlung und die Verwendung von Aluminium- 
legierungen im  Luflfahrzeugbau. (Vgl. C. 1932. II. 433.) Nach einem Oberblick iiber 
Zus. u. Eigg. der gebrauchlichsten Al-Legierungen bespricht Vf. die Moglichkciten 
ihrer Vergiitung durch W armbehandlung fur die besonderen Zwecke des Luftfahrzeug- 
baus (mit Ausnahme des Motorenbaus) bei Schmiede- u. GuBstucken. Dio verschiedonen 
Methoden u. die zu dereń Durchfiihrung crforderlichen Einrichtungen werden be- 
schrieben u. die Auswirkungen von Yariationen des Vergiitungsprozesses auf die mechan. 
Eigg. u. die Korrosionsfestigkeit von Al-Legierungen diskutiert. SchlieBlich wird an 
Hand einiger Beispielo (mit Abbildungcn) erliiutert, welche Legierungen u. welche 
Vergutungsmethoden fur die yerschicdenen Konstruktionselcmento usw. zurzeit bo- 
nutzt zu werden pflegen. (Fuels and Furnaccs 9. 1243—50.) H a r t n e r .

Robert J. Anderson, Die Warmbehandlung und Verwendung ton Aluminium- 
legierungen im  Luftfalirzeugbau. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. beschaftigt sich m it den zur 
Verbringung von Teilen aus Al-Legierungen in dio Vergutungsofen bzw. die Salz- 
bader u. die Abschreckfll. dienenden Einrichtungen u. bespricht bewahrte Apparaturen 
zur Temp.-Kontrolle u. -Regelung. Ferner wird der EinfiuB der W armbehandlung 
auf dio Korrosionsfestigkeit einzelner Legierungen erórtert. Nach Ansicht des Vf. 
wird die Korrodierbarkcit von Duralumin u. yerscliiedenen anderen Al-Legierungen 
in der techn. L iteratur yielfach auBerordentlich iiberschatzt. (Fuels and Furnaces 10. 
217—20. Marz 1932.) H a r t n e r .

Wilhelm Kroll, Uber die Eeduzicrbarkeit des Berylliumoxydes. Verss., BcO direkt 
mit C zu reduzieren in Ggw. von Metallen, dic sich mit dcm entstehenden Be-Metall 
legieren, fuhrten nur zu Be„C, das sich bei hohen Tempp. etwa in einer Eisenphase
1. u. sekundar sich ausscheidet, also eigentliehe Be-Legierungen nicht liefert. Bei diesen 
Verss. diente Calciumcarbid ais Schlacke, Ni-Metall ais Be-Aufnahmemetall liefert 
Be2C-armere Lsgg. Mit Kupfermefe.ll bilden sich bei Ggw. von Calciumcarbid Ca-
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haltige — jedoch Be-arme, nicht umschmelzbare Be-Cu-Legierungen. Von den Metallen 
gab Ca bei den direkten Red.-Verss. auf Grund der hohen Oxydbildungswarme dio 
besten Ergebnisse, Si die sclilechtesten. Mit Ał-Metall kann die Red. nicht durchgefuhrt 
werden. Desgleichen fuhrten Umsetzungsvcrss. von Legierungen wie Al-Fe, Ni-Ca, 
Cu-Mg m it Beryllatschlacken zu keinen nennenswerten Ergebnissen. (WissenschaftI. 
Veroffentl. Siemens-Konzern 11. 88—92. 8/7. 1932.) T r a p p .

Georg Masing und Waldemar Pocher, Technische Eigenschaften der Be-haltigen 
Cu-Ni-Legierungen. Die geringe Loslichkcit von Beryllium in Ni-Cu-Mischkrystallen 
m ittlerer Konz., dio m it fallender Temp. noch sehr stark  abnimmt, ist die Voraussetzung 
fiir die Vergiitbarkeit der Cu-Ni-Be-Legierungen. Es wird verm utet, daB in dem 
ternaren System eine Ni-Be-Verb. in der Nahe von Ni2Be3 existiert, die Losungs- 
yermógen fiir Cu besitzt. Die verschicdenen Legierungen werden nacią Anlassen auf 
H artę u. W alzbarkeit gepriift, wobei die Bo-Gehh. zwischen 2,5 u. 1%  schwanken. 
Zur Erzielung hoher H arten brauchen die ternaren Legierungen geringere Be-Zusatzo 
ais die bekannten binaren. (Wissensehl. Verdffcntl. Siemens-Konzern 11. 93—98. 
8/7. 1932.) _ T r a p p .

O. E. Swjaginzew, tJber das Osmiridium. I. Zur Entschcidung der Frage, ob 
die natiirlichen Osmiridiumlegierungen ais chem. Yerbb. oder ais feste Lsgg. anzusehen 
sind, wurden verschiedene chem. Analysen, D.-Bestst. u. metallograph. Unterss. aus- 
gefiihrt. — Die chem. Zus. der verschiedenen Osmiridiumproben variiert innerhalb 
weiter Grcnzen, das Bestehen von irgendwelchon Verbb. des Os u. I r  wird durch keine 
Erseheinung bestatigt. Das Ru befindet sieh in der Legiorung nicht in Form yon 
Laurit, wie aus der metallograph. u. chem. Unters. hervorgeht. Der S-Geh. ist viel 
geringer ais zur Bldg. von Laurit erforderlich wiirc. — Die D. der Osmiridiumkorner 
entspricht nicht der wahron D ., weil dio Kórner im Innern Gaseinschliisse auf- 
weisen. — Es sind Osmiridiumproben m it einem Ru-Geh. von 14,1 bis 18,3 u. 
sogar 19,1% gefunden worden, wahrend die friiheren Proben einen Prozentsatz von 
hóchstens 12% besaBon. — Das transbaikal. Osmiridium m it einem Geh. von 46,0% 
Os, 24,5% I r  u. 18,3% Ru ist ais eine besondere, neue A bart des Osmiridiums an
zusehen, die friiheren Bezeichnungen entsprechend „Ruthenium syssertskit“ genannt 
wird. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. Abt. A. 83. 
172—86. Aug. 1932. Leningrad, Platininst. d. Akad. d. Wiss. USSR.) S k a l i k s .

O. E. Swjaginzew und B. K. Brunowski, Uber das Osmiridium. II. Bonlgeno- 
graphische Unlersuchung. (I. vgl. vorst. Ref.) Von Osmiridium yerschiedenon Ursprungs 
u. verschiedener chem. Zus. wurden Pulveraufnahmen hergestellt. Die Diagramme 
entsprechen alle ein u. demselben G ittertyp, niimlich dem des reinen Os. Die Para- 
meter des Osmiridiums yon yerschiedener chem. Zus. stehen den Paramotern des Os 
nahe; dio Gitterdimensionen weichen von jenen des reinen Os ab, ohne daB dabei 
eine bestimmte Abhangigkeit von der chem. Zus. existiert. Das Verhaltnis c/a bleibt 
im allgemeinon fiir alle Osmiridiumproben konstant. In  dcm K rystallgitter des Os 
kann also ein Teil der Atome durch Ir-(u. Pt-)Atome ersetzt werden, wobei der Charakter 
des Gitters (c/a) unverandert bleibt, sogar bei einem bedeutenden Geh. (51%) an Ir  
(oder P t). Das Osmiridium ist daher ais feste Lsg. des I r  ( +  P t) in Os anzusehen. 
(Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. Abt. A. 83. 187 
bis 191. Aug. 1932.) S k a l i k s .

Colin G. Fink und Otis H. Gray, Oemeinsame Abscheidung von Blei und Wismut. 
E in Bad, das im Liter je 9 g Pb u. Bi, 93 g HC104 u. 5 Tropfen Nelkenól enthalt, gibt 
bei einer Temp. yon 40° u. einer Strom dichte von 0)13—0,4 Amp./qcm brauchbare 
Pb-Bi-Ndd. U nter denselben Bedingungen laBt sieh aueh Bi allein gut abscheidcn. 
Der Pb-Geh. der Legierung wachst m it zunehmender Stromdichte. Die 75—85% Pb, 
Rest Bi, enthaltende Legierung ist gegen verd. HC1 u. HjSO^ am widerstandsfahigsten. 
(Trans, electrochem. Soc. 62. 6 Seiten. 193?. Columbia Uniy. Sep.) Kutzelnigg.

M. I. Sacharowa, tlbcr die Rekrystallisation der Melalle. Wiedergabe der neueren 
Untersuchungsergebnisse uber das Rekrystallisationsphanomen. (Nichteisenmetalle 
[russ.: Zwetnyo Metally] 1932. 346—51.)” S c h o n f e l d .

— , Aufschweipen von Blei au f Eisen und SlaJU. W enn Pb auf Fe festhaftend 
aufgetragen werden soli, so geschieht dies bei dunnen Schicliten m it Hilfe der Spritz- 
pistole, bei dicker Auflage durch Aufschmolzen m it dem Brenner, nachdem das Fe 
m it Hilfe yon ZnCl2 u. Lotzinn yerzinnt worden ist. (Technik Ind. u. Schwz. Chemiker- 
Ztg. 1932. 105. 30/6. Ziirich.) L u d e r .
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H. Buchholz, Kesselschaden und aulogenes Kesselschweifien. (Vgl. C. 1932. II. 
1232.) Es werden dio Schiiden beschrieben, die an Dampfkesseln u. DruckgefiiBen 
dureh hohe Temp., dureh Kaltverformung m it cventucller nachtraglieher Erwarmung 
u. dureh chom. Angriff )iervorgerufen werden. Dio Beseitigung kann meist dureli 
autogenc Sehweifiung erfolgen; besonders vorteilhaft ist die RechtsschweiBung m it 
naehtragliehem Vergutungsschwcifien. (SchmclzschweiBung 11. 161— 67. Aug. 1932. 
Koln.) L u d e r .

Quint, Vorsichl beim Schweiflen von Behaltern m it Scliulzanstńclien. Eisernc 
Warmwasserboreiter werdon innen m it einem Rostsehutzanstrich yersehen. Bei SchweiB- 
arbeiton an solehen Behaltern ist fur guto Entluftung Sorgo zu tragen, um dio Bldg. 
explosiblcr Gasgemische dureh Verdunsten der Laeksehieht zu yerhiiten. (Schmelz- 
sehweiBung 11. 206. Sept. 1932. Opladen.) L u d e r .

Seiji Kaneko, Uber das Slreuvermogen galvanischcr Bader. Modifizierung des 
in einer friihcrcn Arbeit (C. 1931. II. 1628) gegobenon Differentialausdruekes zur 
Kennzeiehnung des Streuvermógens. (Journ. Soe. ehem. Ind., Japan [Suppl.j 35. 
146. April 1932. Tokio, Elektrotechn. Lab. des Verkelirsministeriums.) K u t z .

L. B. Hunt, Eine Studie iiber die Struktur galvanisch dbgescliiedener Metalle. II. 
(I. vgl. 1932. II . 1070; ygl. auch C. 1932. I I . 1071.) Der Meclianismus der Gitter- 
bldg., die Elektronentheorie der Metalle, Grenzflachenphanomene, EinschluB bas. 
Ycrbb. u. Mitabscheidung fremder Kationen werden in ihren Beziehungen zur Metall- 
abscheidung diskutiert. Ein Schema fafit die Vorgiinge, die sich an der Kathode ab- 
spielen k5nnen, zusammen. (Journ. physical Chem. 36. 2259—71. Aug. 1932. Luton, 
Vauxhall Motors Ltd.) KUTZELNIGG.

R. J. Piersol, Temperalurkontrolle bei der Verchromung. (Vgl. C. 1932. II. 2521.)
Automat. Registrierung u. Regulierung. Grundziigc des Warmeiiberganges. (Metal 
Clean. Finish. 4. 329—32. Jun i 1932.) K u t z e l n i g g .

W. T. Griffiths, Arnerikanische utul konlinentale Praxis der Vernickelung. Bc- 
schreibung einiger gróBerer Betriebe. Umfangreiche Zusammenstellungen uber Zus. 
der Bader, Arbeitsbedingungen, Reihenfolge von Zwischenschichten, Aufeinandor- 
folge der Arbeitsgange, Reinigungsyerff. u. a. bei den yerschiedenen Firmen. (Metal 
Ind. [London] 39. 443—46. 493—96. 543—46; Brit. ind. Finishing 3. 33—37. 57. 
79—82. Mai 1932.) K u t z e l n i g g .

S. Wernick, Bostverhiitung dureh Cadmium- und Zinkplattierung. (Vgl. C. 1932.
I. 2089; II. 606.) Die Bedingungen, unter welchen die Cadmiumplattierung ais rost- 
schiitzender tlberzug yortcilhaft ist, werden umrissen. (Brit. ind. Finishing 2. 226 
bis 229. 257—58; 3. 27. Marz 1932.) K u t z e l n i g g .

A. W. Weil, Die ,,anodische“ Oxydation und das Farben des A luminiums fiir
dekorative Zwecke. Beschreibung des Verf.; Angabe geeigneter Farbstoffe. (Brit. ind. 
Finishing 3. 85. Mai 1932.) K u t z e l n ig g .

U. R. Evans und T. P. Hoar, Die Korrosionsgeschwindigkeit vom elektrochemischen 
Slandpunkt. Teil II. (I. vgl. C. 1931. II. 3660.) Die Messungen werden an Eisen- u. 
SfaTtZblechen ausgefiihrt, welche senkrecht in eine Lsg. yon KC1, NaCl, Na,SO., oder 
ahnlichen Salzen tauchen. Bei erschiitterungsfreior Aufhangung der ganzen Anordnung 
bilden sich makroskopisch scharf abgegrenzte Kathoden- u. Anodenflachen auf dem 
Bleche aus, wobei jeno blank bleiben, wahrend diese angeiitzt werden. „Sehwache 
Punkte“ werden deutlich aus den Umrissen der Anodenfliiche erkennbar. Dio Rk.- 
Geschwindigkeit wird verfolgt: 1. dureh AYagung des Bleehes, 2. dureli Messung der 
0 2-Absorption, 3. dureh Potentialmessungen. Die Potentiale der Kathoden- u. Anoden
flachen werden einzeln m it elektrolyt. Sonden gegen Normalelektrodon gemessen. 
Nach don Ergebnissen ist die Korrosionsgeschwindigkeit proportional dem Strom, 
welchen die gemessene EK. Kathode/Anodo bei dem gegebenen W iderstand dureli die 
Zelle treibt. Wie besondere Verss. zoigen, erfolgt die kathod. Rk. der H '-Entladung 
nur in unm ittelbarer Nahe der Fl.-Oberflaehe, wo der depolarisierende 0 2 in ge- 
niigender Menge yorhanden ist. Bei hohen Salzkonzz. sind Korrosionsgeschwindig
keit u. Strom starke der Lóslichkeit des 0 2 proportional, bei niedrigen Konzz. sind 
sie bedeutend geringer u. hangen im wesentlichen von dem inneren W iderstand der 
Zelle u. der (auBerdem gemessenen) Polarisation der Elektroden ab. Das Maximum 
liegt in allen Fallen bei etwa 0,5-n. Lsgg. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 
137. 343—65. 2/8. 1932.) J . L a n g e .

L. Whitby, Eine Methode zur Messung der Auflosung yon Metallen in  Salzlosungen. 
Eine Mg-Folie wird unter den notigen experimentellen YorsichtsmaBregeln in 10~3-
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u. 10_4-n. NaCl-Lsg. Yersenkt u. die iiber der Lsg. befindliche Gasphase — die zunachst 
nur reine Luft u. W.-Dampf enthalt •— von Zeit zu Zeit analysiert. Vers.-Dauer etwa 
3 Monate. Es zeigt sich, daB durch den KorrosionsprozeB H 2 entwickelt wird, eine 
Absorption von 0 2 konnte nicht nachgewiesen werden. (Trans. Faraday Soc. 28. 474 
bis 478. Mai 1932. Teddington, Middlesex, Chem. Research Lab.) J .  L a n g e .

Leon Benett, Frankreich, Schaumschwimmiierfahren. Die Erztriibe wird in einen 
Behalter gebracht, in dem sich eine langsam drehende Trommel befindet, die in die 
Triibo zur H alfte eintaucht. Am Trommelmantel miinden Luftkanale, denen Luft 
von geringem Oberdruck durch die Trommelwelle, die durch den Behalter hindurch- 
gefiihrt ist, zugeleitet wird. Auf der Trommelwelle befinden sich Steuerorgane, die 
der L uft nu r den E in tritt in die nach unten gerichteten, in die Triibo eintauehenden 
K anale gestatten. Der Trommelmantel u. die innere Behalterwand sind m it Wider- 
standen versehen, die eine Durchruhrung der Trube u. eine Vermischung m it der ein- 
gefiihrten L uft bewirken. (F. P. 726197 vom 12/11. 1931, ausg. 24/5. 1932.) G e is z .

American Cyanamid Co., New York, iibert. von: Stuart A. Falconer, Elizabeth, 
und Ludwig J. Christmann, Jersey City, Flotieren von oxydischen Erzen, z. B. von Pb, 
Zn oder Cu. Der Erztriibe werden nebcn den iiblichen Schaumern, wie ólsaure oder 
Kiefernol, Mischungen eines Mercaptobenzothiazoles u. eines Alkalimetallsulfides 
zugesetzt. (A. P. 1 858 007 vom 1/6. 1931, ausg. 10/5. 1932.) G e i s z l e r .

Minerals Separation Ltd., London, und: Stanley Tucker, London, Flotieren 
von oxydisclien Erzen, besonders solehen, die CuC03 enthalten. Der Erztriibe wird 
eine organ. S enthaltende Carbonsaureverb., z. B. ein X an tha t u. eine Sulfonverb. 
einer Fettsaure oder eines fetten óles, z. B. Sulfonólsaure, zugesetzt. AuBerdem kann 
ein 1. Sehaumer, z. B. Kresylsaure, zugegeben werden. (E. P. 373 667 vom 2/3. 1931, 
ausg. 23/6. 1932.) G e i s z l e r .

L. F. T. Fonderies, Frankreich, Ausfiihrung von in  der Warme verlaufenden 
JReaktionen zwischen festen Kórpem und Gasen, besonders in  Anwendung auf die Ee- 
duktion yon Eisenerzen im  Hochofen. E in Teil der dem Hochofen entstrómenden, 
kohlenoxydhaltigen Abgase wird zusamuien m it Luft, w'elche in W armeaustauschern, die 
durch einen anderen Teil der Gichtgase beheizt wurden, hoch erhitzt wird, dem Ofen 
wieder zugeleitet. Es ist auf diese Weise moglich, die Red. bei hoher Temp. u. mit 
Gasen von beliebig hohem CO-Geh. durchzufuhren. (F. P. 722 293 vom 25/11. 1930, 
ausg. 15/3. 1932.) G e i s z l e r .

International General Electric Co., Frankreich, Herstellung von schmiedbarem
Gupeisen. Die W armebehandlung von weiBem GuBeisen gemaB F . P. 678438 soli in 
gleicher oder-ahnlicher Weise wiederholt angew'endet werden. Man erhitzt z. B. das 
Gut 3 Stdn. bei 860°, steigert dann die Temp. wahrend 1 Stde. auf 1000° u. halt diese 
Temp. etwa 4 Stdn. lang. Dann kiihlt m an stufenweise w^ahrend 16 Stdn. auf 720° ab. 
Hierauf wird die Temp. wiederum auf 860° gesteigert. Das Gut belaBt man 3 Stdn. 
bei dieser Temp. u. kiihlt dann stufenweise auf 720° ab. Die Behandlung nach der 
Erhitzung auf 1000° nim m t man zweckmaBig in einem zweiten Ofen vor. Es ist auf 
diese Weise auch moglich, GuBeisensorten, dereń Gesamtgeh. an Si u. C unter 3,2°/0 
liegt, schmiedbar zu maclien. (F. P. 39 884 vom 20/3. 1931, ausg. 18/3. 1932. A. Prior.
21/3. 1930. Zus. zu F. P. 678 438; C. 1930. I. 3721.) G e i s z l e r .

Highland Iron & Steel Co., Terre H aute, Indiana, iibert. von: Frederick Hag- 
man Dechant, Reading, Penns., V. St. A., Herstellung von SchweifSeisen. Zu ge- 
schmolzenem Stahl- oder GuBeisenschrott oder Roheisen oder einer Mischung dieser 
Metalle wird Mo, yorzilgsweise in Form von Ferromolybdan oder einer reduzierbaren 
Mo-Verb., zugesetzt. Das Metali wird dann in einen Puddelofen gebracht u. gepuddelt. 
Die Luppe wird in bekannter Weise weiter verarbeitet. Das Materiał eignet sich 
besonders zur Herst. von Stehbolzen oder Nieten. Es besitzt hohe Ermiidungs- 
festigkeit u. ist widerstandsfiihig gegen Korrosion. (E. P. 372 915 vom 16/4. 1931,
ausg. 9/6. 1932. A. Prior. 24/11. 1930.) G e i s z l e r .

Herman Johan van Royen, Westfalen, Gewinnung von Eisen und Stalil von 
geringer Kaltbriichigkeit u. von geringer Tendenz, beim natiirlichen oder kiinstliehen 
Altern briichig zu werden, durch Zusatz von wenigstens 0,1 Gew.-% zu dem geschm. 
Metali, wenn das Werkstiick bei Tempp. zwischen 700° u. dem Ac3-Punkt verformt 
u. normalisiert wird. (Ygl. E . PP. 285 814 u. 295 315; C. 1930. I. 2793.) (Can. P. 
293 953 vom 16/7. 1928, ausg. 15/10. 1929.) M. F. M u l l e r .
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International Nickel Co., Inc., V. St. A., Verbesserung von Stahllegierungen m it 
geringen Oehalten an Legierungselementen (unter 7% ). Zur Erzielung eines leioht ent- 
fernbaren Hammersehlages setzt man der Legierung ZrS2 in Mengen von bis 0,4°/o zu. 
Dio Bcarbeitbarkeit des Werkstoffes wird erholit. (F. P. 722 056 vom 20/7. 1931, 
ausg. 11/3. 1932. A. Prior. 22/12. 1930.) G e i s z l e r .

American Fork & Hoe Co., Cleveland, Ohio, iibert. von: Albert F. Fifield, 
St. Catharines, Ontario, Canada, Herstellung von Gegenstanden, besonders aus Eisen 
oder Stalli, m it verscldei[Sfester Oberflache, z. B . von Schneidwerkzeugen. Auf den Sehaft 
des Werkzeuges wird eine Hartlegierung vom Stellittyp aufgeschmolzen. Zur Erzielung 
einer guten Verb. des Sehneidmetalles m it der Unterlage wird die Erhitzung, z. B. 
mit einem Acetylenbrenner oder einem elektr. Liclitbogen, so geleitet, daC auch der 
Sehaft an der Auflagestellc des Hartmctalles obcrflachlich schm. Ais besonders 
geeignet h a t sich eine Stellitlegierung m it einem Geh. an Cr von 55% , an W von 12% u. 
an Co von 30%  erwiesen. (A. P. 1 864 590 vom 11/5. 1925, ausg. 28/6. 1932.) G e i s z .

American Smelting and Refining Co., New York, iibert. von: Franklin 
P. Lannon jr., Sands Springs, Oklahoma, Herstellung von Zinkstaub durch Erhitzen 
von zinkhaltigem Materiał u. durch Einleiten der Zinkdiimpfe in einen Kondensator, 
wo die Diimpfc m it groCer Geschwindigkeit an dio W andungcn gefiihrt werden u. 
dabei rasch abgekiililt werden. (Can. P. 264133 vom 25/5. 1928, ausg. 22/10.
1929.) M. F. Mu l l e r .

Kenneth Donald MacKenzie (Frederick Braby & Co. Ltd.) und Alexander 
Clark Barclay, Glasgow, Verhindcrung der Oxydation und Garbonatbildung von Z ink  
und verzinkten Metallen, insbesondero der Bldg. von wciGem Zinkrost, durch Eintauchen 
dor Gegenstiindo in eine 0,5%ig. Chromsiiurelsg., etwa 5 Sek. lang, durch Abwaschen
u. Trocknen. (E. P. 377 746 vom 4/5. 1931, ausg. 25/8. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Joseph Alfred Dionne, Cabano, Quebec, Harten von Kupfer. Das Metali wird 
geschmolzen (evtl. w ird NaCl zugesetzt), dann gegossen u. die k. GuBstiicke werden 
in ein Bad von geschmolzener Glasemaille cingetaucht, worauf dem Bad eine geringe 
Menge von reinem Ochsenblut zugesetzt wird. (Can. P. 294 636 vom 7/8. 1929, ausg. 
12/11. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Anaconda Copper Mining Co., Montana, V. St. A., iibert. von: Frank L. An- 
tisell, PerthfAmboy, New Jersey, und Charles G. Mullineaux, Ansonia, Connecticut, 
Herstellung von Kupferguflplatten. Zur Vermeidung des Einwalzcns der GuBnarbe 
werden die P latten  (Cakes) nicht liegend, sondern stohend in den Abmessungen 
25x40x11,25  cm gegossen. (A. P. 1 862 074 vom 9/7. 1924, ausg. 7/6.1932.) G e is z .

American Smelting and Refining Co., New York, iibert. von: Roscoe Teats, 
Denver, Col., Gewinnung von Cadmium aus zinkhaltigen oxydischen Ausgangsstoffen 
auf nassem Wege. Dio Erze oder Zwischenprodd. (Flugstaub) werden m it H,SO,, 
angemischt u. auf Tempp. erhitzt, dic iiber der Zers.-Temp. von ZnSO., zu Oxyd u.
S 03 u. unterhalb der Zors.-Tcmp. von CdSO., liegen (600—800°). Bei der folgenden 
Laugung des sulfatisierten Prod. m it W. bleibt der grofite Teil des Zn ungel. Wiihrend 
dor Laugung wird CdS zugegeben, um die unl. Sulfide (Pb, Cu, Bi, Hg u. As) im 
Riickstand zu halten. Das CdSO.,-haltige F iltra t wird eingedampft, bis die Lauge 
eine D. von 1,3 aufweist. Zur Entfernung des Fe setzt man der Laugo ein Oxydations- 
mittel, wie NaC103, zu u. fallt das Fe m it CaO. Etw a vorhandenes Tl wird m it Na2CrO., 
ais Chromat gefallt. Dic gercinigtc CdSO,r Lsg. wird elektrolysiert. (A. P. 1 869 213 
Tom 6/4. 1926, ausg. 26/7. 1932.) G e i s z l e r .

American Smelting and Refining Co., New York, iibert. von: Stanley Hughes 
und Roscoe Teats, Denver, Col., Gewinnung von Cadmium aus oxydischen Ausgangs
stoffen au f nassem Wege. Die feingemahlenen Erze oder Zwischenprodd. (Flugstaub) 
werden m it einer Fe2(S04)3-Lsg. ausgclaugt. Das Cd geht zusammen m it geringen 
Mengen an Cu, Ag, Bi, Hg, As, Fe u. Zn in Lsg. Nach Abtrennung vom unl. Riick- 
stand werden Cu, Ag, Bi, Pb u. Hg m it CdS gefiillt. Fc u. As werden aus dem F iltra t 
des Sulfid-Nd. nach einer Oxydation, z. B. m it NaC103, durch CaO gefallt. Aus der 
gereinigten Lsg. wird das Cd dureh Elektrolyse gefallt, die so geleitet wird, daB das 
vorhandenc Zn nicht m it nicdorgeschlagcn wird. (A. P. 1 869 259 vom 29/7. 1927, 
ausg. 26/7. 1932.) G e i s z l e r .

Comp. de Produits Chimiąues et Electrometallurgiąues Alais, Froges & 
Camargue, Frankreich, Eaffination von Metallen, besonders mm Aluminium  und seinen 
Legierungen. In  das Mctallbad wird ein Halogengaą, in dem Halogenide suspensiert 
oder in Dampfform enthalten sind, eingeleitet. Die Behandlungsdauer wird gegeniiber



2872 H vm. M e t a l l o r g ie ; M e t a l l o g r a p h ie  u s w . 1932. II.

der m it reinem Halogcngas yerkiirzt. AuBerdem entsteht ein sehr feinkorniges Gefiige. 
(F. P. 724 553 vom 24/12. 1930, ausg. 29/4. 1932.) GEISZLER.

American Magnesium Corp., Pittsburgh, Penn., V. St. A., iibert. von: Robert 
Thomas Wood, Lakewood, Ohio, Giepen von Magnesium  u. anderen leieht oxydablen 
Metallen in Sandformen. Dcm Formsand wird zur Erzielung gesunder Giisse K 2S, 
gegebenenfalls in Mischung m it anderen yerdampfungsfahigen Substanzen, zugesetzt. 
(E. P. 369 583 vom 22/10. 1930, ausg. 21/4. 1932. A. Prior. 23/10. 1929.) Ge i s z l e r .

British Maxium Ltd., London, und Frederick Badger, London, liaffination 
von Magnesium und seinen Legierungen. Das Metali wird im SchmelzfluB m it einer 
Mischung von MgF2 u. 2—20% W. enthaltendem MgCl2 durchgcruhrt. Die Behandlung 
soli bei einer Temp. von nicht iiber 800° vorgenommen werden. Das Salzgemisch 
erstarrt dabei zu einer festen Kruste, unter der das Metali abgestochen oder abgegossen 
werden kann. (E. P. 375 743 vom 18/8. 1931, ausg. 21/7. 1932. u. F. P. 727 348 vom 
2/12. 1931, ausg. 16/6. 1932. E . Priorr. 2/12. 1930 u. 18/8. 1931.) G e i s z l e r .

American Smelting and Refining Co., New York, iibert. von: Stanley Hughes 
und Roscoe Teats, Denver, Col., Gewinnung von Thallium aus cadmiumhaltigen 
Tkallisulfatlosungen. Die Lauge wird m it einem Red.-Mittel, z. B. N aH S03, versetzt, 
um das Tl zu Tl2SO., zu reduzieren. Aus der reduzierten Lsg. wird das Tl m it Na2Cr04 
oder N a2Cr20 7 ais Chromat gefallt. Der Nd. wird von der CdS0.,-Lsg. dureh Dekan- 
tieren getrennt, m it verd. H 2SO,, ausgewaschen u. in einer Lsg. von H 2SO,, u. N aH S03 
zu T12S0.5 gel. Nach Ausfallung des Cd m it H 2S wird das Tl aus der gereinigten Lsg. 
m it Zn auszementiert. Das zementierte Metali wird cingeschmolzen. (A. P. 1 869 214 
Tom 29/7. 1927, ausg. 26/7. 1932.) G e i s z l e r .

Carrier Engineering Co. Ltd., iibert. von: Alexander Fowler und Kenneth 
James Pennie Robertson, London, lieinigen von Metallgegcnstanden zwecks Plattierens, 
Farbens, Lackierens u. dgl. Die zu reinigenden Gegenstande werden naclieinander 
Behiiltern zugefiihrt, in welchen sio m it Diimpfcn von Fettlosungsmitteln, wie C2HCJ3, 
Beizfll., wie H 2SO-,, HC1 oder H 3P 0 4, u. W. beliandelt werden. Die Temp. der Gegen
stande wird wahrend des Durchgangcs dureh den Entfcttungsbehalter so niedrig ge- 
halten, daB sich Teilc der Lósungsmittcldiimpfe auf ihnen verfliissigen. (A.P. 1 869 845 
yom. 26/8. 1929, ausg. 2/8. 1932. E. Prior. 1/11. 1928.) K u h l i n g .

Heraeus-Vacuumschmelze Akt.-Ges. und Wilhelm Rohn, H anau a. M., Ver- 
fahren zur Bestimmung der Kriechfestigkeit, dad. gek., daB dureh therm. Verlangerung
u. Verkiirzung des m it der Priiflast belasteten Priifstabes in engen Grenzen die Temp. 
des den Priifstab heizenden Ofens selbsttatig gesteuert wird u. dabei die unter der Be- 
lastung dureh Kriechen zusatzlich eintretende Verlangerung des Priifstabes die Ofen- 
temp. allmahlich so fallen laBt, daB sich die zu der angebrachten Last ais Kriechgrenze 
gehorende Temp. selbsttatig einstellt. — Die Feststellung der neuerdings mehr u. mehr 
ais wichtig erkannten Kriechgrenze, d. h. der Last, bei der ein Werkstoff bei einer be
stimmten Temp. langsam zu flieBen beginnt, ohne daB dieses iiuBerst langsame Fliefien 
aueh nach langer Zeit wieder zum Stillstand kame, ist z. B. yon Bedeutung bei der Kon- 
struktion von Dampfturbinen fiir lioeh iiberhitzten Dampf, bei Dampfkesselrohren fiir 
Hoehstdrucke, bei Gasturbinen u. bei Elementen fiir Warni- u. Gliihofen. (D. R. P.
558 091 KI. 42k vom 28/11. 1929, ausg. 1/9. 1932.) H e i n r i c h s .

Electrical Research Products Inc., V. St. A., Gluhbdiandlung von Metallen, 
besonders von aufgewickelten Cu-Drahten, in einem ununterbrochen botriebenen Ofen. 
Das Gluhgut wird in einer iiber 2 libereinander liegenden Rollen standig umlaufenden 
Transporteinrichtung in einem dureh eine senkrechte Seheidewand in 2 Abteilungen 
geteilten Gliihofen zunachst auf- u. dann abwarts bewegt. Die Abteilung, in der die 
Aufwiirtsbewegung erfolgt, dient zur Erhitzung des Metalles auf Gluhtemp., wobei in 
der hóclisten Stelle infolge des Auftriebes der h. Gase dio hochste Gliihtemp. herrscht. 
Dio 2. Abteilung, in der das Gut abwarts wandert, dient zu Kiihlung, die dureh ein- 
gebaute wassergekiihlte P latten  bewirkt wird. Um einen Luftointritt in den Kiilil- 
raum  zu vermeiden, blast man gesatt. Dampf ein. Am unteren Ende des Kiihlraumos 
ist eine Offnung angebracht zur Beschickung u. Entleerung des Ofens. Die untero 
Rolle der Transporteinrichtung lauft in einem W .-Behalter, dureh den das aufgegebeno 
Gluhgut gefiihrt wird, um die Gluhabteilung des Ofens yon der AuBenluft abzuschlieBen. 
(F. P. 726 471 yom 12/11. 1931, ausg. 30/5. 1932. A. Prior. 12/11. 1930.) G e i s z l e r .

General Electric Co., New York, iibert. von: Gerald R. Brophy, Schenectady, 
und  Guiseppe Scorzoni, E ast Lynn, V. St. A., Futter fu r  Metallbehalter, besonders 
guBeiscrne oder Stahlbohalter fiir gesclimolzene Metallo. Etw a 100 Teile Ca(OH)2,
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G Teile MgS04 oder Borax u. 26 Tcile Email werden miteinander vcrmah]en, m it W. 
u. etwa 12 Teilen eines organ. Bindemittels, wie Melasse, zum Brei angeriihrt, dieser 
auf die innere Oberflache der Metallbehalter aufgestricken u. das Ganze bis zum 
Sehmelzen des Aufstriclies erhitzt. Das F u tter schiitzt die geschmolzenen Metalle vor 
Verunreinigung durch das Behaltermetall. (A. P. 1 870 034 vom 26/3. 1927, ausg. 
2/8. 1932.) K u h l in g .

Henry L. Crowley & Co. Inc., ubert. von: Henry L. Crowley, E ast Orange, 
N. J .,  Herstellung von Formstiicken aus Metallen u. dereń Verbb., wie Oxyden, Hydr- 
oxyden, Carbonaten, Sulfaten, Carbiden u. a. mittels einer Strangpresse etc. unter 
Verwendung von Metallpulvern u. Metali in anderer feiner Form (jell of metal) ohne 
Anwendung von Bindcmitteln, die bei der Hitzebehandlung ein poroses Materiał liefern. 
(A. P. 1872 902 vom 7/12. 1929, ausg. 23/8. 1932.) M. F. Mu l l e r .

George Harper, London, und Arthur John Marsh, Thornton Heatli, Surry, 
Flufimiltel fu r  Ilartlóten, hcrgestellt unter Verwendung von KCIO;, u. Fe-Carbonat 
neben den ublichen Mitteln, wie Borax u. Borsaure. In  einem Beispiel werden folgende 
Mengen angegeben: 60%  H 3B 0 3, 16% KCIO,, 12% FeC03 u. 12% N a2B40 7. (E. P. 
376 043 yom 30/7. 1931, ausg. 28/7. 1932.) M. F. M u l l e r .

James Harvey Gravell, V. St. A., Lótwasserpaste, bestchend aus Lanolin ais 
Emulgierungsmittel u. HC1, evt. aueh aus ZnCl2-Lsg. u. Yaseline. — Z. B. werden 
benutzt: 47,5 Gew.-% Lanolin u. 52,5 Gew.-% HC1 (20° Be.) — oder 12,7% Lanolin, 
14,2%  HC1, 18,5% 70%ig. ZnCl2-Lsg. u. 54,6% Vaselinc. (F. P. 727 901 vom 5/12.
1931, ausg. 27/6. 1932. A. Prior. 7/12. 1930.) M. F . M u l l e r .

Kayness Corp., ubert. yon: Robert L. Scollard und Thomas D. Ketchbaw, 
Chicago, V. St. A., Elektroden fiir  Lichtbogenschweipungen. Die Elektroden gemaB der 
Erfindung dienen zur LichtbogenschweiBung von GuBeisen u. sollen den Ubelstand 
beseitigen, daB durch die Hitze des Lichtbogens die der SchwciBstelle benachbarten 
Teile des GuBeisens infolgo Verbrennung oder Verfliichtigung von Bcstandteilen ihrc 
mechan. Bearbeitbarkcit einbiiBen. Zu diesem Zweck werden Elektroden yerwendet, 
welche neben 91,15—88,8% reinem Fo 5,25—6%  C, 2,6—4% Si, 0,5—0,6%  Mn, 0,5 
bis 0,6%  P  u. gegebenenfalls geringe Mengen Bindemittel cnthalten. ZweckmaBig 
bestehen die Elektroden aus GuBeisen, welches einen aus 75—92%  Kohle, 8—25%  Si 
(ais S i02, FeSi o. dgl.) u. etwas Natriuinsilicat gebildeten Uberzug tragt. (A. P. 
1873 340 vom 15/2. 1930, ausg. 23/8...1932.) K u h l i n g .

Hollup Corp., Chicago, V. St. A., Uberzug fiir  Lichtbogenschweifieleklroden, der aus 
einer Rohre besteht und beim Yerbrennen eine gasformige Schutzhiille um die Bogenflamme 
bildet, dad. gek., daB die Rohre derart biegsam ist, daB sie in jeder beliebigen Lage des 
Elektrodendrahtes auf denselben ubergezogen u. der Elektrodendraht m it der Rohre 
beliebig gebogen werden kann. — Die biegsame Ausgestaltung der Uberzugsrohre ge- 
sta tte t, beliebige Langen der Rohre auf eine Vorratsrolle aufzuwickeln, so daB Elek- 
trodendriihtc beliebiger Lange ohne Schwierigkeit bei Bedarf m it dem Uberzug ver- 
sehen werden kónnen u. aueh die Lagerung des Oberzuges nur geringen Raum erfordert. 
(D. R. P. 557 676 KI. 21h vom 11/4. 1930, ausg. 26/8. 1932.) H e i n r i c h s .

Anthony G. de Golyer, New York, Schwci{)metallpulver, bestchend aus einem 
Metalloxyd yon dem zu schweiBenden Metali u. einem Metallborid u. evtl. Metali u. 
Metallcarbid. Z. B. werden geschmolzcn u. geschweiBt Wolfram, Chrom, Molybdan, 
Uran, Titan, Tantal oder dereń Carbide. F iir das SchweiBpulver werden benutzt die 
Boride eines oder mehrerer Metalle, z. B. Al, Ba, Ca, Li, Mg, Mn, Si u. Ti, u. ebenso 
die Óxyde dieser Metalle. (A. P. 1872254 yom 10/4.1931, ausg. 16/8. 1932.) M. F. Mii.

Anthony G. de Golyer, New York, SchwcifJen von Metallen. Um einen SchweiB- 
fluB bei Verwendung yon 0 2 u. C2H 2 ais Brenngas frei von Oxyden u. Nitriden zu 
erhalten, wird die erhitzte Umgebung der SchweiBstelle m it einer Metallboryerb., die 
in dem zu schweiBenden Metali unl. ist, belegt. Ais solche Bormetallverbb. sind z. B. 
genannt die Verbb. des Bors m it Ca, Mg, Al, Si, Li, Cd, Ba, Mn, Ti u. Zr. — Z. B. wird 
beim SchweiBen von Kupfer Ca-Borid aufgestreut. (A. P. 1872 255 yom 10/4. 1931, 
ausg. 16/8. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Preii- und Walzwerk A.-G., Diisseldorf-Reisholz, Yerfahren zum elektrisclien 
Stumpfschweifien von Rohren u. ahnlichen Korpern, bei dem die SchweiBnaht wahrend 
des Zusammenstauchens der Schweifikanten von eine Gratbldg. yerhiitenden K orpern 
ein- oder beiderseitig umschlossen wird, dad. gek., daB die dio Gratbldg. yerhiitenden 
Kórper aus nachtriiglich leicht —  durch Zertriimmern — entfernbaren Stoffen be
stehen, z. B. aus clektr. nichtleitendem Werkstoff. — Porzellan ist ais Werkstoff be-
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sonders geeignet, weil es nicht leitet, leicht zu zertriimmern ist u. doch genugend grofic 
W iderstandsfahigkeit gegen die Beansprucliungen beim Zusammenstauchen der Schweifi- 
kanten besitzt. (D. R. P. 557 604 K I. 21h vom 23/1. 1930, ausg. 25/8. 1932.) H e i n r .

American Optical Co., ubert. von: William J. Wrighton, Southbridge, V. St. A., 
Schutzbelagc au f Edelmetallen u. dgl. Zum Flecken neigende Edelmetalle oder Edel- 
metalle enthaltende Legierungen, vorzugs\veise Legierungen von Au, Cu, Ni u. Zn 
werden in die gewunschte Form, z. B. Einfassungen von Brillenglasern, gebraeht 
u. elektrolyt. mit Sn bedeekt; durch Erhitzen auf 240—250° unter reduzierenden Be- 
dingungen wird die Legierung des aufgebrachten Sn m it dem Tragermetall bewirkt. Dio 
Erzeugnisse behalten aueh in Schwefel enthaltender Umgebung ihren Glanz. (A. P.
1 870 081 vom 11/9. 1928, ausg. 2/8. 1932.) K u h l i n g .

Harry W. Theiss, Louisville, V. St. A., Schutzbelagc a u f Eisen und Stahl. Das 
zu schiitzende Metali wird in iiblicher Weise yerzinkt u. dann durcli ein aus m it Zn 
gesatt. Pb bestehendes Schmelzbad gezogen, welches m it geschmolzenem ZnCl2 u. an 
der Austrittsstello des Metalles auch m it Ol bedeekt ist. (A. P. 1 869 784 vom 25/1.
1928, ausg. 2/8. 1932.) K u h l i n g .

General Motors Research Corp., ubert. von: Harry C. Mougey, Detroit, 
Michigan, Behandeln von Metalloberflachen, insbesondere von Eisen oder Stahl, zweeks 
Aufbringen eines Farb-, Lack- oder Emailleiiberzugs. Die gereinigten Oberflachen 
werden m it gewólmlichem salzlialtigen W., dem etwas H 3P 0 4 zugesetzt worden ist, 
bespiilt. Dabei bildet sich auf dem Metali eine rostscliiitzende Phospliatschicht. (A. P.
1872 091 vom 24/9. 1930, ausg. 16/8. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Reginald James Knight, Quecnsland, Australien, Verhinderung der Bildung 
von Rost a u f Eisenoberfldchen durch Oberziehen m it einer Farbę, bestehend aus Asplialt 
u. alkoh. KOH. Ygl. F. P. 722 918; C. 1932. II. 1966. (E. P. 377 484 yom 9/9. 1931, 
ausg. 18/8. 1932.) M. F. M u l l e r .

Parker Rust-Proof Co., Detroit, ubert. von: Robert R. Tanner, Detroit, 
Michigan, Herstellung eines rostschutzenden Uberzuges au f Eisen- oder Stahloberflachen, 
bestehend aus unl. Phosphaten u. CuO, durch Eintauchen in eine verd. h. Phosphat- 
lsg., die auch etwas Cu-Pliosphat enthiilt; dabei entsteht ein Oberzug yon unl. Phos
phaten, der durchmischt ist m it metali. Cu. Letzteres wird durch Erhitzen in CuO 
ubergefuhrt. (A. P. 1873 363 vom 22/4. 1929, ausg. 23/8. 1932.) M. F. Mu l l e r .

A eronautical Research Ctte, R eports an d  m em oranda. 1432, Single crysta ls of b ism uth  sub- 
jec ted  to  a lte rn a tin g  to rsional stresses. London: H . M. S. O. 1932. 1 s. 6 d. net. 

A eronautical Research Ctte, R eports and  m em oranda. 1433, Corrosion fatiguo te s t  on a lu 
m inium  crystal. L ondon: H . M. S. O. 1932. 2 s. 6 d. net.

Alfred Soulier, T ra ite  de galyanoplastie. Sources de couran t. P rep a ra tio n  des pićces. Cuivrage. 
Nickelage. A rgenture. D orure. R eproduction  des objets. Moulages. R ecettes p ratiques. 
8. ed. rev. e t  augm . d ’une annexe su r le chrom age. P a ris : G arn ier freres 1932. (203 S.) 
16. 9 fr.

[russ.] B. P. Sseliwanow, L aboratorium suntersuehungen  von Form sanden. L eningrad: 
K ubutschverlag  1932. (151 S.) R bl. 2.— .

[russ.] Ssergej Ssamuilowitsch Steinberg, Ferrolegierungen. Swerdlowsk-M oskau: U ra lsch er 
B ezirk des Verlages „P o lig ra fk n ig a"  1932. (70 S.) R bl. 0.75.

IX. Organische Praparate.
W. Lenchold, Abscheidung des f}-Nilro7iaphthalins aus technischem Nitroncphtlialin. 

(Vgl. C. 1930. I. 978.) Im  techn. a-Maphthylamin wurde Ggw. kleiner Mengen von 
1,5-Naphthylendiamin u. ct,a.'-Dinaphthylamin festgestellt. Im  techn. N itronaphthalin 
sind im Gegensatz zu don Angaben von G u b e l m a n n  u . W e il a n d  (C. 1930. I. 831) 
kaum Bruchteile eines Prozent /?-Nitronaphthalin enthalten. (Anilinfarbenind. [russ.: 
Anilinokrassotsohnaja Promysehlennost] 1932. Nr. 3. 16—17.) SCHONFELD.

W- A. Ismailski, E. P. Rustanowitsch und P. T. Schpuntenok, Verlusle bei 
der Fabrikation von Benzidiiibasen und reduzierende Spaltung aromalischer Hydrazo- 
rerbindungen wahrend der Umlagerung. Untersuchungen a u f dem Benzidingebiete.
3. Mitt. (Vgl. C. 1926. II. 737.) Es werden die Verlustmóglichkeiten infolge Zerfalls 
der Hydrazoyerb. bei der Extraktion u. Umlagerung zu Benzidin erortert. (Anilin
farbenind. [russ.: Anilinokrassotschnaja Promysehlennost] 1932. Nr. 3. 10—16.) Sc h o n .

N. D. Zelinsky, P. P. Borissow und S. S. Stepanow, Herstellung von Phthal- 
saureanhydrid aus Naplilhalin. Nachpriifung der Angaben von GlBBS zur Herst. yon
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Phthalsaureanhydrid dureh Oxydation von Naphthalin in Ggw. yon V20 5. Auch aus 
tcclin. Naphthalin wurde nach dem Verf. reines Phthalsaureanhydrid erhalten. Auch 
Tetra- u. Dekahydronaphthalin werden bei dem Verf. zu Phthalsaureanhydrid oxydiert. 
(Anilinfarbenind. [russ.: Anilinokrassotschnaja Promyschlennost] 1932. Nr. 3. 7

Ethyl Gasoline Co., Delaware, iibert. von: Don Kyle Proffitt und Joel George
Sharron, Denver, V. St. A ., Durchfiihrung von Grigtmrdreaklionen in Ggw. von Hydro- 
jodiden aromat. Amino ais Katalysatoren. — Z. B. werden Mg-Spane m it CcH5N(CH3)2- 
H J  U. etwas J 2 m it A .  gemischt, worauf man langsam C2H5Br u. nach beendeter Rk. 
PbCl2 zusetzt. Nach Zers. m it W. erhalt man Bleitetradthyl. (A. P. 1863 451 vom 
12/8." 1926, ausg. 14/6. 1932.) A l t p e t e r .

Henry Dreyfus, London, Herstellung von aliphalischen Saureanhydriden, die 
wenigstens 2 C-Atome im Alkylrest enthalten, dureh Uberleitcn der Sauren in Dampf- 
form iiber einen K atalysator, der wenigstens eine Phosphorsaure, z. B. H P 0 3, enthalt, 
bei 300—600°. (Vgl. E. P. 280972; C. 1928.1. 1329.) (Can. P. 293 733 vom 6/3. 1929,

Chemische Industrie Dr. Blasberg & Co., Komm.-Ges., H nusta, Tschecho- 
slowakische Republik (Erfinder: Geza Szelenyi, Budapest), Verfahren zur ununter- 
brochenen Erzeugung konzentrierter Acetatlosungen unmiltelbar aus den entleerten Schwel- 
ddmpfen der Holzverkohlung dureh Bindung der Essigsauredampfe mittels Hydroxyden, 
Oxyden oder Carbonaten der Erdalkalimetalle oder Alkalimetalle, die in einer konz. Lsg. 
des betreffenden Metallacetates aufgeschwemmt oder gel. werden, wobci die Retorten- 
gase einer m it dieser Acetatlsg. beschickten Absorptionsvorr. in ihrer Gesamtheit 
zugefiihrt werden, 1. dad. gek., daB die Bindung der Essigsaure in 2 Stufen, u. zwar 
in der 1. unyollstandig m it gleichbleibendem, in der 2. aber der Rest bei geringem 
BasenuberschuB m it entsprechend yeranderlichem Absorptionswert erfolgt. •— 2. dad. 
gek., daB die stiindliche Menge des der Absorptionsvorr. fortlaufend zuzufiilirenden 
Absorptionsmittels von stets gleicher Zus. etwas niedriger festgesetzt wird, ais wieviel 
zur Bindung der geringsten stiindlichcn Essigsaurezufuhr aus den Verkohlungsretorten 
ausreicht. — 3. dad. gek., daB die konz. Acetatlsg. unter fortlaufender Zumischung 
des Absorptionsmittels in bercchncter Menge u. unter Abzapfung des Uberschusses 
in stetem Umlauf gehalten wird. — 4. dad. gek., daB die aUs der 1. Stufe weiterziehenden, 
den in seiner Menge je nach den Scliwankungen des Retortenbetriebes schwankenden 
Essigsaurerest mitfiihrenden Retortengase zur restlosen Bindung des Essigsaurerestes 
in der 2. Stufe in an sich bekannter Weise m it einem im Verhaltnis zu dem EssigsaUre- 
geh. in geringem UberschuB verwendeten Absorptionsmittel behandelt werden. — 
5. dad. gek., daB, um gleichzeitig Acetate von 2 Metallen herzUstellen, in der 2. Stufe 
ais Absorptionsmittel eine andere Base verwendet wird ais in  der 1. Stufe. — 6. dad. 
gek., daB die aus der 2. Absorptionsstufe abfallende Acetatlsg. zwecks Gewinnung 
einer einheitlichen Aeetatlauge in geregelter Menge zu der umlaufenden Absorptionsfl. 
der 1. Stufe zUgemischt wird. — Nach dem Verf. werden konz. AcetatlaUgen yon hoher 
Reinheit gewonnen, aus denen ein Graukalk m it 84—87%  Ca-Acetatgch. erhilltlich 
ist. (D. R. P. 552 834 KI. 12 o vom 13/9. 1931, ausg. 9/7. 1932.) R. H e r b s t .

Olean Sałes Corp., Olean, iibert. von: Jesse M. Coahran, Smethport, Extraktions- 
verfaliren, insbesondere zur Gewinnung von Essigsaure. Zur Extraktion  yon Stoffen 
aus Fil. werden diese m it einem Losungsm. derart in innige Beriihrung gebracht, daB 
ein groBer Teil des frischen Losungsm. auf die nur noch geringe Mengen der zu 
extrahierenden Stoffe enthaltende Fl. einwirkt. In  dem MaBe, wie die Stoffe yon dem 
Losungsm. aufgenommen werden, wird letzteres m it den Teilen der Fl. zusammen- 
gebracht, welche groBere Mengen des zu extrahierenden Stoffes enthalten. SchlieBlich 
trifft das Losungsm. auf groBere Mengen frischer F l. Das benutzte Losungsm. ist 
m it der F l. nicht mischbar. (Hierzu vgl. A. P . 1680452; C. 1928. I I .  1818.) (A. P. 
1870 834 vom 21/1. 1925, ausg. 9/8. 1932.) D re w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von Kondensalions- 
•produkten aus Acetylen und  Ammoniak. M an k a n n  die bei der K o n d e n sa tio n  des C2H2 
m it NH3, z . B. iiber Cr-Oxy-ZnO bei 380° erhaltenen N itrile von H 2 dureh Adsorptions- 
kohle trennen, dann aus der ICohle austreiben u. m it C2H 5OH u. L uft dureh eine 150° 
h. RASCHIG-Kolonne schicken, die einen auf 60—80° geheizten Dephlegmator tragt. 
LaBt man dureh den Turm 80%ig. H 2S04 rieseln, so wird Essigester erhalten. — Mit 
Butanol laBt- sich in gleicher Weise Butylacetat gowinnen. — Auch andere Alkohole,

bis 10.) SCHONFELD.

ausg. 8/10. 1929.) M. F. M u l l e r .
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wie z. B. Glykol, lassen sich yerwenden. (F. P. 89 892 vom 23/3. 1931, ausg. 18/3. 1932.
D. Prior. 14/4. 1930. Zus. zu F. P. 658614; C. 1929. II. 1593.) A l t p e t e r .

Great Western Electro-Cliemical Co., iibert. von: Ludwig Rosenstein, San
Francisco, Californien, Herslellung von Alkalimelallxanthogcnatcn. — 60 kg gemahlenes 
KOH werden m it 55 kg A. in einem Autoklayen crhitzt. Solmld die L uft durch den A.- 
Dampf ausgetrieben ist, wird der App. geschlossen u. auf Druck erhitzt. Nach l 1/2 Stdn. 
wird abgekiihlt, bis die M. eben noch fl. ist, u. dann werden unter Ruhren 80 kg CS2 
zugefiihrt. Nach beendeter Rk. wird das K-Xanthogenat abgeschleudert. Ausbeute 
145 kg. (A.P. 1872 821 yom 12/11. 1924, ausg. 23/8. 1932.) M . F. Mu l l e r .

X. Farb en; Farberei; Druckerei.
A. Klughardt u n d  Manfred Richter, Uber die Giiltigkeit des Ordnungsprinzipes 

wul der Farbenme/itechnik nach Ostwald. II . (I. vgl. C. 1932. II . 1368.) (F arb en - 
C h em ik er 3. 336—39. S ep t. 1932.) S c h e i f e l e .

Mary Collins, Anomalien und Miingel in der Erkennung von Farben. Priifungen 
auf Farbenblindheit. Farbenblindheit, ihre N atur u. Erkennung. (Amor. Dyestuff 
Reporter 21. 537—38. 542. 29/8. 1932.) F r ie d e m a n n .

Shankar D. Vashist, Einflufi des Lichtes a u f mit Kupenfarbstoffcn gefdrbte Baum- 
wolle. Kiipcngefarbte Baumwoll-, Kunstseiden- u. Seidenstoffe erleiden haufig im 
Licht eino sehr starkę Faserschwaehung, wobei die gelben u. orangen Farbstoffe am 
gefahrlichsten sind. Nach E n g i.ER ist dies auf Bldg. von H 20 2 durch „Pseudo-Aut- 
oxydation“ des Farbstoffs zu erklaren, wobei nach L a n d o  l t  die Anwesenheit yon 
Alkali wesentlich ist. Am starksten wirken nach Vf. Cibanongelb R, 2G u. 3G, 
Uydrongelb GG, Cibagelb G, Hydrongelb NF, Anthragelb GO u. Cibanongoldorange 2G; 
bemerkenswerte Ausnahmen sind Indanthrengelb G, 3GF, 3R , 3 R T , GGK u. Aliz- 
anthrengelb 6 R. Dic anderen Kiipen farbstoffe wirken nur scliwach. Vf. fand, daB 
zur Erreichung einer Faserschwaehung folgende fiinf Punkte wesentlich sind: 1. ge- 
eigneter Farbstoff ais K ataly t; 2. Luftsauerstoff oder leicht abspaltbarer O; 3. NaOH 
oder Na2C 03; 4. Feuchtigkeit u. 5. Licht kurzer Wellenliinge. Fehlt einer dieser 
Punkte, so kann keine Schwachung eintreten. Bei liingerer Belichtung geeigneter 
Fiirbungen konnte stets m it JK -Starko H20 2 nachgewiesen werden. Bei besonderer 
Unters. von Cibanongelb R  konnte die Entstehung von Oxyeellulose nachgewiesen 
werden, wobei Alkali unterstutzend wirkt. (Indian Textile Journ. 42. 376—77. 
31/8. 1932.) F r i e d e m a n n .

J. Niisslein, Die Igepone. Obersicht iiber N atur u. Vcrwendung der Igepone 
der I. G. F a r b e n  INDUSTRIE A.-G., insbesondere der Marken A  u. T. (Rey. gśn. 
Teinture, Impression, Blanchiment, A ppret 10. 513—15. 613—15. Ju li 1932.) F r i e d e .

M. Robert, Plianomene beim Fiirben im  Foulard. Mathemat. Entw . derKonzen- 
trationsanderungen, die die Farbcflotte beim Foulardieren von Baumwolle erfiihrt. 
(Rey. gśn. Teinture, Impression, Blanchiment, A ppret 10. 593— 99. Ju li 1932.) F r i e d e .

Gurlt, Die Echtfdrberei der Wolle. (Rev. gen. Teinture, Impression, Blanchiment 
A ppret 10. 605— 11. Juli 1932. — C. 1932. II. 1239.) F r ie d e m a n n .

— , Wolkige Farbungen a u f Wollstuckware. Wolkige Farbungen auf Wollstilek 
haben ihre Ursache haufig in ungleichmaBiger Beschaffenheit der Rohware; sclilechte 
Wasche, ungleiehmiiBige Schwefelung oder der EinfluB von Sonne u. L uft wirken 
liierbei vorwiegend mit. (Ztschr. ges. Textilind. 35. 421—22. 31/8. 1932.) F r i e d e .

Douglas Kermode, Studie iiber das Verhalten von Farbstoff en beim Fiirben von 
Mischgeweben. Allgemeine Bctrachtung iiber das Farben yon Wolle-Baumwolle- 
mischungen im neutralen Bade; Vorteile des Ein- u. Zweibadverf., Reinhalten der 
Baumwolle durch Zusatz yon etwas Essigsaure gegen Ende des Farbens, Mittel, um 
ubermaBiges Aufzielien der substantiyen Farbstoffe auf dio Wolle zu yerliindern, 
Aufzahlung geeigneter Farbstoffe. (Dyer Calico Printer 68 . 237—38. 2/9.1932.) F r i e d e .

George Rice, Das Farben von Mischgeweben aus gesponnener Seide und Kunst- 
seide. Beim Farben von Mischgeweben aus Schappeseide u. Kunstseide entstehen 
streifige oder unruhige Farbungen, wenn durch falsehe Tempp. oder zu hohen Salz- 
zusatz die Farbę zu hastig auf die Kunstseide zieht. Saure, gut im neutralen Bade 
ziehende Farbstoffe u. direkte Farbstoffe sind geeignet. Zweifarbeneffekte konnen 
leicht nach dem Ein- oder dem Zweibadyerf. erzielt werden. (Dyer Calico Printer 68. 
253. 2/9. 1932.) F r ie d e m a n n .
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P. A. Tscherenin, Pigmente und Farbstoffe. Zusammenfassender Bericlit. (Maler- 
Ztschr. [russ.: Maljarnoe Djelo] 1932. Nr. 4. 11—14.) SCHONFELD.

Friedrich Wagner, Marsgelb und Marsrot. Angaben uber die Anwendungsgrenzen 
dieser Farben. (Farbę u. Lack 1932. 460. 14/9.) S c h e i f e l e .

C. P. vanHoek, Das Antimonweip, seine Bildung, Herstellung und Eigenscliaften. I. 
(Vgl. C. 1932. II. 1368.) Angaben iiber Bldg., Herst. u. Eigg. yon AntimonweiB auf 
Grund der einschlagigen Literatur. (Farben-Ztg. 37 1749—51. 24/9. 1932.) S c h e i f .

Adolf Mann, Natiirliche oder Ruckstands-Bitumenfarben? (Farbę u. Lack 1932. 
463—64. 14/9.) Sc h e i f e l e .

Meier-Oberist, Die luirtschaftliche und technische Bedeuiung des Oberfldchen- 
schutzes durch Anslrich. (Farben-Ztg. 37. 1552. 6/8. 1932.) S c h e i f e l e .

J. Nichol, Uber den Aufbau von Rostschulzfarben. I. Aufeinanderfolgendo An- 
striche m it Aluminium- u. Bleimennigefarben haben auf einem wasserlosen Gasbehalter 
in London nach bisher 3Ł/> Jahren yorziigliche Rost- u. W etterbestandigkeit ergeben 
u. stellen gegeniiber abwechselnden Anstrichen m it Bleimennige- u. Eisenoxydfarben 
eine bedeutende Verbesserung dar. (Paint Manufacture 2. 227—29. Sept. 1932.) S c h e i f .

Daniel Youngs, Farben fiir  Tanlcanlagen. Anforderungen an Farbę u. Anstrich 
eines Tanks. Angaben tibor Aufbringen der Farbę u. Pflege der Anlage. (Petroleum 
Engineer 3. Nr. 11. 40. Ju li 1932.) K . O. Mu l l e r .

Otto Merz, Anstrichmaterialien fiir  den Flugzeugbau und dereń Prufung. (Maler- 
Ztschr. [russ.: Maljarnoe Djelo] 1932. Nr. 4. 19—21.) SCHONFELD.

H. M. Johnson, Synthetische Hausanstrichfarben aus verschiedenen Gesichts- 
punkten. "Obersicht iiber die yerschiedenen Anforderungen an Hausanstrichfarben. 
Ein rein synthet. Bindemittel steht fiir diese Zwecke nicht zur Verfiigung. Die 01- 
glyptale haben den Nachteil, daB sie sich sclilecht m it yielen bas. Pigmenten yertragen, 
zu viel Verdunnungsmittel brauchen u. eine sehr yon der Temp. abhangige Viscositat 
zeigen. Ais geeignetstes Bindemittel empfiehlt Vf. die alte standólhaltige Olfarbe, 
wobei jedoch, um raschere Trocknung zu erzielen, das Standól durch einen Kunst- 
harz-Holzóllack ersetzt werden kann. ZweckmaBig mischt man 80 Teile rohes Leinól 
m it 20 Teilen eines 50%ig. Laekes aus einem Teil Superbeckacit Nr. 1001 u. 2 Teilen 
Holzól unter Verwendung der iiblichen Trockner (0,5%  Pb, 0,03% Co). (Paint, Oil 
chem. Rcv. 93. N r. 22. 10 u. 20. Jun i 1932. Detroit, B e c k , K o l l e r  u. Co.) W . W o l f f .

A. W. C. Harrison, Plakatfarben. (Paint Manufacture 2. 159—62, 177, 181. 
Juli 1932.) S c h e i f e l e .

E. P. W. Kearsley, Das Priifen von Gasrup. Bei der Prufung von GasruB leisten 
ais Anreibemittel raffiniertes Leinól oder Lithographiefirnis gute Dienste. Gleich- 
miiBige Genauigkcit bietet nur das Anreiben auf der Walzenmuhle. Nach der Methode 
des Vfs. wird 1 g RuB m it 6 g raffiniertem Leinól oder Lithographiefirnis Nr. 1 griind- 
lich benetzt, die M. auf die Walzenmuhle aufgetragen u. dreimal 3 Min. durchgewalzt. 
Fiir Farbyergleielie muB die Pastę, sowie das Muster m it stets gleichem Druek auf 
farblose u. gleieh dicke Glasplatten aufgetragen werden. Zur Best. der Farbekraft 
werden 0,2 g RuB u. 5 g Zinkoxyd griindlich gemischt, dann m it 2,5 g raffiniertem 
Leinól oder Firnis N r 1 zu einer steifen Pastę yerarbeitet u. in der beschriebenen Weise 
auf der Walzenmuhle angerieben. Dann wird m it dem Standardm uster verglichen u. 
in weiteren Verss. je 0,01 g RuB zugesetzt oder abgezogen, bis t)bereinstimmung erzielt 
ist. Zur Best. des Olbedarfs werden 2 g  RuB 1 Stde. bei 110° getrocknet, dann auf 
Glasplatte aus einer Biirette m it raffiniertem Leinól tropfenweise yersetzt, bis bei yoll- 
standiger Durchmischung durch Reiben m it einem Stahlspachtel eine kittiihnliche u. 
stabile Pastę resultiert. Das Gewicht der Olmenge, auf 100 g RuB bezogen, ergibt die 
Olbedarfszahl. Zur Erm ittlung der FlieBfahigkeit ha t Vf. ein Verf. bereits mitgeteilt 
(C. 1932. I. 2241). (Farben-Chemiker 3. 343—46. Sept. 1932.) S c h e i f e l e .

Newport Chemical Corp., Carrollyille, Wisconsin, Amerika, Netz- und Durch- 
dringungsmittel, bestehend aus Gemischen von Sulfonsduren mehrkerniger KW-stoffe 
yon netzenden Eigg., wie Abielensulfonsaure, alkylierten NaplUhalin- bzw. Tetrahydro- 
naphthalinsulfonsauren oder dereń Salzen, m it Terpenalkoholen, wie a.-Terpineol, fl. 
Terpineol, Fenchylalkohol u. para-Menthanol, werden sauren, alkal. oder neutralen Be- 
handlungsfll. fiirTextilstoffe pf lanzlichen u. tier. Ursprungs, z. B. beim Farben, Waschen, 
Garbonisieren, Weichmachen, W alken, Entleimen, Schlichten in Mengen von 0,1—5%  
zugesetzt. (E. P. 368351 yom 8/12. 1930, ausg. 31/3. 1932. A. Prior. 21/12.
1929.) S c h m a l z .

XIV. 2. 187
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E. I. du Pont de Nemours & Comp., Delaware, iibert. von: Clyde O. Henke,
Milwaukee, Wisconsin, Nelz- und Durchdringungsmittel. Man kann die Netzwrkg. von 
Sulfosauren alkylierter mehrkerniger KW-stoffe, wie Isopropylnaphthalinsulfosaure, 
Diisobutylnaphthalinsiilfosaure, Isopropyltetrahydronaphthalinsulfosaure, wesentlich 
erhólien, wenn man ilinen Terpenalkohole zufiigt. Geeignet sind z. B. a.-Terpineol, 
sog. „fliissiges Terpineol“, p-Menthanol u. Fenchylalkołiol. (A.P. 1870 251 vom 
21/12. 1929, ausg. 9/8. 1932.) B e i e r s d o r f .

H. Th. Bóhme Akt.-Ges., Chemnitz (Erfinder: Heinrich Bertsch, Chemnitz),
Verfahren zur Herstellung sulfonierter Ole m it hohem Netzvermogen, dad. gek., daB man 
von ungesatt. Oxyfettsauren dureh Substitution des OH-Gruppenwasserstoffes dureh 
Alkyl- oder Phenylreste abgeleitete Athersduren oder dereń D eriw . in an sich bekannter 
Weise sulfoniert. — Der Methylather der Ricinolsaure wird m it 15% konz. H 2S 04 
bei Tempp. zwischen —5 u. 0° sulfoniert. Nach dcm Waschen wird neutralisiert. Das 
Prod. besitzt ein hohes NetzYermogen. Man kann auch den Methylather der ver- 
esterten Ricinolsaure benutzen. S ta tt m it uberschussiger konz. H 2S 04 kann man auch 
mit anderen Sulfonierungsmitteln arbeiten, z. B. m it Oleum, S 03, C1S03H oder H 2S 04- 
Estern, wie Butylschwefelsiiure, oder den Chloriden yon H 2SO,i-Estern m it gemisehten 
Anhydriden der H 2S04 u. organ. Sauren, z. B. Acetylschwefelsaure. (D. R. P. 557 662 
KI. 12 o yom 11/3. 1930, ausg. 10/9. 1932.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von echten Kohlen-
stoffsulfonsauren von aliphatischen Carbonsduren mil mehr ais 8 Kohlenstoffalomen oder 
dereń Deriiaten, wie Ester, oder ton den sich von den Sauren ableitenden Alkoholen. (Vgl.
F. P. 632 155; C. 1 9 2 8 .1. 2313.) Neben den hohermolekularen Fettsauren, wie Palmitin- 
saure oder Oxystearinsaurc u. Stearinsaure, sind in den Beispielen ais Ausgangsstoffe 
benutzt worden Octodccylalkohol u. Spermacetialkohol, sowie die Ester der Fettsauren, 
z. B. Olsdurebulylester u. Ricinusolsduremethylester. Dio Sulfonierung geschieht z. B. 
m it S 03, Oleum oder C1S03H, zweekmaBig in Ggw. indifferenter Losungsmm. Dazu 
zahlreiche Bcispiele. (Holi. P. 27 294 vom 20/4. 1927, ausg. 15/8. 1932. D. Prior. 
21/6. 1926.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Derivaten mehr- 
wertiger Alkohole. Mehrwertige Alkohole m it mehr ais 3 C-Atomen im Molekiil, deren 
D eriw . oder Substitutionsprodd. werden m it aliphat. Verbb. m it mindestens 6 C-Atomen 
im Molekiil partiell yerestert oder ycrathert. Ais mehrwertige Alkohole kommen hierbei 
in Betracht bcispielsweise Pentaerythrit, Hexit, Zuekerarten, Kohlehydrate, sowie 
Deriyy. u. Substitutionsprodd. dieser Korper, wie ihre Oxyalkylather. Zur Veratherung 
bzw. Veresterung dieser Substanzen kónnen Alkohole Alkylenoxyde, ein- oder mehr- 
bas. aliphat. Carbonsiiuren, aliphat. SulfonsiŁuren, Schwefelsaure- oder Phosphorsiiure- 
ester, Siiurcehloride u. -anhydride, Alkylhalogenide usw. benutzt werden. Die Herst. 
der Esteralkohole erfolgt nach bekannten Methoden, wie z. B. dureh Umsetzung der 
Alkohole m it Saureehloriden oder -anhydriden oder dureh Erhitzen der Alkohole mit 
den Sauren in Ggw. kataiyt. wirkender Mengen von Borsaure, Schwefelsaure, Phosphor- 
saure u. dgl. Entsprechend verfahrt man bei der Herst. yon Atheralkoholen. Die so 
gewonnenen Prodd. kónnen zum Teil ais wertvolle Hilfsprodd. in der Textil- oder Leder- 
industrie, ais Nelz-, Reinigungs- 11. Emulgiermittel, teils ais Weichmachungsmittel bei 
der Herst. von Kunststoffcn usw. Verwendung finden. Z. B. werden 80 Gewiehtsteile 
Sorbithexaoxyathylather m it 47 Gcwichtsteilen Cocosolfettsaure unter Zusatz von 
1,2 Gewichtsteilen Borsaure 6 Stdn. auf 180° erhitzt, worauf weiterhin 6 Stdn. auf 
200° erhitzt wird. Zur Entfernung des Rk.-W. wird zweckmaBig ein N 2-Strom dureh 
die Apparatur geleitet oder unter yermindertem Druck gearbeitet. Das dickfl. braun- 
liehe Rk.-Prod. ist neutral, in W. 1. u. besitzt netzende Eigg. Ausbeute ca. 112 Gewieht- 
teile. — Oder 130 Teile eines dureh Osydation yon Paraffin crhaltenen Gemisclies 
von Fettsauren, die 8—11 C-Atome im Molekuł enthalten, werden m it 224 Teilen 
Glycerintrioxyathylather zunachst 2 Stdn. auf 175° u. dann 10 Stdn. auf 205° erhitzt 
u. so yerestert. Das Rk.-Prod. (ca. 337 Teile) ist eino hellgelbe, ólige FI. u. besteht 
zum groBten Teil aus den Monoestern des GlycerintrioxyathyliŁthers; es ist in W. mit 
leichter Triibung 1. u. zeigt Netz- u. Sehaumwrkg. (F. P. 716 458 vom 2/5. 1931, ausg. 
21/12. 1931. D. Priorr. 22/8. 1930 u. 20/6. 1930. E. P. 375 842 vom 26/3. 1931, ausg. 
28/7. 1932.) R. H e r b s t .

H. Th. Bóhme Akt.-Ges., Chemnitz, iibert. von: Heinrich Bertsch, Chemnitz, 
Erhóhung der Netzfdhigkeit von Mercerisierlaugen. Man setzt der LaUge eine aromat. 
Sulfosaure, z. B. Dipropylnaphthalinsulfosaure, ais Netzmittel 11. ein Phenol, z. B.
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Trikresol, ais Losungsvcrmittler fiir das Netzmittel zu. Besonders giinstige Resultate 
werden m it oiner Mischung einer arom at. Sulfosiiure, einem Plienol u. einem hooli- 
sulfonierten Ol erhalten. (A. P. 1868 376 vom 20/8. 1928, ausg. 19/7. 1932. D. Prior. 
20/9. 1927.) B e i e r s d o r f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Mittel zum Ablósen ton 
Tapeten, P lakaten, E tiketten  usw., entkaltend Stoffe m it ausgepragtem Seifencharakter, 
z. B. alkylierte arom at. Sulfonsauren oder dereń Salze oder andere Sulfonsauren. — 
20 Teile des Na-Salzes einer butylierten Naphthalinsulfonsdure, werden in  100 Teilen 
W. gel. Diese Lsg. wird auf die abzulosenden Tapeten oder sonstigen Materialien auf- 
getragen, worauf eine schnelle Durchfeuehtung ein tritt. An Stelle des Na-Salzes einer 
butylierten Naphthalinsulfonsiiure kónnen aueh andere Salzo einer alkylierten, z. B. 
propylierten, amylierten usw. aromat. Sulfonsaure oder aueh die Sulfonsauren allein 
verwendet werden. In  anderen Beispielen wird das Na-Salz der Sulfoolsaure oder 
eines sulfonierlen Pe.lrole.ums benutzt. (D. R. P. 558 581 ICl. 22 g vom 14/9. 1929, 
ausg. 9/9. 1932.) M . F. Mu l l e r .

Nashna Mfg. Co., Nashna, New Hampshire, Amcrika, ubert. von: Richard
G. Knowland, Wollaston, Massachusetts, Amerika, Fdrbevcrfahren fiir Indanthren- 
blaus, insbe.soiide.re. a u f Baumwolle, dad. gek., daB nach dem ublichen Farben aus der 
Kiipe m it Badem  nachgeseift wird, die Y20'—l°/o vom Gewicht der W are an Oxydations- 
mittel, insbesondere NaClO, enthalten. Es werden griinstichig blaue Farbungen er
halten, wahrend ein Nachscifen ohne Zusatz der Oxydationsmittel zu rotstichigcn 
Tónen fiihrt. (A. P. 1832 907 vom 30/1. 1928, ausg. 24/11. 1931.) S c h m e d e s .

Henry Dreyfus, London, ubert. von: George Holland Ellis und Henry Charles 
Olpin, Spondon bei Derby, Yerfahren zum Vcrbessem der Echtheitseigenscluiflan von 
Farbungen von Anthrachinonderivaten, dad. gek., daB auf dem Farbegut jede saure Rk. 
vermieden wird z. B. dadurch, daB man ihm eino alkal. reagierende Substanz, die eine 
anorgan. Base enthiilt, einverleibt. (Can. P. 293063 vom 31/7. 1928, ausg. 10/9. 
1929.) S c h m e d e s .

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. von: Jean Georges Kern und Charles
I. Sala, Wilmington, Delaware, Amerika, Verfahren zur Herstellung von Druckpaslen, 
dad. gek., daB ais Dispergier- u. Losungsm. fur die Farbstoffe Gcmischc aus Sulfo- 
ricinolsdure u. A nilin  oder Oxathylanilinen zugesetzt werden. Aueh Gemische dieser 
Aminę untereinander oder m it anderen Basen, wie Dimelhylanilin, Pyridin  u. dgl. sind 
verwendbar. Besonders gute Ergebnisse worden bei der H erst. von Druckpasten aus 
bas. Farbstoffen oder dereń Lackon mit aromat. Oxycarbonsauren erzielt. — Beispicl:
10 Teile bas. Farbstoff, 50 Teile Glycerin, 50 Teile eines Gemisches aus 2,8 Teilen Sulfo- 
ricinolsiiure u. 1 Teil Oxathylanilin bzw. 2,1 Teilen der Siiure u. 1 Teil Di-(oxiithyl)- 
anilin bzw. 4 Teilen der Siiure u. 1 Teil Anilin, 250 Teile W., 580 Teile Starkę- oder 
Pflanzengummiverdickung m it einem bestimmten Na-Hydrosulfitformaldehydgeh. u. 
60 Teile einer Lsg. von 1 Teil Tannin in 1 Teil W. oder A. werden zur Alzdruckpaste 
vermischt. Andere Lósungsmm., wie Plienol, Resorcin, Olykol, Glykolmonochlorhydrin 
kónnen mitverwendet werden. (A. P. 1834 314 vom 31/5. 1927, ausg. 1/12.
1931.) S c h m e d e s .

Decotric Akt.-Ges., Hamburg, Verfahren zur Herstellung von Fldclienbemusterungs- 
walzen, die aus einem Kern u. darum angeordnetem Schwamnigummi oder ahnliehem 
porosen Polster bestehen, dad. gek., daB die Walze m it einem geeigneten Mittel, ins
besondere Gelatine getrankt u. dann glattgeschliffen wird, worauf in die so getranktc 
Schwammgummioberflache das jeweilige Jlustcr eingeschnitten wird. — Durch das 
Tranken m it Gelatine und nachfolgendes Trocknen ist der Schwamnigummi so pra- 
pariert, daB es móglich ist, beliebige scharfkantige Muster einzuschneiden. (D.R. P. 
555 667 KI. 75 c vom 20/8. 1930, ausg. 26/7. 1932.) BRAU-NS.

Ford C. Close, New York, Verfahren zur Herstellung von Imitationen naliirlicher 
Muster unter Verwendung von Abziehbildern auf Unterlagen z. B. kiinstlicher P latten 
aus Asbestzement usw. Das Wesen der Erfindung liegt darin, daB auf die Unterlage 
Schichten aus thermoplast. Materiał m it gepulyerten Farbstoff aufgebracht werden, 
z. B . Celluloseester m it BleiweiB, ZinkweiB usw., auf die dann das Abziehbild unter 
Druck u. Warme iibertragen wird. (A. P. 1832 531 vom 11/3. 1931, ausg. 17/11.
1931.) B r a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Kocher, 
Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung konzentrierter wasserhaltiger oder wasserfreier Losungen 
von in Wasser schwer oder unloslichen Farblacken aus sauren oder direktzielienden Farb-
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stoffen und Metalhalzen, insbesondere fiir  Gummiimlzendruck, dad. gek., daB ais Losungs- 
yerm ittler mehrwertige Alkohole oder D eriw . dieser yon Losungsmittelcharakter bei 
Gegenwart oder Abwcsenheit fliichtiger organ, oder anorgan. Basen yerwendet werden.
— Beispiel: 15 Teile Eosin GGF werden in 50 Teilen Glykolmonoathylather u. 10 Teilen 
W. h. gel. Hierzu gibt man unter Riihren tropfenweisc 10 Teile einer Lsg. aus 10 Teilen 
Pb-Aeetat in 10 Teilen h. W., gemiseht m it 20 Teilen Glycerin. (D. R. P. 557340 
KI. 151 vom 8/8. 1929, ausg. 22/8. 1932.) G r o t ę .

United States Gypsum Co., Chicago, iibert. von: Ernest Gaskins, Virginia, 
Amerika, Chemisches Druckrerfaliren. Das Papier wird m it einer verd. Lsg. von K 2Mn04 
bedruckt u. U nter Erhitzung gctrocknet, wobei durch Bldg. yon M n02 ein braunes 
Druckbild entsteht, das durch Behandlung m it HC1 leicht wieder zerstort werden 
kann. (A. P. 1871683 vom 26/5. 1930, ausg. 16/8. 1932.) G r o t ę .

W aldem ar Zanker und H erm ann Eettberg, E rkennung  und  P riifung von Farbungen . An- 
leitg. zur B eurteilg. d. F a rb ę  auf gefarb tcn  T extilw aren. 2. Aufl. W ittenberg: Zicmsen 
1932. .(80 S.) 4°. M. 4.50.

XI. Harze; Lacke; Firnis.
T. Hedley Barry, Naturliclie Harze ais Orundlage der Kunstliarze. I. (Paint Manu- 

facture 2. 215— 17. Sept. 1932.) S c h e i f e l e .
R. Hesse, Uber óllósliche Kunstliarze und ihre Verwendung in  der Linoleum-, 

Kunslleder- und Wachsluchinduslrie. (Vgl. C. 1932. I. 2388.) W eitere Angaben uber 
die Unters.-Methoden bei ollosl. Kunstharzen vom Phenolformaldehydtyp. Rezepte 
fiir die Anwendung der Albertole. (Nitrocellulose 3. 101—04. Jun i 1932.) W. W o l f f .

Hermann Stadlinger, Die Verarbeitung plastischer Massen im Spritzgu/3verfahren,
II . (I. vgl. C. 1932. II. 2116.) Es werden die chem. Zus. u. die techn. Daten der ge- 
brauchlichsten SpritzguBmassen angegeben. (Chem.-Ztg. 56. 431—32.1932.) W . W o l f f .

H. Pomeranz, Bremsbdnder und Beibungskdrper. U b e r die Verwendung von 
Phenolformaldehydliarz ais Bindemittel fiir Bremsbander. (ICunststoffe 22. 182. 
Aug. 1932.) _ H a n n s  S c h m id t .

Hans Wolff, E in  Beitrag zur Kemiłnis der Filmbildung. Vf. zeigt an einem 
Modellvers., daB zylindr. Gebilde aus langercn Eadenstiickchen etwas gróBere ReiB- 
festigkeit u. bedeutend hohere Dehnbarkeit haben ais solche aus kurzeń Stuekchen. 
Durch Aufrauhcn der Eadenstiickchen wird die ReiBfestigkeit noch ein wenig, die 
Dehnbarkeit stark  yerbessert. Ebenso ist bei den Nitrocellulosen die Teilchenlange 
von besonderer Bedeutung fiir die Filmeigg. Daneben ist aber auch die vom Losungsm. 
abhiingige Assoziation yon EinfluB, wie daraus hervorgeht, daB yon zwei Nitrocellulosen 
vom Typ der 1/2-sec-1>Vollc diejenige, welche den Verdunstungsverlauf von Butylacetat 
am meisten beeinfluBte, auch die groBere ReiBfestigkeit u. Dehnung ergab. (Farben-Ztg. 
37. 1637—38. 27/8. 1932.) S c h e i f e l e .

H. Cortnum, Der Vorgany der Capillaratlraktion in Filmen von Uberzugslaclcen. 
(Farbę u. Lack 1932. 472—73. 21/9.1932.) Sc h e i f e l e .

Walter Horn, tlber die Haltbarkeit farbloser Nitrocelluloselacke. (Vgl. B r e n d e l ,
C. 1932. II. 449; B r a u n , C. 1932. II . 1841.) Die Filmzerstorung yon Nitroklarlacken 
geht auf verschieden pigmentiertem Lackfarbenuntergrund im allgemeinen in folgender 
Reihenfolge yor sich: Blau, Rot, Beige, WeiB, Griin u. Schwarz. (Farbcn-Chemiker 3.
341—42. S ep t. 1932.) Sc h e i f e l e .

Otto Merz, Uber die Haltbarkeit farbloser Nitrocelluloselacke. Von einem farb-
losen Nitrocelluloselack wird eine mindestens einjahrige W ctterbestiindigkeit auf 
bunten Emaillen jeglichen Farbtons yerlangt. Die W etterfestigkeit farbloser Nitro
celluloselacke laBt sich prinzipiell dadurch erhohen, daB man 1. die zerstorenden Licht- 
strahlen durch Zusatz absorbierender bzw. reflektierender Stoffe, z. B. Asculin, ab- 
schirmt, oder 2. den Prozentgeh. an Nitrocellulose yerringert, u. dafiir wetterfeste 
nichtfliichtige Stoffe, z. B. Glycerinphthalsaureharze, zusetzt. (Farben-Chemiker 3.
342—43. Sept. 1932.) Sc h eife le .

Oscar Braun, Eisblumenlacke a u f Celluloscbasis. Nitrocellulose-Eisblumenlacke
miissen folgenden Bedingungen genugen: 1. Dio Lacke mussen móglichst m it Glanz 
auftrocknen, 2. klare, starkę Eisblumenstruktur aufweisen, 3. elast., harte u. schlag- 
feste Filme liefern u. 4. m it einmaHgem Spritz- oder Tauchauftrag dem betreffenden 
Gegcnstand ein fertig lackiertes Aussehen yerleihen. Das Wolle-Eisblumenmittel-
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gemisoh zeigfc vielfach das Verhaltnis von 2: 1. Harze hindern dio Auskrystallisation 
der Eisblumenmittel, weshalb der gewiinschte Glanz eher dureh besondere Lósungs- 
oder Krystallbildnermittel erzielt wird. Auch Weichmacher kommen meist nicht in 
Frago, da sie ebenfalls die Krystallisation stóren. Fiir gleichmiiBige Eisblumenbldg. 
ist Verarbcitung bei trockencr W itterung u. bei n. Zimmertemp. am giinstigsten. 
(Farben-Chemiker 3. 333— 34. Sept. 1932.) SCHEIFELE,

J. S. L. Hornstra, Losungs- und Verdiinnungsmittel fiir  Lacke und Farben. 
Das dipentenhaltige „Terpentinól S“ (Solvcnol), sowie „Pine Oil“ sind wirksame 
Mittel zur Verringerung der Hautbldg. bei Ollacken. (Farbę u. Laek 1932. 475— 76. 
21/9.) S c h e i f e l e .

Z. Leppert und Z. Majewska, Modifikalion der Slorch-Morawskischen Harz- 
reaktion. Die Rk. wird auf einer m it weiBem Papier unterlegten Glasplatte aus- 
gefiihrt. Ein Tropfen Lack, eine Spur Lackruckstand oder gepulvertcs Harz wird auf 
das Glas gebracht, dann werden einige Tropfen Reagensmischung (15— 20 Vol. Acet- 
anhydrid +  1 Vol H 2SO., 1,84 — frisch bereitet) hinzugcfiigt. Es treten folgendo
Farbanderungen ein: Kolophonium: v io le t t ---->- blau —->- griinbraun; m it Ca(OH)2
gehartetes Kolophonium: gleicho Farbanderungen, der tlbergang von Blau in Griin- 
braun vollzieht sich aber schneller; Alberłol 111 L .: am aranthrot — y  hellyiolett — >- 
b raunrot— >-braun; Albertol 209 L.: helłro t— >- hellyiolett— y  braunrot — >- braun; 
K opal: ro tg e lb — >- rotbraun. (Przemyśl Chemiczny 16. 130—32. 1932.) S c h o n f e l d .

Beck, Koller & Co. Inc., Detroit, Mich., iibert. von: Herbert Honel, Wien, 
Herstellung von hochmolekularen Harzen. Aus einer niedermolekul. mehrbas. Saure u. 
einem mehrwertigen aliphat. Alkohol wird der Monoester bergestellt, der m it einem 
Phenol-Formaldehydkondensationsprod. umgosetzt wird, worauf das Rk.-Prod. m it 
einer hohermolekularen einbas. Saure dureh Erhitzen yorestert wird. In  weiteren 
Unteranspruchen sind noch einige Ausfiihrungsformen u. Abanderungen beansprucht. 
Z. B. wird das Harz hergestellt aus einer hohermolekularen Saure, Maleinsaureanhydrid, 
Glycerin u. einem Phenol-Formaldehydkondensationsprod. — 100 Teile Phthalsaure- 
anhydrid u. 63 Teile Glycerin werden 10—-15 Min. bei 160—170° erhitzt. Das Rk.-Prod. 
hat die Saurezahl 228. Dazu werden 60 Teile Leinolfettsauren u. 60 Teile Kolophonium 
zugesetzt u. die M. geschmolzen. Dazu wird unter standigem Ruhren bei 160—180° 
ein fl. Kondensationsprod. aus 35 Teilen eines techn. Gemisches von m- u. p-Kresol 
u. von 40 Teilen einer wss. Formaldehydlsg. (40°/oig) zugesetzt. Die Temp. wird auf 
200° erhóht, worauf 120 Teile Leinól langsam zugesetzt werden. Die M. wird noch 
mehrere Stunden bei 280° gehalten u. dabei wird ein Prod. erhalten, das in einem 
Losungsm. gel. einen sehr harten Lackiiberzug liefert. (A. P. 1870 453 vom 20/5.
1930, ausg. 9/8. 1932.) M. F. M u l l e r .

Beck, Koller & Co. Inc., Detroit, Mich., iibert. von: Herbert Honel, Wien, 
Herstellung von hochmolekularen Harzen aus Glyptalharzen, Phenol-Aldehydharz, Fctt- 
stoffen, niedermolekularen Fettsauren u. dereń Anhydriden. — 100 Teile Phlhalsaure- 
anhydrid u. 63 Teile Glycerin werden 10—15 Min. bei 160—170° erhitzt. Dazu werden 
60 Teile Leinolfettsauren u. 60 Teile Kolophonium gegebon u. die M. geschmolzen. 
Dazu wird unter standigem R uhren ein fl. Kondensationsprod. aus 35 Teilen eines 
techn. Gemisches von m- u. p-Kresol u. 40 Teilen einer wss. Formaldehydlsg. langsam 
zugesetzt. Dio Temp. wird auf 200° erlioht u. dann werden 120 Teile Leinól langsam 
zugesetzt u. die M. mehrere Stunden bei 280° erhitzt. Das Prod. liefert einen sehr harten 
Lackiiberzug. — 100 Teile Phthalsaureanhydrid, 80 Teilo Glycerin u. 400 Teile Kolo
phonium  werden zusammen bei 160—170° bis zur Saurezahl 180 erhitzt. Darauf wird 
ein diinnfl. Kondensationsprod. aus 100 Teilen Kresol u. 130 Teilen einer wss. Form
aldehydlsg., gemiseht m it 10 Teilen Glycerin, bei 160—200° zugesetzt. Die Sehmclze 
wird stark yiscos, weshalb 100 Teile chines. Holzól oder die entsprechenden Fettsauren 
zugesetzt werden. Nach weiterem Zusatz von 350 Teilen Leindl u. 50 Teilen chines. 
Holzol wird die M. bei 240—270° erhitzt. Das Prod. dient zur Herst. von Lacken. 
Vgl. E . P. 334 572; C. 1930. I. 1529. (A. P. 1870 455 vom 7/6. 1930, ausg. 9/8. 
1932.) M . F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Friedrich Frick, 
Krefeld, und Karl Ott, Leverkusen b. Koln), Verfahren zur Herstellung harzartiger 
Kondensationsprodukte, darin bestehend, daB man Oxyalkylester ungesatt. Fettsauren 
dureh Verblasen m it Luft oder anderen 0 2-haltigen Gasen so weit oxydiert, daB oino 
.Yiscositatserhohung, aber kein Gelatinieren ein tritt u. darauf m it mehrbas. Sauren
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oder dereń Anhydriden kondensiert. — 372 Teile Glycerinmonoricinensaureester werden 
nach Zusatz von 2°/o Sikkativ (Blcimangansalz gereinigter Naphthensauren) 15 Stdn. 
lang bei 100° m it Luft yerblasen, bis die Viscositat yon etwa 15 auf 19 Englergrade 
boi 50° gestiegen ist. Dann werden 148 Teile Phthalsaureanliydrid hinzugesetzt u. die 
Kondensation in etwa 3 Stdn. bei 250° durchgefiihrt. Es entsteht ein hochviscoses 
id ar es Ol, das in Losungsmm. gel. einen festen Idebfreien Film liefert. — In  weiteren 
Beispielen wird aus oxydiertem Glycerinmonooleinolsaureester u. Maleinsaureanhydrid 
oder Phthalsaurcanhydrid ein Kondensationsprod. liergestellt. (D. R. P. 557 812 
KI. 12 o yom 29/12. 1929, ausg. 27/8. 1932.) M. F. M u l l e r .

Fabriąues de Produits de Chiiuie Organiąue de Laire und Rene Armenault, 
Frankreich, Herstellung von Metliylolliarnstoffen und ton Polymerisationsprodukten aus 
ihnen. Es werden Mono- u. Diintthylolharnsloff in schwach saurem Medium bei ge- 
wolmlioher Temp. bei einem ph  yon ca. 6 hergestellt. Zur Regelung der Wasserstoff- 
ionenkonz. dient ein Zusatz von Metallcarbonaten oder Oxyden, z. B. yon ZnC03. 
Die krystallisiert erhaltenen Methylolharnstoffe werden durch Erhitzen unter Zus. von 
K ontaktm itteln, gcgebenenfalls unter glcichzeitigem oder naehherigem Zusatz von 
Fiill- u. Farbstoffen, zu einem Sirup polymerisiert, der entweder auf Prcppulter oder 
auf Lacke ycrarbeitet wird. Dazu je ein Beispiel fiir die Herst. yon Mono- u. Dimethylol- 
harnstoff u. 4 Beispiele fiir dereń W eiteryerarbeitung. (F. P. 728 475 vom 23/2. 1931, 
ausg. 6/7. 1932.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung 
von harzartigen Kondensationsproduktcn durch Umsetzung von meJirwertigen Alkoliolen 
m it wenigstens 6 C-Atomen oder dereń Estern m it cyclischen Ketonen in Ggw. von 
Kondensationsmitteln. Die Prodd. sind in den meisten Losungsmm. 1. u. zuweilen 
auch in W. Sio dienen insbesondere zur Herst. von Lacken oder finden z. B. in der 
Textilindustrie Verwendung, soweit sie wss. Lsgg. ergeben. — 100 Teile Polyvinyl- 
alkohol, 250 Teile A., 250 Teile Bzl., 130 Teile Methylcyclohexanon u. 2 Teilo konz. 
HoSO.) werden unter Ruhrcn u. RuckfluB bei 80° 2 bis 3 Stdn. erwarmt. Nach dem 
Abdestillieren der Losungsmm. u. nach dem Troeknen bleibt ein weiBes Pulyer zuriick, 
das in W. unl. u. in KW-stoffen 1. ist. — 100 Teilo Polyyinylalkohol in 900 Teilen W. 
gel.worden zusammen m it 5 Teilen konz. H ,S 0 4 u. 22 Teilen Cyclohezanon 6 Stdn. 
bei 90° yerruhrt. Durch Zusatz von Aceton wird das in W. 1. Kondensationsprod. in 
Pulverforin ausgefallt. Es dient ais Hilfsstoff in der Textilindustrie. In  weiteren Bei
spielen wird z. B. Traubenzucker, Rolirzucker, Mannit, Sorbit, Fructose m it Cyclo- 
hcxanon oder Methylcyclohexanon kondensiert. (F. P. 728 846 vom 26/12. 1931, 
ausg. 12/7. 1932. D. Priorr. 27/12. 1930 u. 4/3. 1931.) M. F. M u l l e r .

Carleton Ellis, Amorika, Lacke und Aristriche aus Nilrocellulose und damit misch- 
baren Kunstharzen. Eine Nitrocellulose (Viscositat 4—10 Sek.) wird gemeinsam mit 
einem K unstharz gel., das durch Kondensation eines mehrwertigen Alkohols m it einer 
mehrbas. Saure (Glyplal) u. einem dritten  Stoff, z. B. einer einbas. aliphat. oder aromat. 
Saure (Mileh-, Benzoesaure, Kolophonium, Dammar, Congokopal) oder einem trock- 
nenden oder niehttrocknenden Ol (Lein-, chincs. Holz-, Rieinus-, Soja-, Maisól u. dgl.) 
erhalten worden ist. — 5 Teile Nitrocellulose, 5 Teile Glycerin-Phthalsaure-Kolo- 
phonium-Ester u. 1 Teil PreuGischblau werden in 60 Teilen eines Losungsmittel- 
gemisehes gel. (F. P. 719 571 yom 29/6. 1931, ausg. 8/2. 1932.) E n g e r o f f .

Ellis-Foster Co., New Jersey, iibert. yon: Boris N. Lougovoy, Montclair, 
V. St. A., NitrocelluloseliaUige Lacke und tjberziige, Harze, Pigmente u. dgl. enthaltend, 
unter Verwendung von Butylacetat ais Losungsm., gek. durch den Zusatz eines bei 
der Vererackung gewonnenen Petroleumdestillates m it einem Kp. zwischen 100—150°. 
Durch eine geringo Mengo eines weiteren Losungsm., z. B. Butyl- oder Diacetonalkohol, 
werden besonders klare u. glanzende Lackfilme erhalten. (A. P. 1 855 681 vom 16/11. 
1925, ausg. 26/4. 1932.) E n g e r o f f .

Distillers Co. Ltd., Edinbourgh, und Herbert Langwell, Epsom, Celluloseester- 
lacke, die ais Verdiinnungs- bzw. Losungsmittelkomponente 20% u. mehr an Paraldehyd 
enthalten. Ais Lósungsmittelgemisch werden u. a. genannt: 85%  Paraldehyd u. 15% 
Aceton, 80%  Paraldehyd u. 20% Methylathylketon. (E. P. 367 390 yom 18/11. 1930, 
ausg. 17/3. 1932.) E n g e r o f f .

Canadian Industries Ltd., Montreal, Quebec, iibert. yon: Edward C. Haines, 
Haddonfield, N. J .,  Glatten ton Celluloseesterlackiiberzugen und -emaillen durch Auf- 
tragen eines Oles, das die Lackschicht etc. oberflachlich erweicht. Das Ol wird evtl.
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vorher m it einem Lósungsm. Terdiinnt. (Can. P. 294 419 vom 29/10. 1928, ausg. 
5/11. 1929.) M. F .  Mu l l e r .

Kodak-Pathe, Erankreich, Herstellung ton Schutzanstrichen, dio befahigt sind, 
ullraviolelte Słrahlen zu absorbieren. Man venvendet ais Lackkórper ein 20—50% 
Weichmacliungsmittel enthaltendes Cellulosederiy. m it einem Zusatz von % —10% 
Diphenylbenzol oder Diphenylguanidin. Dor Laek eignet sieli besonders ais Uberzug 
auf Cellulosederivatanstrichen. Ais Venvendungszweck werden Kraftwagenlaekierungen 
genannt. (F. P. 717 554 vom 23/5. 1931, ausg. 11/1. 1932. A. Prior. 29/5. 1932.) E n g .

Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken Akt.-Ges. und Eugen 
Sonnenfeld, Basel, Yerfahren zur Herstellung von schmelzbaren, streich-, spritz-, giefi- 
und tauclifdhigen Massen, geeignet zur Herstellung von Uberziigen, Folien und Imprdg- 
nierungen, dad. gek., daB 1. Cellulosederiw. in der Warnie m it einem mindestens 
zwei Gelatinierungsmittel enthaltenden Gemiseh, dessen Bestandteile fur sich dio zu 
yerarbeitende Cellulosederivatmenge in der K alte nicht zu lósen, aber in Vereinigung 
miteinander u. in der Warme gut zu yerflussigen yermogon, zusammengeschmolzen 
u. hierbei solche Mengen yon Gelatinierungsmitteln yerwendet werden, daB Prodd. ent- 
stehen, die bei gewohnlicher Temp. fest sind u. durch Erhitzen verfliissigt werden konnen. 
Z. B. werden Celluloseester zum Zusammensehmelzen m it dem Gelatinierungsmittel- 
gemisch verwendet, wie Celluloseacetat. Ebenso auch Celluloseatlier. Bei Verwendung 
von zwei u. mehr Gelatinierungsmitteln, wic z. B. von 80 bis 100 Teilen eines Ge- 
misches yon p-Toluolsulfamid, Monoathyl-p-toluolsulfamid, Adipinsaureester, Triphenyl- 
phosphat, Triaćetin, Phthalsaureester etc. konnen m it 100 Teilen einer niederyiscosen 
Nitrocdlulose Massen erhalten werden, die trotz ihres geringen Geh. an Gelatinierungs- 
m itteln schon z. B. bei Wasserbadtemp. leicht fliichtig werden u. in der K alte meehan. 
widerstandsfahige, nichtschwitzende, dauerhafte Schichten zu bilden imstande sind. 
(Vgl. F .P .  668 239; C. 1930. I I . 2192.) (Schwz. P. 153 212 vom 9/1. 1929, ausg. 
1/6. 1932. D. Prior. 9/1. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Dayton Synthetic Chemicals Inc., Amerika, Herstellung von Schutzanstrichen. 
Um die sog. Krystallbldg. beim Trocknen yon Japanlaek zu yerhindern, gibt man dem 
aus chines. Holzol u. Harz bestehenden Lackkórper ein Gemiseh von einem Sikkatit 
(Pb-, Mn-, Fe-, Ce-, V-Resinat, -Oleat Naphthalinsulfonat) m it Phenol oder (3-Naphthol 
in einem Lacklósungsm. zu, z. B. 10 Teile /?-Naphthol u. 1 Teil Co-Resinat, das in 
20 Teilen Butylalkohol w. gel. wird. Ein Teil dieses Sikkatiygemisches w rd  auf 33V3 Tle. 
eines Lackes, bestehend aus 220 1 01 u. 45 kg H arz yerwendet. (F. P. 720 444 vom 
26/6. 1931, ausg. 19/2. 1932. A. Prior. 16/2. 1931.) E n g e r o f f .

Julius Lewy, Berlin, Verfaliren zum Entfernm  ton Lack- und Farbanstrichen 
durch Auftragen einer Lsg. eines Celluloseesters in Methylenchlorid u. durch Entfernen 
des erweichten Anstriches m it mechan. Mitteln. (Vgl. E. P. 361 217; C. 1932. I. 1011. 
(E. P. 377 949 yom 30/1. 1931, ausg. 1/9. 1932. D. Prior. 11/2. 1930.) M. F. Mu l l e r .

XII. Kautschuk; Guttapercłia; Balata.
Joaquin Maranon und Pacita Cabato, Philippinen-Kautschuk. Von den auf 

den Philippinen wachsenden Ficusarten fuhren in der Hauptsaohe nur die Ficus calo- 
phylloides, F . elastica u. F. minahanae Kautschuk in Mengen von 0,73 bzw. 3,55 u.
0,52%. (Rubber Age [New York] 31. 437— 38. 10/9. 1932.) F r o m a n d i .

Webster Norris, Kolloidales Mischen. Vf. g ibt einen tjbcrblick uber dio Be- 
ziehungen zwischen TeilchengróBe u. Dispersionsyermogen von Kautschukzusatzstoffen 
unter besonderer Beriicksichtigung ihrer Verwendung in Latexmisehungen. (India 
Rubber World 86 . Nr. 6. 35—36. 1/9. 1932.) F r o m a n d i .

A. D. Cummings, Der Einfluft der Temperatur a u f die Bildung ton Schwefel- 
wasserstoff aus Vulkanisaten. Vf. bestimmte die Bldg. von H 2S aus Vulkanisaten 
m it 8—32%  S bei Stufentcmpp. zwischen 105 u. 265° u. konstanten Zeitintervallen. 
Die Bildungsgeschwindigkeit erweist sich ais ungefahr proportional dem jeweiligen 
Temp.-Anstieg; eine Ausnahme machen die Mischungen m it hóherem S-Geh., dereń 
Mengen-Zeitkurven ein ausgepriigtes Maximum durchlaufen. Daneben wurde der
H,S-Verlust an Mischungen m it 4, i 0 , 18 u. 32% S nach 200-std. Erhitzen bei 136 u. 220° 
bestimmt. In  jedem Falle sinkt die Zers.-Geschwindigkeit zuerst sehr schnell, um sich 
dann wieder relatiy stark zu verlangsamcn; sie steigt weiter im allgemeinen m it der Temp. 
u. dem S-Geh. Daneben wurde die Entstehung fluchtiger Ole von terpenartigem Geruch, 
die nicht weiter untersucht wurden, u. yon Feuchtigkeit beobachtet, die yielleicht
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ganz allgeinein ais eine Verunreinigung oder ais ein Prod. der therm. Zers. eines kleinen 
Geh. an oxydiertem Materiał im Kautschuk anzuspreehen ist. — Die ermittelten 
Daten u. Beziehungen stellen in der Hauptsache eine Erganzung fruherer Arbeiten 
iiber die Bldg. von H 2S aus Vulkanisaten dar u. zeigen, bei welchen Tempp. eine 
direkte therm. Zers. verschiedener Kautschuk-S-Mischungen zum Ausdruck kommt. 
Ober den Chemismus der in diesem Zusammenhang stehenden Erscheinungsformen 
stellte Vf. keine Unterss. an. (Bureau Standards Journ. Res. 9. 163— 74. Aug. 
1932.) F r o m a n d i .

Paul Renaud, Uber einen mineralischen Kautschuk. S c h e n c k  u . R o m e r  (C. 1924.
II . 2013) haben durch Erhitzen yon (PNCl2)n in ycrschlossenen Rohren bei 270° 
kautschukiihnliche Stoffe hergestellt. Vf. untersuchto die Polymerisation des trimeren 
(PNC12)3, das gewaschen, zweimal dest. u. lange getrocknet wurde. Die Polymerisation 
wurde bei yerschieden hohen Tempp. u. m it verschieden lang dauernder Erhitzung 
ausgefuhrt. Es wurde eine betriichtliche Zahl von Prodd. von verschiedenem F. ge
wonnen, dereń mittleres Mol.-Gew. m it der Dauer u. der Temp. des Erhitzens ansteigt.
— Gewisse gummiartige Polymerisationsprodd. sind aber unschmelzbar u. unl., ihrc 
Mol.-Geww. konnten nicht bestimmt werden. Sie sind auBerordentlich piast. bzw. 
elast., adharieren bei gewóhnlicher Temp. an Glas sehr stark, wahrend sie bei tieferen 
Tempp. sich leicht davon lósen. Sie sehen aus entweder wie eine durclisichtige, un- 
bewegliche Fl. oder wie ein Krystallhaufwerk. Das krystalline Aussehen verschwindet 
bei Erhóhung der Temp.: Das Prod. wird scheinbar fl., doch tr i t t  keine Beweglichkeit 
auf. Die „scheinbare Schmelzwarme" ist von meBbarer GróBe. Bei weiterer Steigerung 
der Temp. tr i t t  Zers. ein ohne vorheriges Schmelzen. — Nach einer Róntgcnunters. 
von Mathieu geben die „opt. fl.“ Prodd. Fl.-Diagramme; dic „opt. festen“ Kórper 
geben Diagramme, wie sie von Krystallen erhalten werden, aber m it kontinuierlichem 
Untergrund. K ry stalle yon (PNC12)3 endlich liefern n. Pulvcrdiagramme. -— Bei Ab- 
kiihlung m it fl. Luft werden die Polymerisationsprodd. glasartig. Und zwar erfolgt 
die Umwandlung aller Prodd. bei etwa —47°, gewissermaBen dem „mechan. Trans- 
formationspunkt". Bei ein u. derselben Temp. klingen alle glasartigen Polymerisations
prodd. beim Anschlag m it demselben Ton: Iden tita t der thermomechan. Eigg. — 
Bzn. bewirkt zunachst Quellung, ohne zu lósen. Bei andauerndem Kneten m it Bzn. 
wird eine Lsg. u. ein unl. Riickstand erhalten; die Lsg. hinterlaBt beim Verdunsten 
Krystalle. — Bei schroffem Erhitzen auf 500° im Vakuum destillieren krystalline bzw. 
fl. niedere Polymere. Der F. des Sublimats liegt fast bei derselben Temp. wie der „opt. 
F .“ der Gummiarten. — Vf. erkliirt die Eigg. dieser minerał. K autsehukarten ais Gel- 
eigg.: Bei der Polymerisation des trimeren Mol. durch Erhitzen bilden sich K etten 
yerschiedener Liinge, die miteinander ein Netz bilden. Dieses enthalt in seinen Maschen 
das unveranderte Trimere u. leiehte Polymere. (Compt. rend. Acad. Sciences 194.

Firestone Tyre & Rubber Co. Ltd., Brentford, iibert. von: Ernest Tennyson 
Handley, Akron, Yulkanisieren ton Kautschukwaren. Um die bei der Herst. yon 
Reifcn yerwendeten HeiBwasserschlauche, die in die Reifen gelegt werden, vor schneller 
Zerstórung zu bewahren, setzt irian dem HeiBwasscr NaoS 03 zu. (E. P . 375 446 vom 
.31/3. 1931, ausg. 21/7. 1932. A. Prior. 31/3. 1930.) “ P a n k ó w .

Comp. Generale d’Electricite, Frankreich, Seine, Mischung aus Hartkautschuk 
und Phenolformaldehydharz. Man laBt das Harz auf der ca. 100° h. Walze schmelzen 
u. setzt fein gepulverten H artkautschuk zu, der quillt, das Harz aufsaugt u. zur kon- 
tinuierlichen Phase wird: Nach dem Abkiihlen pulvert man u. formt durch kurzes 
Erhitzen. Die elast. alkalifeste M. kann fur Behalter oder Topfe bei Zentrifugen in der 
Kunstseideindustrie yerwendet werden. (F. P. 728 560 vom 7/10. 1931, ausg. 7/7. 
1932. D. Prior. 27/10. 1930.) P a n k ó w .

Flintkote Co., Massachusetts, Kautschukiiberzuge auf FuBbóden, StraBen, Tanks, 
Rohren. Man yerwendet eine Mischung aus teilweise oder ganz yulkanisierter Kautschuk- 
milch m it Fiillstoffen, welche nicht wasserabsorbierend wirken, wie fein gepulyerten, 
nicht kolloidalen Kalkstein, Asbestine, Baryt, Cr-Fe-Oxyd, Sb2S6 u. a. Die Kautschuk- 
milch kann m it wss. Bitumenemulsionen gemiseht werden u. durch GieBen, Streichen, 
Spriihen auf die evtl. mit Kautschuk- oder Caseinlsg. yorbehandelten Unterlagen auf- 
gebracht werden. Man kann die Mischung auch zu P latten  trocknen u. diese auf die 
Unterlage aufbringen. (E. P. 376 033 yom 21/7. 1931, ausg. 28/7. 1932. D. Prior.

2054—56. 6/6. 1932.) S k a l ik s .

15/8. 1930.) P a n k ó w .
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Kurt Muller, Wien, Diclitungsmittel fiir  Risse in  Kautschukwaren wie Reifen, 
Schuhwerk u. dgl. bestehend aus einer Misckung von selbstvulkanisicrender Kautschuk- 
lsg., Fiillstoffen wie Lederstaub, Holzmehl, Papiermehl, Filzfasern u. Kaufcsckukmilcli. 
(Oe. P. 128 874 vom 12/2. 1931, ausg. 25/6. 1932.) P a n k ó w .

Rubber Regenerating Co., Naugatuck, iibert. von: Fayette Dudley Cłiittenden, 
New Jersey, Regenerieren faserstofflialliger Kautschuhmassen. Die Cellulose wird durch 
Mikroorganismen wie aerobe, anaerobe Bakterien, Hefen, Fungi oder Enzyme oder 
solche enthaltende Massen zersetzt, ausgewaschen u. der K autschuk durck Mablen, 
Dampfbehandlung im Autoklayen, Bekandlung m it Chemikalien unter Druck u. 
Walzen wieder in eine yerarboitbare Form ubergefiihrt. (E. P. 378 206 yom 11/8. 1931, 
ausg. 1/9. 1932. A. Prior. 6/9. 1930.) P a n k ó w .

XIII. Atherische Ole; Riechstoffe.
A. R. Penfold, C. B. Radcliffe und W. F. Short, Das atherische Ol von Euca

lyptus rariflora (Bailey). Aus den lufttrockenen Blattern u. Zweigenden des in Queens- 
land waohsenden Baumes wurden 2,5%  rotgelbes bis gelbbraunes ather. Ol yon aus- 
gesproelienem Geruch nach Phellandren u. aromat. Aldehyden erhalten. D .15ls 0,9072 
u. 0,9154; a D20 =  —8,5° u. — 10°; nD20 =  1,4872 u. 1,4909; 1. in 0,8 Vol. 80%ig. A. 
u. teilweise 1. in 10 Vol. 80%ig. A.; EZ. 15,4 u. 10; EZ. nach Acetylierung 58 u. 75,4. 
Nachgewiesene Best-andteile: l-a.-Pinen, l-(i-Phellandren, A i -Caren, Gymol, Aroma- 
dendren u. ein anderes noch nicht naher identifiziertes Sesquiterpen, nicht nalier defi- 
nierte, walirscheinlich tertiare Sesguiterpenalkokole, von denen einer dem Gadinentyp 
angehórt, geringe Mengen isocycl. Aldehydc (hauptsachlich Pkellandral, neben Gumin- 
aldehyd u. Cryptal) u. Dehydroangustion. (Journ. Proceed. Roy. Soc. New South Wales 
64. 101—14. Auckland, Sydney Technolog. Museum u. Univ.) E l l m e e .

A. R. Penfold und F. R. Morrison, Notizen uber die atherischen Ole einiger kulti- 
vierter Eucalyplusarten. II. (I. vgl. C. 1928. L 2508.) Eucalyplus australiana. Ather. 
Ol aus Blattern u. Zweigenden: Ausbeute 1,8% ; D .1515 0,9191; ao20 =  + 4 ,6°; no20 =  
1,4651; 1. in 1,1 Vol. 70%ig. A.; Cineolgeh.: 50% (Phosphorsauremethode) 56%  (Kresol- 
methode). E n tha lt kein Phellandren. Die Unterscliiede in Ausbeute, chem. u. physikal. 
K onstanten von friiher untersuchten Olen sind auf zeithche u. klimat. Einfliisse zuriiek- 
zufiihien. — Eucalyplus Macarthuri (Neu-Sud-Wales). Ather. Ol aus frischen Blattern 
u. Zweigenden: Ausbeute 0,2%  bis 0,55% ; D .1515 0,9248—0,9326; a D20 =  + 2 °  bis 
+ 4 ,75; 1. in 1,2—1,3 Vol. 70%ig- A.; Geh. an Geranylacetat 62,5—71,5%. Ein Yer- 
gleiohsmuster aus Sud-Afrika (Ausbeute 0,22%) zeigte folgende Eigg.: D .15ls 0,9247; 
aD20 =  + 2 ,2 ; nn20 =  1,47 02; 1. in 1,1 Vol. 70%ig. A. Geh. an Geranylacetat 69,5%. — 
Eucalyptus Smilhii. Ather. 01 aus frischen B lattern u. Zweigenden: Ausbeute 0,63% ;
D .1515 0,9235; nn20 =  1,46 57; 1. in 1,1 Yol. 70%ig. A .; Cineolgeh. : 65%  (Kresolmethode). 
Vergleichsmuster aus Sud-Afrika zeigten folgende Eigg.: 1. Destillat der ersten Stunde.
D .1515 0,9156; aD20 =  +4,7»; nD20 =  1,4611; 1. in 1,1 Vol. 70%ig. A.; Cineolgch.: 68% 
(E. —14°), 71,4% (Kresolmethode). 2. Destillat der zweiten Stunde. D .1515 0,9164; 
an20 =  + 6 ,6°; n D20 =  1,4641; 1. in 1,1 Vol. 70%ig. A.; Gineolgeh. : 58—60% (E. — 17°), 
67,5% (Kresolmethode). 3. Gesamtol. Ausbeute: 1,48%; Gineolgeh.: 59%  (Phosphor
sauremethode). — Eucalyplus citriodora. 1. Ather. Ol von K ultur in Ashfield. Aus
beute 0,64%; D .16j5 0,8672; a D20 =  +0,25°; nD2<> =  1,4525; 1. in 1,6 Vol. 70%ig. A. 
Cifronellolgeh.: 77°/0 {Oximierungsmethode), 68,5% (modifizierte Holtappelmethode 
nach 5-monatlicher Lagerung des Ols). 2. Ather. Ol yon K ultur in Pcnnant Hills. Aus
beute 0,6—0,84% ; D .15,.5 0,8656—0,8734; aDZ0 =  ± 0  bis +0,55°; nD20 =  1,44 99 bis 
1,4563; 1. in 1,3—1,4 Vol. 70%ig. A. Aldehydgeh.: 70% (modifizierte Holtappel
methode). 3. Ather. Ol aus B lattern u. Zweigenden einer schmalblattrigen A rt aus 
Albury. Ausbeute 1,4% ; D .1615 0,8711; aD20 =  + 2 ,5°; n D20 =  1,45 43; 1. in 1,4 Vol. 
70%ig. A.; Aldehydgeh.: 80% (modifizierte Holtappelmethode). — Eucalyplus dires. 
Ather. Ol aus B lattern u. Zweigenden yon K ultur in Pennant Hills. Ausbeute 3,4—3,8% ;
D .» 15 0,8891 u. 0,9037; a D20 =  —64,8 u. —72,5«; n D2° =  1,4794 u. 1,4812; 1. in 7,5 
u. in 1,5 Vol. 70%ig. A.; Geh. an Piperiton: 52% . — Eucalyptus dires, Var. B. Ather. 
Ol aus B lattern u. Zweigenden yon K ultur in Pennant Hills. Ausbeute 3,1% ; D .15,-
0,9149; ai>20 =  —7,2°; n D20 =  1,4660; 1. in 1,2 Vol. 70%ig. A.; Geh. der unter 190" 
sd. Anteile an Cineol 45%  (Phosphorsauremethode), 48%  (Kresolmethode); Geh. des 
Rohols an Cineol 59%  (Kresolmethode); Geh. an Piperiton 8% . E nthalt yiel Phellandren.
— Eucalyptus dives, Far. A . Ather. Ol aus B lattern u. Zweigenden von .Kultur in
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Pennant Hills. Ausbeute 3% . D .15i5 0,8802; an20 =  —55,25°; no20 =  1,4793; 1. in
I Vol. 80%ig. A.; Geh. an Piperiłon: 3% ; EZ. nach Acetylierung: 94,7. — Eucalyptus
Bicosłata. Die Pflanze ist dem Eucalyptus glóbulus verwandt. 1. Ather. Cl aus B lattern 
u. Zweigenden yon Ashfield: Ausbeute 1,14%; D .1515 0,9273; ocd20 =  + 6 ,4°; no20 =  
1,4664; 1. in 1,1 Vol. 70%ig. A.; EZ. 24,7; EZ. nach Acetylierung 54,6; Cineolgch. 
56,5%  (o-Kresolmethode). 2. Ol von Castle Hill: Ausbeute 1,77%; D .15IE 0,9171; 
<xd2# =  +9,5°; nj)20 =  1,4643; 1. in 1,2 Yol. 70%ig. A.; EZ. 6,6; EZ. nach Acetylierung 
36,4; Cineolgeh. 55—58% (E. — 18,5°), 55% (Phosphorsauremethode), 63% (o-Kresol- 
methode), 55% (bestimmt in den unter 185° sd. Anteilen). 3. Die B latter der gleichen 
Stammpflanze wurden entsprechend ihrem auBeren Habitus gesammelt u. aus den 
gleichartigen jewcils das ather. Ol gewonnen. Die Eigg. sind in einer Tabelle zusamnien- 
gestellt. Die Ole stimmen in Eigg. u. Zus. m it E. glóbulus uberein. Es wurden nach
gewiesen Isomleraldehyd, d-a-Pinen, Cineol u. Eudcsmol. Der Geh. an Eudcsmol scheint 
groBer zu sein ais bisher bei E. glóbulus festgestellt. (Journ. Proceed. Roy. Soc. New- 
South Wales 64. 210—23.) " E llm er .

A. R. Penfold, Die atherischen Ole von drei Arten von Geijera und das Vorkommen 
eines neuen Kohlenwasserstoffs. I. Geijera parviflora (Neu-Siid-Wales), Var. A . Die in 
yerschiedencn Teilen yon Neu-Sud-Walcs gesammelten B latter u. Zweigenden lieferten 
m it einer Ausbeute von 0,17—0,53% hellgelbe, bewegłiche ather. Ole von angenehmem, 
charakterist. Terpengeruch. D .1515 0,8672—0,8942; an20 =  + 22 ,8  bis +50,85°; nu20 =  
1,4721—1,4886; meist unl. in  10 Vol. 80%ig. A.; EZ. nach 1% -std. h. Verseifung: 
1,8— 15,2; EZ. nach Acetylierung: 14,5—48,9. Nachgewiesene Bestandteile: 80% 
Terpene (d-a-Pinen, Camphen, Limonen, Dipenten), Cineol, Sesąuiterpene u. Phloraceto
phenondimethylather. — Nach Ansicht des Vf. ist die ófters beobachtete starkę Drehung 
von Pm enfraktionen auf die gleichzeitige Anwesenlieit von Camplien zuriickzufuhren; 
es miiBte demnach aueh das Ol von Doryphora sassafras (vgl. C. 1922. IV. 673) u. von 
Atherosperma moscliaium (vgl. C. 1912. I I . 1823) viel Camphen enthalten. — Geijera 
parmflora von Queensland. Lufttrockene B latter aus yerschiedenen D istrikten ergaben
0,4—1,18% dickliches dunkelgrun bis tiefblaues ather. Ol yon unangenehmem Geruch.
D .1515 0,9070—0,9525; an20 (soweit die dunkle Farbę die Best. zulieB), =  —6 bis +16,4°; 
nn20 =  1,4940—1,5134; zum groBten Teil unl. in 10 Yol. 80%ig. A., ein Muster 1. in
I I  Yol. m it Trubung; EZ. nach 1% -std. h. Yerseifung: 4,5— 15,1; EZ. nach Acetylierung:
54,1— 103,0. Nachgewiesene Bestandteile: 1. Proben yon E i d s v o l d :  E in neuer 
K W -stoff (Kp.771 198— 199°) von der yermutlichen Zus. Cn H lg u. Linaloól (zusammen 
etwa 50%  des Ols), ferner nicht niiher charakterisierte Sesąuiterpene neben wenig 
Azulen, Caprylsaure u. a. — 2. Proben von R o c k h a m p t o n :  KW -stoff, Cn II18, 
Linalool u. erhebliche Mengen Phloracetophenondimethylather. — 3. Proben von 
D a l b y :  d-a-Pinen, d-Camplien, Sesąuiterpene. —  Geijera Muelleri (Bentham). Blatter 
u. Zweigenden aus E i d s v  o 1 d gaben bei der Wasserdampfdest. 0,09% braunlich- 
grunes ather. Ol von angenehmem Terpengeruch. D .I615 0,9132; an20 =  +14,8°; nD20 =  
1,4920; unl. in 10 Yol. 80%ig. A.; EZ. nach lV 2-std. h. Verscifung: 12,9; EZ. nach 
Acetylierung: 57,0. Nachgewiesene Bestandteile: d-a-Pinen, d-Camphen, Cadinen, 
kleine Mengen Sesguiterpenalkohol u. ein nicht identifizierter alkalilóslicher Korper 
(0,3%). — Geijera salicifolia (Schott). Ather. Ol aus B lattern u. Zweigenden. 1. Probc 
von E i d s v o l d  ( Queensland): Ausbeute 0,2%  feste Bestandteile, 0,02% Ol von 
blauer Farbę u. linalool- u. elemicinartigem Geruch (D.1516 0,9344; an20 =  +6,4°; 
nu20 =  1,50 06; 1. in 10 Vol. 80%ig. A.; EZ. nach P ^ -s td . h. Verseifung 8,7; EZ. nach 
Acetylierung 105,6). — 2. Probe von E i d s v o l d :  Ausbeute 1,27% feste Bestand
teile, 0,1%  Ol von dunkelbrauner Farbę u. ahnlichem Geruch wie Probe 1 (D.15i5 0,9139; 
a r>20 =  —4,8°; n jr°  =  1,4839; 1. in 0,5 Vol. 80%ig. A.; EZ. nach 1%-std. h. Verseifung 
32; EZ. nach Acetylierung 134,3). Der feste Bestandteil beider Ole wurde ais 
Phloracetophenondimethylather, F. 82—83°, identifiziert. Probe von N e u - S u d -  
W a l e s :  Ausbeute 0,16%  Ol von griingelber Farbo u. Terpengeruch. D .1S15 0,8808; 
a D;° =  +16°; nD20 =  1,48 56; unl. in 10 Vol. 80%ig. A.; EZ. nach lV 2-std. h. Yer
seifung 12,7; EZ. nach Acetylierung 43,7. (Journ. Proceed. Roy. Soc. New-South 
Wales 64. 264—97.) E l l m b r .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
F. H. Graner und H. G. Sanders, Untersuehungen iiber den Bodenertrag. I. Die 

Erfolge der Saatbehandlung in  bezug auf Keimfahigkeit und Ernteertrag bei der Zucker-
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riibe. Dio holzige Hiille, welche alle Zuckerriibensamen umschlicBt, yerursacht in 
trockenen Jahren orhcbliche Keimyerzógerungen u. Keimausfalle. Erfolgreiche Be- 
handlung m it konz. H 2S 0 4. Eino unbehandclte Probe hatte  nach 10 Tagen 19,75% 
Keimlinge, eine m it ELSO,, behandelte Probe bereits 59,50% Keimlinge. (Jonrn. agri- 
cult. Science 22. 551-—59. Ju li 1932. Melbourne, Univ.) Sc h u ł t z e .

Dario Teatini, Entwicklung der Idem  hinsichtlich des Teatiniverfahrens. (Vgl. 
C. 1931. II. 2073.) Ausfiihrliehe Darst. der physikal.-cliem. Theorien u, Prozesse, 
auf denen das neue Verf. aufgebaut ist. Einzclheiten im Original. (Sucrerie Belge 51. 
362—73. 382—95. 442—52. 1/8. 1932.) T a e g e n e b .

Fritz Todt, Die praklische Bedeutung von Leitfahigkeitsmessungen fiir die Kon- 
Irolle des Kochprozesses. Aus Leitfahigkeitsmessungen bei der Kontrolle des Kocli- 
prozesses will Vf. giinstige Vorbedingungen fiir eine einfache, ganz oder zum Teil auto
m at. Gestaltung des Kochprozesses erkennen. Dazu ist es erforderlich, die Leitfahigkeit 
bei samtlichen beim KocliprozcB obwaltenden Reinheiten, Tempp. u. tlbersattigungen 
zu messen. (Dtsch. Zuckerind. 57. 708—09. 6/8. 1932.) T a e g e n e b .

John P. Greven, Filtration bei hoher Dichte. Zuckerlsgg. konnen bis zu 66 bis 
67° Brix filtriert werden, ohne an Feuer zu yerlieren, wenn m an ausschlieBlich hoch- 
wertiges Filterm aterial dabei yerwendet. Yorteile dieser F iltration bei hoher D. sind: 
weniger Brennstoff- u. Filtertucheryerbrauch, weniger Zuckerverluste, erhohte Leistungs- 
fahigkeit der mechan. F iltration, der Knochenkohlenstation u. des folgenden Verdampf- 
prozesses. Ais Nachteil ergibt sich nur ein erhóhter AbsiiBwasseranfall im Knochen- 
kohlenhause. (Ind. engin. Chem. 24. 833. Ju li 1932.) T a e g e n e b .

Ludwig Steiner, Haltbarkeit der Fillertiicher. (Vgl. C. 1932. I . 3004.) Vf. ver- 
m utet, daB die Einw. des N H3-haltigen u. aus MessingrohrheizkSrpern stammenden 
u. somit unbcdingt auch etwas Cu enthaltcnden AbsuBbriidenwassers bzgl. des Ver- 
schleiBes der Tucher ebenfalls zu beachten ist. (Kupferoxydammoniak w irkt bekannt- 
lich auf Cellulosefasern zers.) Es gelang ihm auch der Nachweis von Cu in veraschten 
Filtertuchern. Danach diirfte also fiir AbsiiBzwecke kcin Briidenwasser mehr ver- 
wendet werden. (Ztrbl. Zuckerind. 40. 476—77. 11/6. 1932.) T a e g e n e b .

B. Heinemann und H. A. Schlosser, Die Rentabilitat der Saflentfarbung ohne 
Spodium. Vff. befassen sich in der Hauptsache m it der Verfarbung der Safte bzw. der 
Feststellung des Wirkungsgrades der Entfarbung bei verschiedenen Methoden der 
Saftreinigung dureh Messung der Entfarbung der Safte im Betrieb. Es sollten die Fragen 
geklart werden, wclche Stoffe die Verfarbung bewirken u. welche Faktoren im Betrieb 
giinstig oder ungiinstig auf die Verfiirbung wirken. Bekannte Einfliisse auf die Farbę 
uben aus: S 0 2 u. ihre Salze, H '-Konz. u. hohe Tempp. Die Verss. zeigen deutlich 
den gunstigen EinfluB der Dieksaftschwefelung. W ahrend der unsaturierte Dicksaft 
haufig noch sehr feine, dureh Filtration nicht zu entfernende Triibungen zeigt, ist der 
m it S 0 3 behandelte Dicksaft feurig u. klar. Die Luftyerfarbung in der Verdampfstation 
wird dureh Dieksaftschwefelung, prakt. genommen, -ndeder aufgehoben. Trotz hoherer 
Tempp., aber relatiy kurzer Aufenthaltsdauer bei lebhafter Bcwegung u. intensiver 
Verdampfung (Druekyerdampfung) gegeniiber niedrigen Safttempp., aber relatiy 
langem Aufenthalt (Yakuumyerdampfung) erhalt man prakt. die gleiche Farbzunahme. 
(Dtsch. Zuckerind. 57- 383—85. 403—04. 424—25. 427. 18/5. 1932.) T a e g e n e b .

J. Samal, EinflufS der Luflfeuchtigkeit bei Lagerung des Rohzuckers au f die Er- 
gebnisse der konduktoineirischen Besłimmung der Affinierbarkeit. Die Verschleehterung 
der Raffinationseigg. yon Rohzucker dureh mafiiges Trocknen bewegt sich nur innerhalb 
enger Grenzen; bedeutende Schwankungen zeigen sich erst unter extremen Bedingungen 
(z. B. Trocknen bis auf 0,2% W.-Geh.). Die Vcrbesserung der Affinierbarkeit (dureh 
Anfcuehten) geht langsam vor sich; die Versehlechterung (dureh Austrocknen) dagegen 
wachst yiel schneller. (Ztschr. Zuckerind. cechoslovak. Republ. 56. 573—75. 26/8. 
1932.) T a e g e n e b .

A. W. Blagowesehtsehenski, Anwendung der Methode von Felitc-Miiller zur 
Besłimmung des Aminosticlcstoffs von Pflanzenstoffen. Die direkte T itration yon Amino- 
sauren in wss. Lsg. m it Thymolblau (ph =  1—2) u. Benzolazonaphthylamin (pn =  12) 
(vgl. L in d e b s t b o m -L a n g , C. 1928. I .  1796) lieferte die gleichen Ergebnisse wie die 
Methoden von S o b e n s e n , W il l s t a t t e b -W a l d s c h m id t -L e i t z  (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 54 [1921]. 2988). Die Methode ist zur Amino-N-Best. in Zuckerriiben anwendbar. 
Es wurde die Ggw. yon proteolyt. Enzymen in der Zuckerrube nachgewiesen. (Journ. 
Zuckerind. [russ.: Shurnal ssacharnoi Promyschlennosti] 5. 526—27. 1931.) S c h o n f .
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Fritz Blankę, Walschleben, K r. E rfurt, Verfaliren und Vorrichtung zur Saturation 
von Zuckersaften m it C02 oder SO, bei der Herst. von Ruben- oder Rohrzucker, dad. 
gek., daB die Regelung der Saurekonz. dureh Zufuhr von L uft erfolgt. Die Regelung 
geschieht z. B. dureh ein elektr. MeBinstrument, u. die Saturation erfolgt z. B. in 
einem Rohr. Vgl. E. P. 283 202; C. 1928. I. 2215. (D. R. P. 559 048 KI. 89 c vom 
9/1. 1927, ausg. 15/9. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Werkspoor N. V., Amsterdam, Holland, Gewinnung von Krystallzucker aus 
Zuckerlsgg. dureh Eindampfen oder Kuhlen in einer Vorr., die aus zalilreichen, hinter- 
einander angesehlossenen Kammern besteht, dureh die die Lsg. hindurchgefiihrt wird. 
Mehrero Abb. erlautern dio Wirkungsweise. (E. P. 378 341 vom 19/2. 1932, ausg.
1/9. 1932. Holi. Prior. 28/2. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Dee-Hy Products Co., Chicago, iibert. von: Robert M. Wasliburn, Evanston, 
Ul., Herstellung von nicht hygroskopischem rohem Milchzucker oder von eiweiBfreiem 
Milchpulver aus Molken dureh Ausfallen der EiweiBstoffe m it Saure bei 0,4—0,6% 
Saurekonz. u. dureh darauffolgendes Neutralisieren m it Alkali oder Kalk u. Abtrennen 
der EiweiBstoffe. Das F iltra t wird dureh Verspriihen mittels h. L uft getrocknet, u. 
das Troekenprod. wird nachher in einen feueliten Raum gebracht, wo es sich wieder 
m it Feuchtigkeit sattigt, um darauf gcpulvert zu werden. (A. P. 1 870 270 vom 12/1.
1929, ausg. 9/8. 1932.) M . F. Mu l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
W. Kluger, Metali ais Baustoff fiir  Keller- und Transportgefape. Metali. Bau- 

stoffe, wie Reinaluminium, Rcinniekel,' rostsicherer Stahl u. Glasemaille, eignen sich 
bei sachgemiifier Behandlung ebensogut zur Herst. von Giir- u. LagergefaBen wio 
Holz. Dio A rt der GefaBreinigung mu (3 dem Materiał angepaCt werden. Transport- 
gebinde aus Reinaluminium miissen zwecks Verhutung von Korrosionen oberflachlich 
oxydiert werden, z. B. nach dem modifizierten BAUER-VoGEL-Verf. (Brauer-Hopfen- 
Ztg. Gambrinus 59. 102— 07. Jun i 1932.) K o l b a c h .

Oskari Routala, Die Herstellung der Hcfe aus der Sulfitablauge. Die aus den 
Zuckerarten der Sulfitablauge fabriksmaBig hcrgestellte Backereihefe zoigte sich ais 
gloichwertig m it don aus Mais u. Melasso liergestellten Hefesorten. Die Sulfithefefabrik 
von R o s e n l e w  & Co. in Pori, welche nach der Mcthodc von G. H e y k e n s k j o l d  
arbeitet, wird beschrieben. (Suomen Kemistilehti 4. 115— 21. 1931. Helsinki, Techn. 
Hoehsch.) R o u t a l a .

E. S. Salmon, Bericht iiber Hopf'enforsćhungen am Wye College 1930—31. Kurze 
M itt. uber Hopfenziiehtungs- u. Trocknungsverss. (Journ. Inst. Browing 38 (29). 
349—50. Juli 1932.) K o l b a c h .

Thomas Kennedy Walker, John James Hunter Hastings, Erie John Farrar
und F. E. Day, Bericht uber die anłiseptischen Bestandteile des Hopfens. X III . Eine 
Methode zum quantitativen Vergleich der relativen Haltbarkeit von gehopften Wiirzen vor 
und nach der Vergarung. (XII. vgl. C. 1932. I. 302.). Auf Grund von Verss. im 
Laboratorium u. in der Praxis wird gezeigt, daB die antisept. Wrkgg. der m it ver- 
schiedenen Hopfen liergestellten Wiirzen u. Biorę sich nach den antisept. Wrkgg. 
der angewandten Hopfen richten. Da die antisept. Wrkg. des Hopfens sich aus dem 
Geh. an a- u. /9-Harz bcrechnen laBt, so gibt die ohom. Analyse des Hopfens Auf- 
schluB iiber die voraussichtliche H altbarkeit des Bieres. (Journ. Inst. Brewing 38 
(29). 303—12. Ju n i 1932.) K o l b a c h .

W. Rokita und F. Mazanec, E in  Beitrag zur Eiweiflfrage. Mehrcre Malze wurden 
nach der Methode von B is h o p  (C. 1929. II . 1483) auf salzlósliehen, Hordein- u. Glu- 
telinstickstoff untersucht. Aus den Ergebnissen wird geschlossen, daB gute Malze 
eine hohe Summo von salzloslichem u. Hordeinstickstoff aufweisen miissen, wobei 
der Hordeinanteil 60—65°/0 dieser Summę betragen soli. (Brauer-Hopfen-Ztg. Gam- 
brinus 59. 107—110. Jun i 1932.) K o l b a c h .

H. Lloyd Hind und H. M. Lancaster, Uber experimentelles Malzen. Um ver- 
sekiedene Gtersten in moghchst kurzer Zeit auf ilire Vermalzbarkeit zu priifen, weichte 
pian sie in kleinon Leinwandbeuteln zusammen m it der gerade zu verarbeitenden 
Betriebsgerste, legte sie auf der Tenne in einen n. Haufen u. darrte sie m it dem 
Betriebsgriinmalz. Die Malzungsbedingungen waren demnach fiir die „Strumpfmalze“ 
im wesentlichen dieselben wic fiir die Betriebsmalze. Analysen von Strumpf- u. 
Betriebsmalzen aus derselben Gersto ergaben trotzdem gewisse Unterschiede, die
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darauf hindeuten, daB in bezug auf dic Darrwrkg. keine yollstiindige GleichmiiBigkeit 
zwischen dem im Beutel befindlichen Griinmalz u. dem Betriebsmalz herrschte. 
(Journ. Inst. Brewing 38 (29). 290—302. Jun i 1932.) K o l b a c h .

Charles H. La Wall und Joseph W. E. Harrisson, Coffein in  Getriinken aus 
Getreide. Hinweis auf Zusatze coffoinhaltiger Pflanzenauszuge (Mate, Teo) zu alkohol- 
freien Bieren zwecks Hervorbringung anregender Wrkgg. Arbeitsvorschrift zur Best. 
des Coffeins darin durch Ausschiittlung m it Chlf., gegebenenfalls Rcinigung m it KMnO., 
u. Identifizierung durch die Murexidprobe. (Amor. Journ. Pharmac. 104. 537-—39. 
Aug. 1932.) G r o s z f e l d .

Alfred Mehlitz, Uber enzymatisclie Behandlung von Siiflmosten mit Filtrations- 
enzym „Bayer". (Vgl. C. 1932. I. 2395.) Die Anwendung des Enzym s brachte die 
Entkeimungsfiltrationsleistung (W. =  100°/o) fur SiiBmoste aus Beerenobst u. Fall- 
iipfeln, je nach Art, auf 45—90% u. ermóglichte auch Yerarbeitung yon bisher nur 
unwirtschaftlich filtrierbaron Fruchtsaften. Dabei bleiben gegeniiber den Sehonungs- 
verff. Farbę u. Aroma erhalten. (Konserven-Ind. 19. 539. 15/9. 1932. Geisen- 
lieim a. Rh.) Gr o s z f e l d .

H. ter Meulen und K. Peeren, Die Bestimmung des Stickstoffs in  der Hefe nach 
der Hydriermethode. W ahrend T h o r n e  (C. 1932. I. 2908) m it der Hydriermethode 
von TER M e u l e n  (C. 1924. II. 1248) unbefriedigcnde Ergebnisse erhalten hat, weisen 
die Vff. nach, daB der Stickstoff der Hefe nach diesem Verf. quantitatiy  bestimmt 
werden kann. Bedingung ist, daB die Hefe vor der Hydrierung griindlieh m it W. u. 
Niekelformiat gemiseht wird. (Journ. Inst. Brewing 38 (29). 330—31. Juni 1932. 
Delft, Tcchn. Hochschule.) K o l b a c h .

John S. Ford und Adam Tait, Granimetrische Bestimmung der antiseptischen 
Iiraft des Hopfens. Ausfiihrliche Vorschrift fiir die gegen fruher (C. 1924. H . 556) 
etwas abgeanderte Methode zur Best. des a- u. /?-Harzes. (Journ. Inst. Brewing 38 
(29). 351—52. Ju li 1932. Edinburgh, A b b e y  Brewery.) K o l b a c h .

K. Silbereisen, Gibt die Sinkerprobe zurerlćissigen Aufschlu/3 iiber die Auflosung 
des Malzes ? Dio Sinkerprobe (in W.) wurde m it 42 yerschiedenen Malzen ausgefiihrt, 
wobei sich ergab, daB zwischen der Auflsg. der Malze u. der Anżahl der Schwimmer 
keine direkte Beziehung besteht. Es wird darauf hingewiesen, daB Malze m it hohem 
Hektolitergewieht u. auch scharf polierte Malze relatiy viel Sinlcer aufweisen. (Wchschr. 
Brauerei 49. 193—94. 18/6. 1932. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe.) K o l b a c h .

K. Silbereisen, Versuche zur Bestimmung der Dextrine im  Bier mittels Ultra- 
fillration. Die U ltrafilter wurden m it 10%ig. Eisessigkollodiumlsg. nach B e c h h o l d  
hergestellt. Im  U ltrafiltrat eines 12%ig. dunklen Bieres wurden ca. 80%  der urspriing- 
lieh yorhandenen Maltose u. 50°/o des Dextrins wiedergefunden; eine quantitative 
Trennung des Dextrins von der Maltose wurde demnach nicht erreicht. — Zusatz 
von Adsorptionsmitteln, wie Pepton, Albumin, Kohle u. nachtraglieho U ltrafiltration 
bewirkte keine wesentliche Erhóhung der auf dcm Filter zuriickbleibenden Dextrin- 
menge. Wurde das Bier auf pH =  2,3—1,7 angcsiiuert, so gingen in Ggw. von Pepton 
90% des Dextrins durch das Filter. (Wchschr. Brauerei 49. 201—06. 25/6. 1932. 
Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe.) K o l b a c h .

Wilhelm Klapproth, Nieder-Ingelheim a. Rh., Verfahren und Vorrichlung zur 
Zuclitung von Schimmelpilzen zrvecks Erzeugung von organischen Sauren, dad. gek., daB 
in einem die Nahrlsg. enthaltenden GargefaB Luftzollen gebildet u. die so entstehenden 
Trennschichten zwischen Niihrlsg. u. Luft zur Ziichtung des Erregers benutzt werden. 
Die Nahrlsg. wird an den Trennschichten im Umlauf vorbeigefiihrt. Dazu mehrere 
Unteranspruehe, die Vorr. betreffend. (Vgl. E. P. 280969; C. 1928. II. 1383.) (D. R. P. 
557159 KI. 6b vom 9/5.1929, ausg. 19/8. 1932.) M. F. M u l l e r .

Byk-Guldenwerke Chemische Fabrik Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Ludwig 
Vogler, Oranienburg), Herstellung von Glykonsdure aus Kohlehydraten mittels Bakterien 
aus der Gruppe der Essigbakterien, 1. dad. gek., daB die Garung in hohen Fl.-Schichten, 
z. B. Bottichen, durchgefuhrt wird, in denen die Bakterien, die normalerweise unter 
Deckenbldg. an der Oberflache wachsen, durch einen ZiichtungsprozeB dahin gebracht 
werden, in homogener Yerteilung zu wachsen. Die Zuclitung kann so Yorgenommen 
werden, daB, ausgehend yon kleinen Ansatzen, die Im pfkultur fiir den jeweils nachst 
groBeren Ansatz aus dem yorhergegangenen kleineren unter immer geringerer Einw. 
von Luftsauerstoff hergestellt wird. — 2. dad. gek., daB die Garung unter Saureschutz 
yorgenommen wird. — Z. B. werden 10 1 einer pro 110 g K -Phosphat u. 50 g ausgekochte
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PreBhefe enthaltenden wss. Lsg. m it 10% teehn. Starkezucker (mit ea. 20% W.-Geh.) 
yersetzt, darauf sterilisiert u. nacli Zugabe von Essigsaure bis zu einem ph =  2,5 mit 
entsprechend yorgeziichteten Bakterien geimpft. Nach 9—10-tagiger Gardauer bei 30° 
wurden 97% Glykonsaure, bezogen auf don Trockengeh. des angewandten Zuckers, 
erm ittelt. Ais geeignete Bakterien haben sich fiir Ziiehtung die glykonsaurebildenden 
Wurzeessigbakterien, beispielsweise bacterium oxydans u. bacterium industrium, er- 
wiesen. (D. R. P. 556 731 KI. 12o vom 21/4. 1931, ausg. 15/8. 1932.) R. He r b s t .

Seitz-Werke G. m. b. H., Kreuznach, Verfahren zum Sterilisieren und Fiillen 
ton Fassern, insbcsonderc Bier- u. Weinfassern durch Einleiten eines keimtotenden 
Gases, z. B. S 0 2, oder Dampfes, die nachher durch sterile L uft yerdrangt werden, 
worauf das FaB gefiillt wird. Dabei wird ein Spundlochaufsatz yerwendet, der die 
drei Arbeitsgange durchzufuhren gestattet. (E. P. 373 843 yom 23/7. 1931, ausg. 
23/6. 1932. D. Prior. 25/7. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. von: Robert B. Lebo, Elizabeth, 
N. J ., Reinigen ton Alkohol durch Kochen m it weniger ais 2 Vol.-% H N 03 (40° Be), 
worauf das Gemiseh m it Alkali noutralisiert u. der A. abdest. wird. (A. P. 1870 815 
vom 1/9. 1926, ausg. 9/8. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Antoni Plestil, Smirice, Enhcd-ssern von Alkohol. Die A.-Diimpfe werden vor 
dem K ontakt m it W. absorbierenden Mittoln iibcrhitzt, zweeks Erzielen eines hoheren 
ais atmosphiir. Drilekes. Z. B. wird 96,4% A. entlialtender Dampf auf 110° untor 
Druek crhitzt u. dann iiber CaCl2 geleitet. (Tschechosl. P. 35 050 vom 14/10. 1929, 
ausg. 10/2. 1931.) Sc h o n fe ld .

Deutsche Gold- und Silber-Scheidęanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Verfahren zur Herstellung von wasserfreiem Athylalkohol m it Hilfe von wasserentziehenden 
Salzen, dad. gek., daB ein wasseranziehendes, durch Hitze entwassertes Salz in schmelzfl. 
Zustande unter Umruhren in absol. A. gel. wird u. diese Lsg. wss. A.-Dampfen nach dem 
Gegenstromprinzip entgegengefiihrt wird. Ais entwasserndes Salz wird z. B. K-Acetat 
oder ein Gemiseh von 70% K-Acetat u. 30%  Na-Acotat yerwendet. (Schwz. P. 
154 497 vom 19/3. 1931, ausg. 16/7. 1932. D. Prior. 4/2. 1931.) M. F. Mu l l e r .

0'. H. Bierlich, Bcnnington und C. E. Dooley, Pliilmont, iibert. von: Kenneth 
George Bierlich, V. St. A., Hartspiritus. Man crhitzt ein Gemiseh von Cocosnuflol, 
Palmól u. gebleichtem H arz zum Schmelzen u. gioBt die Mischung in Natronlauge, 
worauf man 96%ig. A . oder Methanol einruhrt u. das Prod. erstarren liiBt. (A. P. 
1863 962 vom 13/11. 1930, ausg. 21/6. 1932.) D e r s in .

XVI. Nahrungsmittel; Genulłmittel; Futtermittel.
Hugo Kiihl, Uber Lecithin. (Vgl. C. 1932. II . 1325.) Uber D arst. u. Eigg. yon 

Lccithin u. yerschicdenen Rohlecithinen. (Ztschr. ges. Getreide-Muhlenwesen 19 . 155 
bis 158. Aug. 1932. Berlin, Inst. f. Mullerei.) H aeveck er .

Leo Hopf, Getreideveredlung durch richtiges Trocknen. Zum Trocknen von Aus- 
wuchsgetreide soli die Temp. 55° u. die Trockendauer 55 Minuten nieht iibersteigen. 
Die Trockenluft h a t eine Temp. von 80°. Oberlialb dieser Temp. u. Zeit werden Kleber 
u. Diastase geschiidigt. (Miihle 69. Nr. 34. u. 37. Muhlenlaboratorium 58—59. 64—65. 
15/9. 1932.) H a e v e c k er .

F. W. Allen, Physikalisclie mul chemisclie Veranderungen beim Ausreifen von 
Fcillobst. Best. der Zusammenhangc zwischen Farbę u. auBorer Beschaffenheit u. den 
chem. Veriindcrungen in ausreifendem Obst u. Fallobat, welches boi yerschicdenen 
Tempp. (50, 70° F) gelagert wird. (Hilgardia 6. 381—441. April 1932. California Agri- 
cultural Experiment Station.) W. SCHULTZE.

L. R. Streeter, P. J. Chapman, S. W. Harman und G. W. Pearce, Sprilz- und 
andere Riickstdnde auf Friichten. Spritzriickstande finden sich vor allem an der Stiel- 
ansatzstellc u. an dor Fruchtkrono. Dio bewiihrten Methoden zu ihrer Entfernung — 
Wasehen m it 1—3% ig. HC1 m it geeigneten Masohinon — werden eingehend besprochen. 
(Buli. New York State agricult. Exper. S tat. Buli. Nr. 611. 17 Seiten 1932.) Grim m e .

J. A. Ballantyne und L. S. Cayzer, Die Enlfemung von Arsenruckstdnden ton  
Apfeln. Die untersuchten Friichte enthielten pro kg 2,0—5,5 mg As20 3. Durch Ein- 
tauchen in eine 2%ig. HCl-Lsg. u. nachfolgendes Abspritzen m it W. konnten 55,8 bis 
94,3%  der anhaftenden As20 3-Mengen entfem t werden. Die Reinigung soli unmittel- 
bar vor der Lagerung erfolgen, da die spater auftretenden Wachsausscheidungen die



1932. II. H x n . N a h r u n g s m i t t e l ;  G e n u s z m i t t e l  u sw . 28 9 1

Reinigung erschweren. (Agricult. Gazette New South Wales 43. 459—66. 1/6. 1932. 
B athurst Experiment Farm .) ScHULTZE.

E. M. Nelson und H. H. Mottern, Einflup von Bleiarseniatspritzungen auf die 
Zusammensetzung und den Vilamingehalt von Orangen. Orangen von gespritzten Baumen 
zeigten Verminderung der Saftaciditat u. Erhóhung des Invertzuckergch. Der Geh. an 
Vitamin C war merklich niedriger ais bei nichtgespritzten Friichten gleicher Sorte u. 
gleiehen Reifegrades. (Amer. Journ. publ. Health 22. 587—600. Juni 1932. W ashington 
[D. C.].) G r im m e .

Giovanni Manri und Colombo Calzolari, Die Konsermerung vonfrischen Kastanien 
auf natiirliche Weise. Die versehiedenen Schiidlinge auf frischen Kastanien werden 
besprochen. Zu ihrer Abtótung kommen in Frage CS2, HCN, NH3, Urotropin u. dessen 
Citrat, 0 3, Hitzebehandlung, verd. Mineralsauren, vor allem aber Ameisensaure allein 
oder zusammen m it A. in Mengen von 3 g auf 1 kg Kastanien. (Ind. ital. Conserve 
aliment. 7. 125—32. 181—83. 201—04. Ju li 1932. Parma.) G r im m e .

Donato Franceschelli, Untersuchungen uber die modernen Methoden zur Sterili- 
sierung von Tomatenkonserven. Fiir fl. Prodd. geniigt eine Sterilisation im offenen 
Bade. Bei Arbeiten im Vakuum ist intensives Ruhren ratsam, um Schiidigungen 
durch t)berhitzcn zu vermeiden. Bei Konzentraten wird die M. im offenen GefaB 
yorgekocht unter bestandigem Ruhren, dann in der Dose bei 80° nachsterilisiert. 
(Giourn. Biol. appl. Ind. chim. 1. 179—206. 1931. Neapel.) G r im m e .

— , Stdrkesirup in  der Zuckerwaren- und Marmeladenherstellung. Hervorhebung 
des Nahrwertes u. des prakt. Nutzens des Starkesirups, besonders auch zur Verhinderung 
der Auskrystallisation. (Food Manufacture 7. 273. Sept. 1932.) G r o s z f e l d .

John Elsbury, Die Herstellung von kandierlen Fruchtschalen. Beschreibung u. 
Vorschrift fiir die Verarbeitung der Citronen- u. Orangenschalen. (Food Manufacture 7. 
237—39. Aug. 1932.) G r o s z f e l d .

J. Elsbury, Herstellung von Kirschen mit Zuckerglasur. Beschreibung der Technik. 
(Food Manufacture 7. 261—62. Sept. 1932.) G r o s z f e l d .

Alfred Mehlitz, t)ber Pektin aus getroclcneten Traubentrestern. (Wein u. Rebe 14- 
149—56. Sept. 1932. — C. 1932. II. 1385.) G r o s z f e l d .

N. W. Ssaburow und A. I. Ogorodnikowa, Die Klarung von Fruchtsaften. 
Frisch abgepreBter, ungeklarter F ruchtsaft laBt sich infolge des Geh. an Kolloiden nicht
durch „E K “-SEITZ-Filter filtrieren. F iir die Best. des Klarungsgrades eignet sich am
besten das PuLFRICIIsche Stufenphotometer. Durch Erwarmen m it einer bei 35—40° 
bereiteten Eialbuminlsg. konnte zufriedenstellend Himbeersaft u. Moosbeerensaft, nicht 
aber Apfelsaft gekliirt werden. Eine befriedigende Klarung des Apfelsaftes gelang nur 
mit l° /0 Kieselgur. Zur Klarung von Moosbeerensaft (u. Himbeersaft) eignet sich am 
besten Casein (40 g/100 1 W.). (Schrift. zentral. biochem. Forsch.-Inst. Nahr.-GenuB- 
mittelind. [russ.: T rudy zentralnogo nautschno-issledowatelskogo biochimitscheskogo 
Institu ta pischtschewoi i wkussowoi Promyschlennosti] 1. 41—52. 1931.) Sc h o n f e l d .

Riidiger, Die Wirkung von Agar-Agar bei der Klarung von Weinen und Obstsdften. 
(Ztschr. Unters. Lebensmittel 64. 77—80. Juli/Aug. 1932. Hohenheim. — C. 1932. 
I I .  459.) G r o s z f e l d .

W. Lohmann, Sehadliche Einwirkung der Fruchtsduren a u f Metalle. Durch Be- 
riihrung m it Sn (in yerzinnten GefaBen) wurde gelber Teerfarbstoff in Limonade ent- 
farbt. iMilchsaurehaltige Getranke greifen Messing besonders boi Abwcsenheit von 
Zucker sta rk  an. In  l° /0ig. Siiurelsg. betrug der M etallverlust in 10 Tagen bei Zimmer- 
temp. bzw. bei 30—35° fiir Milchsiiure 0,52 (1,6), Citronensaure 0,87 (2,13), Weinsaure
0,86 (1,5), Essigsaure 0,13 (1,9) % . Weitere Angaben fiir Verlust nach 20, 32 u. 
40 Tagen, vgl. Original. (Mineralwasser-Fabrikant 36. 581—82. 6/8. 1932. Berlin- 
Friedenau.) G r o s z f e l d .

Max Winckel, Zwei neue Buttermilchprodukte. (Kajobst und Kajovit.) Zugleieh 
ein Kapitel der Ernahrungsphysiologie. Kajobst, ein an CaO u. Hefe reiches Sauremittel 
(Milch- u. Obstsaure), bas. Natur, wird gewonnen durch Yoghurtsauerung der Butter- 
mileh, Abschwachung der Siiure m it CaO, Zusatz von wenig Kohlenhydraten u. frischem 
Apfelsaft. Zus.: W. 45,4, F e tt 1,1, EiweiB 8,7, NaCl 0,5, reduz. Zucker (ais Milchzucker) 
18,6, Saccharose 24,7, CaO 1,02, Milchsaure 1,8, Asche 3,7% . — K ajovit wird aus 
gleiehen Rohstoffen, aber m it erhóhtem Hefeanteil u. unter weiterer Zugabe von Inosit- 
phosphorsaure, S, Bolus u. PflanzeneiweiB hergestellt. (Ztschr. Volksernahrung Diat- 
kost 7. 265— 69. 5/9. 1932. Berlin-Schóneborg.) Gr o s z f e l d .
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J. S. McHargue, W. R. Roy und J. G. Pelphrey, Der Eisen-, Mangan-, Kupfer-, 
Zink- undlJodgehaltfvon'^einigen wichiigen Futtergewachsen. Bestst. an Rotklce, Soja- 
bolmen, Luzerne, Rispengras u. andcren Futtergewachsen. Schwankungen im Cu- 
Geh. Don hochsten Cu-Gch. liatte Rotldee (0,0017%). den niedrigsten Weizenstroli 
(0,0003%). Der Geh. aller-Futtergewaehse an Fe, Mn, Cu, Zn u. J  wurde ais aus- 
reichend fur die Tierernahrung befunden. (Journ. amer. Soc. Agronomy 24. 562—-65. 
Ju li 1932. Lexington, K entucky Agricultural Exper. Station.) Schultze.

Charles L. Shrewsbury, Ciaude M. Vestal und Sigfred M. Hauge, Die Wirkung 
ton Hefe- und Caseinzusatzen zu Futterrationen aus M ais und Sojabohnen fu r  Ralten 
und Schweine. Fiittcrungsverss. ergaben fiir gekochte Sojabohnen einen hóheren 
Nahrwert ais fiir ungekochte. Die besten W erte lieferte ein Gemisch aus Mais u. Soja
bohnen, welches einen 2,25— 5%ig. Proteinzusatz in Form von Casein erhielt. 3%ig. 
Hefezusatze ergaben keine Yerbesserungen in der Tierernahrung. (Journ. agricult. 
Res. 44. 267—74. 1/2. 1932. Purdue, Univ.) W . Schultze.

Candido L. Bagaoisan, Der Phytingelialt einiger philippinischer Nahrungsmiltel. 
Zur Best. des Phytingeh. wird das Materiał 3 Stdn. m it 200 ccm 2%ig. HC1 aus- 
gezogen. 3 X 50 ccm F iltra t werden auf eine HCl-Konz. yon 0,6%  yerd., m it 10 ccm
0,3%ig. Rhodanammoniumlsg. yersetzt u. m it n. FeCl3-Lsg. titriert. 1 mg F e = 1 ,19  mg 
Phytin-P. Im  Original in Tabellen dio erhaltenen W erte. (Philippine Agriculturist 21. 
53—59. Juni 1932.) G rim m e .

A. K. Balls und W. S. Hale, Die Besłimmung der KataJase in  landwirtschafllichen 
Produkłen. Besclireibung eines Verf., beruhend auf yolliger Extraktion des Rohstoffes 
m it Glycerinphosphatpuffor u. Verdiinnung dam it, Zusatz oiner kleinen Menge von 
gekochtem Leberauszug ais Aktivator, Verwendung sehr yerd. H 20 2-Lsg. zur Best. 
zusammen m it viel Dextroso u. Phosphatpuffer, sorgfaltiger Vorkiihlung im Eisbad u. 
Ausfuhrung der Analyse in der Niihe von 0°. Weitere Einzelheiten im Original. (Journ. 
Assoc. offieial agricult. Chemists 15. 483—90. 15/8. 1932. Washington, U. S. Bureau 
of Chem. and Soils.) Groszfeld.

M. J. Blish, R. M. Sandstedt und G. R. Astleford, Zucker, diastatische Kraft 
und Gasproduktion im Mehl. Die Mengo priiexistierender Zucker in gesundem Brotmehl 
betriigt nur 0,1—0,2%. Der Rohrzuckergeh. betragt ca. 1—1,74%. Daher ist bei 
Best. der diastat. K raft nach R u m s e y  die Leerbest. iiberflussig, denn die Korrektion 
ist nahezu fiir alle Mehle konstant. Zur Best. der Gasproduktion benutzen Vff. eine 
manometr. Methode. Zwischen diastat. K raft u. Gasproduktion eines Mehles besteht 
keine Parallelitat, da der Rohrzuckergeh. der Mehle schwankt. (Cereal Chemistry 9. 
378—93. Ju li 1932. Lincoln, Nebraska, Univ. of Nebraska.) H a e v e c k e r .

Walery struhezewski, VergUichende gravimelrische und mafianahjtische Pektin- 
bestimmung. Die gravimetr. Methode der Pektinbest. (Fiillung des Pektins m it A.) 
wurde m it der volumetr. von A h m a n n  u. H ook er (C. 1926. I. 3511) yerglichen. 
Letztere wurde modifiziert: Aus 50 g F ruchtsaft wurden die Pektine m it A. gefiillt, 
der Nd. wurde dureh ein kollodiumuberzogcnes Schleicherfilter 575 abgesogen. Aus 
dem Filter wurde der Nd. m it sd. W. umgespiilt, nach Abkiihlen 50 ccm 0,05-n. NaOH 
zugesetzt, auf 250 aufgefiillt u. 12 Stdn. bei 55° stehen gelassen. In  25 ccm Lsg. wurde 
der NaOH-tłberschuB elektrometr. m it 0,1-n. H 2S 0 4 zuriicktitriert; zur Titration 
wurde der App. von Linda-Ettinger (C. 1929." II. 2582) yerwendet. Die gravi- 
metr. Methode ergab stets hóhere Pektinwerto. (Przemyśl Chemiczny 16. 135—37. 
1932.) SCHONFELD.

N. W. Ssaburow und S. S. Tschernyschewa, Besłimmung der Pektinstoffe in  
Friichten, Beeren und Gemiise. Bei der Pektinbest. in Johannisbeeren, Stachelbeeren u. 
Apfelsaft geniigt die Extraktion m it W .; Extraktion m it 0,5%>g- NH4-Oxalat ergibt 
kcinen hoheren Geh. an Pektat. Die Best. orfolgt nach M E n u T Z  (C. 1926. I. 3188). 
Aus dem wss. E x trak t werden dio Pektine dureh A. gefallt, der Nd. zur Reinigung wieder 
in W. gel. Zur Pektinbest. in Gemiise wurde eine nlodifizierte Methode von N o r j i a n  
u. N a n j i  (C. 1929. II. 1438) yerwendet, unter Extraktion der Pektinstoffe m it NH4- 
Oxalatlsg. (Schrift. zentral. bioehem. Forsch.-Inst. Nahr.-GenuBmittelind. [russ.: 
T rudy zentralnogo nautschno-issledowatelskogo biochimitscheskogo In stitu ta  piseht- 
sehewoi i wkussowoi Promysehlennosti] 1. 53—59. 1931.) SCHONFELD.

S. F. Zerewitinow, Abscheidung der Pektinstoffe m it Pektase. (Vgl. yorst. Ref.) 
Es wurde yersucht, die Abscheidung des Pektins aus Frucktsaften duich Pektase zu 
besehleunigen. Zur Herst. yon Pektasepraparaten wurde folgende Methodik an- 
gewandt: Die frischen Blatter werden zerrieben u. abgepreBt. Der PreBsaft wird m it
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Chlf. oder m it N aH S03 versetzt (S 02 ist oline Wrkg. auf das Ferment). Nach 2 Tagen 
wird vom abgeschiedenen Eigenpcktin abgesogen, das F iltra t m it 2 Teilen A. versetzt 
u. die abgeschiedene Pektase abgesehleudert., Die so aus Klee dargcstellte Pektase war 
20-mal aktiver ais nach B e r t r a n d  dargestellte. Die Geschwindigkeit der Nieder- 
schlagung yon Pektin aus seinen Lsgg. ist yon der Pektasemenge stark abhangig, die 
Konz. des Pektins ist dagegen ohnc EinfluB auf die Fallungsgeschwindigkeit. S 0 2 
hat eher einen aktivierenden EinfluB auf das Enzym. CaCU besclileunigt die Pektin- 
abscheidung, Na-Benzoat u. N aH S03 waren olme EinfluB. Optimale Pektasewrkg. 
bei 60° u. einem pa =  9—10. Die Ausfallung der Himbeersaftpektine mittels Pektase 
erfolgte am schnellsten bei 55—60° bei Ph =  3,3. Die Ausfallung des Pektins aus den 
Fruchtsaften erfolgte nach etwa 3—6 Tagen, je nach der Pektasekonz. (Schrift. zentral. 
biochem. Forsch.-Inst. Nahr.-GenuBmittelind. [russ.: Trudy zentralnogo nautschno- 
issledowatelskogo biocbimitscheskogo In stitu ta  pisclitschewoi i wkussowoi Promy- 
schlennosti] 1. 61—73. 1931.) S c h o n f e l d .

Jan Becka, Brunn und Frantiśek Hoch, Studena b. Telć, Tschechoslowakei, 
Konse.rvie.rung von Nahrungsmitteln mit Magnesiumhydroxyd. Man verwendet das 
Mg(OH)2 ais kolloidale Lsg. zusammen m it einer Mg-Salzlsg. (D. R. P. 549 017 
KI. 53 c vom 19/1.1930, ausg. 22/4.1932. Tschechoslowak. Prior. 22/11.1929.) S c h u t z .

Ges. fiir Sterilisation m. b. H., Berlin-Schlachtensee, Verliinderung der Schimmel- 
bildung bei Nahrungsmitteln, insbesondere Marmelade dureh Bestreichen der Ober- 
flache m it einer antisept. Glycerinfl., gek. dureh die Verwendung von Glycerinformiaten. 
(D.R. P. 558 956 KI. 53 k vom 25/9. 1930, ausg. 13/9. 1932.) S c h u t z .

Max Riegel, Berlin-Schlachtensee, Schulz ton Nahrungsmitteln tor Bildung ton  
Meltau u. dgl. Man iiberzieht die betreffenden Stoffe, z. B. Marmelade m it einer Schickt 
von Glycerinformiat, das dureh Einw. von gasformiger HCOOH auf Glycerin bei ge- 
wolmlicher Temp. gewonnen wird. (E. P. 375 686 vom 23/11. 1931, ausg. 21/7. 
1932.) S c h u t z .

Carl F. Loesch, Alkmaar, Holi., und Fred Wilhelm Heine, New York, Enl- 
felten und Extraliieren ton staubformigen oder kornigen Stoffen, insbesondere gemahlenem 
Kakao, dad. gek., daB die aus dem M ateriał gewonnene Fettlsg. zur Feststellung des 
spezif. Gewichtes so lange dureh einen Priifstand geleitet wird, bis sie den an diesem 
einstellbarenFettgeh. besitzt, worauf dann dieUm stellung der E xtraktion  in Trocknung 
u. Entleerung des Materials erfolgt. Die Ansprticlie 2—5 betreffen eine Vorr. zur Aus- 
fiihrung des Verf. (D. R. P. 558107 KI. 53f vom 2/4.1926, ausg. 2/9. 1932.) S c h u t z .

Henri Louis Paul Tival, Frankreich, Trockene pulterfórmige Priiparate aus tieri- 
schen und pflanzlichen Produkten, z. B. Fischen. Man laBt die Fische u. dgl. gefrieren u. 
zerkleinert sie dann im gefrorenen Zustand, worauf sie dureh Behandlung m it einem 
Adsorptionsmittel, z. B. Silicagel bei Aufrechterhaltung einer Temp. von unter — 12° 
getrocknet werden. Dem Adsorptionsmittel kann noch ein Antiseptikum  zugofiigt 
werden. (E. P. 373 658 vom 25/2. 1931, ausg. 23/6. 1932.) S c h u t z .

Pomosin-Werke G. m. b. H., F rankfurt a. M., Herstellung ton festen oder halb- 
festen Milchprdparaten, dad. gek., daB dio nach D. R. P. 555 273 gewonnenen Anteile 
hierzu yerwendet werden. (D. R. P. 558 702 KI. 53 e yom 15/10. 1929, ausg. 10/9.
1932. Zus. zu D. R. P. 555 273; C. 1932. II. 2124.) S c h u t z .

Industrial Dryer Corp., Stamford, iibert. von: Gordon D. Harris, Connecticut, 
V. St. A., Trocknen ton Fliissigkeiten, wie Milch, Molken u. dgl. Man zerstaubt die 
FI. unter gleichzeitiger Einw. eines heiBen trockenen Gasstromes von gewiinschter 
Geschwindigkeit in einem langeren Flugkanal, erhalt die Temp. darin  konstant, worauf 
das so behandelte Gas in eine Expansionskammer geleitet u. ein heiBer Luftstrom  quer 
zur Richtung des Materials geleitet wird, um das Trocknen zu fórdern. (A.P. 1 866 768 
vom 15/3. 1923, ausg. 12/7. 1932.) S c h u t z .

A. E. Larsson, Sala, Filter. Beim Filtrieren passiert die FI. einen Raum, welcher 
unter einem in einen Trichter o. dgl. eingesetzten Filterorgan liegt. Der Ablauf der 
FI. erfolgt durcli ein am Boden des Trichters angebrachtes Rohr. Die Anlage eignet 
sich besonders zur Verarbeitung yon Milch. (Schwed. P. 69 307 vom 21/4. 1927, 
ausg. 25/4. 1930.) D r e w s .

Aktiebolaget Separator, Stockholm (Erfinder: S. J. Erling), Zentrifuge. Die 
naher beschriebene Zentrifugenanlage eignet sich besonders zur Verarbeitung von 
Milch. Das Zentralrohr der Zentrifuge ist am oberen Ende m it einem Schraubengang 
Yersehen. Oberhalb desselben ist eine Verlangerung m it einer rundgehenden Spur an-
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geordnet, so daB die Schraubengiinge gegen Bescliadigung geschiitzt sind. (Schwed. P. 
68 826 Tom 6/12. 1928, ausg. 11/2. 1930.) D r e w s .

Aktiebolaget Separator, Stockholm (Erfinder: E . A. Forsberg), Trennen von 
Fliissigkeiien verschiedener Diclite. Die naher beschriebene, insbesondere zur Behandlung 
von Mileh sich eignende Zentrifuge gestattot dio kontinuierliche Ableitung der von- 
einander getrennten Pil. (Schwed. PP. 68 624 vom 3/7. 1927, ausg. 17/12. 1929. 
68 625 Tom 20/1. 1928, ausg. 17/12. 1929.) D r e w s .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
Kyosuke Nishizawa, Kinziro Winokuti und Syozi Igarasi, Uber sulfurierle 

Ole. V II. Eigenschaften der im  Handel befindliclien sulfurierten Ole. Inhaltlich ident. 
m it der C. 1931. I. 1848 ref. Arbeit. (Technol. Reports Tóhoku Imp. Univ. 10. 116 
bis 130. 1931.) SCHONFELD.

— , Extraktion mit Losungsmitteln in  der Industrie der Pflanzendle. Obersicht 
iiber die Olextraktion u. ihre Vorteile. (Chem. Age 26. 589—90. 25/6. 1932.) S u h o n f .

Walter Weiss, Die Wasserdampfdestillation in der Fettanalyse. Durch Vergleieh 
der W.-Dampfdest.-Kurve (nach Jo x s u. L u f t ) der aus den Pb-Salzen gewonnenen 
festen Cottonólfettsauren m it der Dest.-Kurve eines Gemisches von Myristin-, Palmitin-, 
Stearin- u. Arachinsaure konnte nachgewiesen werden, daB die 20% ausmachenden 
festen Fettsauren des Cottonoles aus 0,06% Myristinsaure, 18,8% Palmitinsaure,
0,9%  Stearinsaure u. 0,05% Arachinsaure bestehen. (Chem. Umsehau Fette, Ole, 
Wachse, Harze 39. 151—54. Juli 1932. Dresden.) S c h o n f e ł d .

E. Jaffe, Uber die Anwendung des Monodthylathers des Athylenglykols bei der 
Analyse der Fette. Vorl. Mitt. Vf. empfiehlt don Monodthyldther des Athylenglykols zur 
Anwendung ais Losungsm. bei der Analyse der F ette  u. Ole u. anderer organ. Substanzen, 
sowio zur Herst. von Reagenzien, bei denen bisher A ., A . oder andere organ. Losungsmm. 
angewandt wurden. Es werden Beispiele fiir die yorzuglichen Qualitaten dieser Verb. 
ais Losungsm. gegeben. (Annali Chim. appl. 22. 426—33. Ju n i 1932. Genua, R. Istitu to  
Commerciale „Massimo Tortelli“ .) FlED LER.

E. de’Conno und L. Finelli, Uber die fraktionierte Verseifung vonFetten. I II . Mitt. 
Beitrag zur Unlersuchung der ublichsten Verfalschungen des Scliweinefeltes. (II. vgl. 
C. 1931. II. 3284.) Wio friiher angegeben, werden der fraktionierten Verseifung mit 
17,52%ig. NaOH unterworfen: Reines Schweinefett, Cocosfełt, Pistazienol, Sesamól, 
sowio Gemisehe von Schweinefett m it 5, 10, 25 u. 50%  von jedem der oben genannten 
Fette. In  jedem Falle wurden von dem verseiften u. von dem nicht verseiften Antoil die 
physilial. u. chem. Konstanten bestimmt, die ais K riterien der Reinheit des Fettes gelten 
kónnen. Es zeigt sich, daB sich durch die fraktionierte Verseifung die Verfalschungen 
feststellen lassen. (Annali Chim. appl. 22. 407— 16. Jun i 1932. Neapel, Uniy.) F i e d l e r .

E. de’Coniio und L. Finelli, Uber die fraktionierte Verseifung vonFetten. IV. Mitt. 
Beitrag zur Unlersuchung der ublichsten Verfalschungen der Butler. (III. vgl. yorst. Ref.) 
jButler, Margarine u. Cocosfett in reinem Zustand, sowie B utter im Gemisch m it 5, 10, 
25 u. 50% der genannten F ette  werden der fraktionierten Vcrseifung m it 19,75%ig. 
NaOH unterworfen. Dio fraktionierte Verseifung der B utter nim m t einen ganz be- 
sonderen Verlauf, der durch die grofiere Leichtigkeit, m it der Glyceride fliichtiger Siiuren 
liydrolysiert werden, bestimmt wird. Die K onstanten des verseiften u. unyerseiften 
Anteils werden betriichtlieh yeriindert. Die Methodo eignet sich n icht zum Nachweis 
der Vcrfalsehung yon B utter m it Margarine, doch liiBt sich Verfalschung dieses Nahrungs- 
mittels m it Cocosbutter feststellen. (Annali Chim. appl. 22. 417—26. Ju n i 1932. 
Neapel, Uniy.) F i e d l e r .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zum Kondensieren des 
aus der Miscella im  Vakuum abdestillierten Losungsmittels mittels Einspritzkondensators,
1. dad. gek., daB das Einspritzwasser im Kreislauf durch einen oder zwei Konden- 
satoren, welche gegebenenfalls getrennt arbeiten, u. einen Oberflachenkiihler gefuhrt 
■wird, welch letzterer noch m it einer auf einen Wasserdampfkondensator arbeitenden 
druckerhohenden Forderyorr. yerbunden sein kann. — 2. dad. gek., daB bei stufen- 
weiser Kondensation der Losungsmitteldampfe in zwei Kondensatoren getrennt Kiihl- 
wasserkreislaufe yorgesehen sind. — 3. dad. gek., daB das Kreislaufwasser fiir den 
Kondensator, in den die Losungsmitteldampfe zuerst eintreten, m it gewobnlichem 
Kuhlwasser gekuhlt wird, u. daB nur das Kreislaufwasser fiir den nachgcschalteten
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Kondensator tief gekiihlt wird. (D. R. P. 557129 KI. 23a yom 13/3. 1931, ausg. 
19/8. 1932.) E n g e r o f f .

Louis Blumer, Zwickau, Sa., Verfahren zur Gewinnung von Schwefdsdureverbin- 
dungen aus Olen und Fetten, welche beim Sulfonieren der in wasserunl. Losungsmm. gel. 
Ausgangsstoffe entstehen, unter Abtrennung yon den Losungsmm., dad. gek., daB 
die Lsg. m it einer gróBeren ais zur Neutralisierung erforderlicken Menge wss. starker 
NaOH oder KOH behandelt u. einige Zeit stehen gelassen wird. — 75 kg Ricinusól 
u. 25 kg Ricinusolfettsaure werden in Ggw. yon 300 kg Triehlorathylen u. 10 kg NaCl 
m it 100 kg rauchender H 2SO,i sulfoniert. Das Rk.-Prod. wird auf Eis gegossen u. dio 
abgeschiedene Olschicht m it Lauge neutralisiert. Es werden noch weitere 15 kg NaOH 
zugegeben u. uber N acht wieder absitzen gelassen. Die obere klare wss. Schicht enthalt 
das sulfonierte Prod. in konzentrierter, prakt. yon Verdunnungsmitteln freier Form. 
Die Prodd. finden ais Tiirkischrotóle Verwendung. (D. R. P. 557 548 KI. 12 o yom 
26/6. 1928, ausg. 1/9. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Johannes Scheiber, Leipzig, Yerfahren zur Herstellung von holzolarligen Produkten 
fiir  Anstriclizwecke usw. aus Ricinusól, dad. gek., daB man in Ggw. solcher Stoffe, die 
erfahrungsgemaB eine yorzeitige Hitzeyerdickung yon Holzol zu yerliindern gestatten 
(fetten Olen, Harzen, Anilin, Glycerin, geringen Mengen von Schwefel, Selen bzw. 
Halogen), aus den Ricinolsaureresten bei 200—-250° unter Yermeidung sonstiger Zer- 
setzungsprozesse so lange W. abspaltet, bis die Acetylzahl etwa auf 30 oder darunter 
gesunken ist. — Beispiel: 100 Teile Ricinusol werden m it 75 Teilen Leinól unter Riihren 
im Vakuum so lange auf 240—250° erhitzt, bis die AZ. des Gemisches etwa den W ert 20 
erreicht hat. Das Prod. besitzt die Konsistenz eines diinnen Standóles u. wird dureh 
10%ig. Zinnchloridlsg. koaguliert. (D. R. P. 555496 KI. 22h vom 17/12. 1929, ausg. 
26/7. 1932.) E n g e r o f f .

Robert Wirth, Otto Richard Wolf und Anton Kohler, Dusseldorf, Herstellung 
von Standol. Das Ol wird durch eine indirekt erwarmte Heizkammer in einen mit 
Riihrwerk yersehenen Sammelbehiilter gepumpt, wo es auf 280—300° erhitzt wird. 
Zufuhr u. AblaB des Oles werden den jeweiligen Arbeitsbedingungen so angepaBt, daB 
der Betrieb kontinuierlich arbeiten kann. (E. P. 364 516 vom 27/7. 1931, ausg. 28/1. 
1932.) E n g e r o f f .

Otto Richard Wolf, Dusseldorf, Herstellung von Standol. Das 01 lauft aus einem 
Vorwarmer in einen indirekt geheizten Sammelbehalter, yon wo es durch seine eigene 
Schwere in die darunter liegende Heizkammer gelangt. H ier durchlauft es eine Anzahl 
mit Gas geheizter Rohren u. yerlaBt m it einer Temp. yon 280° die Kammer, um nach 
dem Prinzip des Gegenstromes durch die ersten Behalter zuriickstromend u. das dort 
befindliehe 01 yorwarmend wieder auszutreten. (E. P. 364 832 vom 2/1. 1931, ausg. 
4/2. 1932.) E n g e r o f f .

Karl Friedrich Wilhelm, Stralsund, Verfahren zur Gewinnung von hellen, saure- 
armen Olen und Fetten aus Fischen, Fleisch und dereń Abfdllen sowie zur Herstellung 
von hellem Fisch- und Fleischmehl. (D. R. P. 551101 KI. 23 a yom 20/10. 1929, ausg.
26/5. 1932. — C. 1930. II. 2459 [F. P. 685 002].) E n g e r o f f .

Karl Friedrich Wilhelm, Stralsund, Verfahren zur Gewinnung von hellen saure- 
armen Olen und Fetten aus Fisclien, Fleisch und dereń Abfdllen sowie zur Herstellung von 
hellem Fisch- und Fleischmehl nach D. R. P. 551 101, dad. gek., daB der Vorbehandlung 
m it moglichst wasserfreiem Aceton noch eine oder mehrere Vorbehandlungen m it wss. 
Aceton yorangehen. (D. R. P . 552 284 KI. 23 a yom 23/4. 1930, ausg. 10/6. 1932. 
Zus. zu D. R. P. 551 101; vgl. vorst. Ref.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Feltsduren. 
Paraffinkohlenwasserstoffe oder solche enthaltende Gemische werden m it Hilfe von 
HNOj oder Stickosyden oxydiert, wobei der OsydationsprozeB abgebrochen wird, 
beyor wesentliche Mengen von hochsd. Verbb. m it hoher Neutralisationszahl entstanden 
sind, oder derselbe belicbig weit gefuhrt wird u. sodann die hochsd. Verbb. m it hoher 
Neutralisationszahl in geeigneter u. bekannter Weise, wie durch Dest. oder Extraktion, 
abgetrennt werden. Man erhalt so Fettsauren, die sieh fiir die Seifenfabrikation u. 
Herst. von Emulgiermitteln ausgezeichnet eignen u. prakt. frei sind von Diearbonsauren 
u. anderen unerwiinsekten Stoffen, die bei weit gefuhrter Oxydation entstanden sind. 
Z. B. wird ein Rohparaffin vom F. 50° bei 70—80° mittels 60%ig. H N 03 oxydiert 
u. ein Oxydationsprod. hergestellt, das noch ca. 5%  unyerseifbare Bestandteile en t
halt. Durch Verseifen m it Natronlauge unter Druck bei ca. 200° u. darauffolgendes 
Ansauern der von dem ausgeschiedenen Unyerseifbaren abgetrennten Seifenlsg. erhalt
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man ein dunkelgefiirbtes Prod., das durch Dest. im Yakuum ein lielles, fast N-freies 
Fettsiiuregemisch m it der VZ. 310 u. einem Geh. von 2,5% an unverseifbaren Bestand- 
teilen liefert. Durch erneute Vakuumdest., dio bis zum Steigen der Saurezahlen durcli- 
gefiilirt wird, werden 70% des Ausgangsprod. ais Destillat m it der VZ. 295 u. einem 
Geh. von 1,5% an Unverseifbarem gewonnen. jEs besteht in der Hauptsaclie aus 
reincn Fettsauren der SZ. 250—400, die gut zur Seifenlierst. geeignet sind. (F. P. 
721 962 vom 26/8. 1931, ausg. 10/3. 1932. D. Prior._ 25/9. 1930.) R . H e r b s t .

Benjamin C. Mickle, iibert. von: John Finn j r . ,  San Francisco, Californien, 
Vkrfahre.n, um Kerzen mit einem dauerliaft gefarbten tjberzug zu versehen. E in fein ge- 
mahlenes Pigment, z. B. Kobaltblau, wird m it einem auf 65° erwiirmten, geschmolzenen 
Wachs gemischt u. das Ganze bis zum E rkalten geriihrt. Nach erneutem Schmelzen 
u. Abfiltrieren des iiberschussigen Pigments erliitzt man auf 75°, gibt etwa 30%  Stearin- 
sdure zu u. taucht die Kerzen in dio Lsg. E in weiterer tlberzug m it gelbem Wachs 
verleiht den Kerzen ein besonders schones Aussehen. (A. P. 1825 785 Tom 19/5.
1930, ausg. 6/10. 1931.) ________________  E n g e r o f f .

E inheitliche Untersuchungsm ethoden fiir die Fett- und W achsindustrie. 2. Aufl. Bearb. u.
hrsg. von d. Wissenschaftl. Zentralstelle f. 01- u. Fettforschg. e. V. Berlin. Nachtriige.
Stuttgart: Wissenschaftl. Yerlagsges. 1932. 8°.

Nachtr. Priifung von Klauenólen u. verwandten tier. Olcn auf Kaltebcstandigkcit.
3. BI. M. —.50.

Nachtr. Untersuchung von Tiirkischrotólen u. turkischrotolartigen Produkten.
20 S. M. 1.10.

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

Hermann Stadlinger, Feuerschutzimpragnierungen. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 29. 
437—42. Aug. 1932. — C. 1932. II. 1717.) Sc h o n f e l d .

— , Kunstseidenschlichte. Eine gute Leinólschlichte fiir Kunstseide bereitet man, 
indem man Leinol m it Nekal A E M  emulsioniert u. in eine Lsg. von Strahlenstarke 
gieBt. Ais Ersatz fiir dic Leinólschlichte wird Setagum F  special m it dem Gleitmittel 
Textal K S  empfohlen. (Ztschr. ges. Textilind. 35. 423. 31/8. 1932.) F r i e d e m a n n .

S. Ljubimow, Anwendung von Pektinleim zum Schlichten. Aus ausgelaugten 
Rubenschnitzeln wurde Pektinleim nach folgendem Verf. hergestellt: Die Schnitzel 
werden bei 110—115° 2 Stdn. gekocht u. die FI. auf die erforderliche Konz. eingeengt. 
Der Leim kann auch ais Pulver oder in Tafelform gewonnen werden. Die Klebfahigkeit 
ist besser ais bei Starkekleistern; er ist 11. in W. u. leicht vom Gewebe abwaschbar. 
Der Leim ist ein brauchbares E rsatzm ittel fiir Starkeprodd. beim Schlichten yon Baum- 
wolle. (Wiederaufbau Textilind. [russ.: Sa Rekonstrukziju textilnoi Promyschlenno3ti]

Erie Genberg, Die chemischen Hilfsprodukte der Textilinduslrie. B esprechung  
der Fettlósungs-, Detachicr-, Wasch-, Netz-, Egalisierungs-, Durchfarbungs-, Reservie- 
rungs-, Beizungs-, Appretur-, Avivage-, Impragnierungs- u. Wollschutzmittel der 
Alkalien u. Hydrosulfitpraparate. (Fargeriteknik 8. 52—56. 85—87. 105—06. 127—29.

Martin Malmestróm, Wollwiische. Neben allgemeinen Angaben kurze Be- 
schreibung der sogenannten ,,Svint“ -Methode. (Fargeriteknik 8. 124—26. Juni 
1932.) E. Ma y e r .

P. Krais, Aufdeckung und Beurteilung chemischer Schadigung von Wolle. (Amer. 
Dyestuff Reporter 21. 541—42. 29/8. 1932. — C. 1932. I I . 1100.) F r ie d e m a n n .

A. A. Cook, Einige chemische Oesichtspunkte zur Scidenerschwerung. Vf. gibt 
zuerst eine Ubersicht iiber die wiclitigsten zur Ersehwerung gebrauchten Chemikalien, 
namlich SnCl.,, Na2H P 0 4 u. Na-Silicat; er erwahnt die Bedeutung des Silicats fiir 
die Bindung von Phosphorsiiure u. geht auf die verschiedenen Formen der Zinnoxyde u. 
H ydrate ein, besonders auf die Uinwandlung der reaktionsfahigen, stark absorptions- 
fiihigen ct-Form in die fi-Form m it gróBeren Teilchen u. geringerem Hydrationsgrad. 
Auch die groBo Faliigkeit der Stannioxyde, m it Phospliaten zu reagieren u. die Ahn- 
lichkeit zwischen Beize in der Farberei u. bei der Zinnbehandlung werden behandelt. 
Das Seidenfibroin wird kurz beschrieben ais groBes Mol.-Aggregat, das leieht liydroly- 
sierbar u. fahig ist, ionisierte Substanzen zu adsorbieren; seiner Feinstruktur nach 
besteht es aus langen, aneinandergereihten Mol.-Ketten m it Luftraumen dazwisclicn.

11. No. 1. 47—51.) S c h o n f e l d .

Juni 1932.) E . Ma y e r .
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Die „Adsorption" vollzieht sich an der Oberflache unter dem EinfluB elektr. Krafte. 
Bzgl. dor Einw. von SnCl, auf Seide vgl. W. E. Co u g h lin  (C. 1932. II. 1673). Die 
Silicatbehandlung scheint eine Adsorption von S i02 zu bewirken. Im  Innern der 
Faser werden die Luftraume durch dio adsorbierten Chemikalien ausgefiillt: bei iiber- 
mafiiger Erschwerung werden dio diinnen Mol.-Ketten uberdehnt. Die bekannte 
Faserschwaehung bei erschwerten Seiden tr i t t  nur in Anwesenheit von Licht, L uft u. 
Feuchtigkeit ein; sie ist zweifellos eine Folgo von Abbau des Fibroins. Temp. hat 
weniger EinfluB. Der faserscliwachende EinfluB von Chloriden (z. B. in SchweiB) ist 
theoret. sehwer deutbar. Dio Empfindlichkeit erschwerter Seide im Tragen u. das 
veranderte farber. Verh. erklaren sich aus dem vorstehend Gesagten. Schutzmittel 
fiir erschwcrtc Seide, wie Sulfocyanate, Thioharnstoff, Hydrosulfit u. andero sind 
wenig wirkungsvoll. Wichtigcr ist die Einhaltung eines pn-Wertes von rund 10 bei 
der Approtur der Seide (vgl. H arris u. J e s su p , C. 1932. I. 1730). (Amer. Silk Rayon 
Journ. 51. Nr. 4. 39—40. Nr. 5. 43—44. Nr. 6. 45—47. 69. Ju n i 1932.) F r ied em a n n .

— , Metallanfressungen im  Betriebe. Nach allgemeinen Ausfiihrungcn iiber 
Korrosionsschutz werden die Metalle besprochen, die den in der Zellstoff- u. Papier- 
fabrikation iiblichen Chemikalien widerstehen. Besonders werden W., Laugen, 
Sauren, wie SO.jH2 u. S 0 2, Chlorkalk, Leim, Gelatine u. Formaldehyd besprochen; 
fiir die meisten Zwecke sind V2A  u. V 4-A  geeignet. (Zellstoff u. Papier 12. 362—63. 
Sept. 1932.) F r ie d e m a n n .

Arthur B. Green, Mahlung durch Stop. Vorschlage, dio iibliche Hollandermahlung 
durch ein Zerstampfen des Stoffes zu ersetzen u. Aufzahlung der Vorteile dieses Verf. 
fur ReiB-, EinreiB- u. Falzfestigkeit des Stoffes. (Paper Trade Journ. 95. Nr. 9. 47—48. 
1/9. 1932.) F r ie d e m a n n .

Fritz Hoyer, Vber das Ve.rde.rbm ton Pappen. Fleckig- u. MiBfarbigwerden von 
Holzschliffpappen durch Eisen oder faulniserregende Pilze. (Oechoslovak. Papier- 
Ztg. 12. Nr. 29. 1—2. Nr. 30. 2—3. 23/7. 1932.) F r ie d e m a n n .

Ragnar Monnberg, Temperaturkurten und der Sulfit-KochprozefS. Ausfuhrliehe 
Betrachtung uber den EinfluB der Kochtemp. auf Kochzeit, Ausbeute u. Bleichbarkeit. 
Einzelheiten im Original. (Paper Trade Journ. 95. Nr. 9. 39—43. 1/9.1932.) F r i e d e .

Edgar Hill, Chemische Prufmethoden in  der Wollindustric. (Amer. Dyestuff
Reporter 21. 492—500. Textile Colorist 54. 451—54. 595—97. 1/8. 1932. — C. 1932.
II. 947.) _ F r i e d e m a n n .

E. H. Voigtman und B. W. Rowland, Zusammensetzen und Eichen der Glas- 
elektrode. Die Glaseleklrode eignet sich besonders zur Feststellung des pn in oxydierenden 
Lsgg., in denen ein Farbindicator zerstort werden wiirde, also auch zur Verfolgung 
der pn-W erte in Bleichlaugen. Arbeitsvorschriften. (Paper Trade Journ. 95. Nr. 9. 
36—38. 1/9. 1 9 3 2 . ) __________________ ' F r i e d e m a n n .

Soc. des Textiles Roannais, iibert. von: Albert Charbonneau, Lyon, Frank- 
reieh, Behandlung ton Texlilfasern durch Eintauchen zunachst in eine alkal. Lsg. von 
Na2C03 u. Seife u. darauf in eine saure Lsg. von konz. H 2S 0 4, raueliende HNO, u. 
NH3. (Can. P. 294 977 vom 1/3. 1928, ausg. 19/11. 1929.) M. F. Mu l l e r .

H. Th. Bohme Akt.-Ges., Dcutschland, Veredelung ton Kunstseide. Man laBt 
die der Veredelung dienenden Reagenzien, gegebenenfalls im Gemiseh m it oberflachen- 
aktiven Stoffen, nicht auf das fertige Faserm aterial, sondern auf das rohe Cellulose- 
prod. oder die Spinnlsg. vor dem Verspinnen einwirken. (F. P. 726 338 vom 17/11.
1931, ausg. 26/5. 1932. D. Prior. 4/12. 1930.) E n g e r o f f .

D. O. Soc. An. au Capital de 2000000, Grande-Rue de la Guillotiere, Lyon, 
Kunstseide. Zwecks Geschmeidigmachung wird das Textilgut in einem Bade be- 
handelt, das auf 100 1 W. von 40—50° 300 g Kernseife, 20 cem Olivenol, 5 ccm H 2S 04 
(66° Be) u. 15 ecm NaOH (36° Bó) enthalt. (Tschechosl. P. 35 094 vom 19/9. 1928, 
ausg. 10/2. 1931. F. Prior. 8/2. 1928.) SCHONFELD.

Maywood Chemical Works, Maywood, New Jersey, iibert. von: Friedrich 
W. Weber, Hackensaek, New Jersey, Verfahren zum Beschweren und Veredeln ton  
Seide. Die Seide wird zuerst m it einer Lsg. eines Zinnsalzes (z. B. SnCl4), dann m it 
einer Lsg. von Dinatrium phosphat U. hierauf m it einer Lsg. eines Salzes der seltenen 
Erdmetalle (z. B. Ceracetat), die frei von Thorium ist, behandelt. Hierauf bringt man 
die Seide wieder in eine Lsg. von Dinatrium phosphat, dann wieder in die Zinnsalz- 
Isg. u. endlicli noch einmal in die Dinatriumphosphatlsg. (A. P. 1 858 474 vom 2/2.
1927, ausg. 17/5. 1932.) B e i e r s d o r f .
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Kunimaro Naruse, China, Futter fiir  Seidenimrmer. Einer aus Eiuiei/3, Fełt, 
Faserstoff, KW-stoffen, Asche u. W. von Erbsen oder Sojabóhncn gewonnenen Pastę 
setzt man ein geschmackreizendes M ittel aus den Blattem  oder Knospen des Maul- 
beerbaumes zu. (F. P. 730177 vom 19/1. 1932, ausg. 8/8. 1932.) S c h u t z .

Kellogg-Dils, Inc., Chicago, iibert. von: Logan A. Dils, Chicago, 111., Geuńnnung 
von Papierstoff aus Altpapier, insbesondere Zeitungspapier, durch Zerschneiden in 
kleinere Stiicke u. durch Hollandem  m it einer h. Lsg. aus 60% W., 10%  NaOH, 
25%  N a2B40 7, 4%  Na3P 0 4 u. 1%  K.,C03. (A. P. 1870 358 vom 2/12. 1930, ausg. 
9/8. 1932.) ‘ M. F. Mu l l e r .

Great Western Electro-Chemical Co., San Francisco, iibert. von: Wilhelm 
Hirschkind, Antioeh, Calif., Bleiclien von Papierstoff durch Verruhren desselben etwa 
10 Min. bei Zimmertemp. m it einer wss. Lsg. von Na-Hydrosulfit (Na2S20 4). (A. P.
1 8 7 3  924 vom 3/12. 1928, ausg. 23/8. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Armstrong Cork Co., Lancaster, Pennsylv., iibert. von: Dillon F. Smith, 
Pensacola, Florida, Ernest J. Pieper und Clarence C. Vogt, Lancaster, Pennsylv., 
Herstellung von wasserdichtem Papierstoff aus liarzhalt. Holzschnitzeln, aus denen das 
Harz gróBtenteils estrah iert wordcn ist, durch Zerfasern u. Aufweichen in einer h. 
verd. alkal. Lsg., wobei das Harz in  die Harzseife iibergeht, die mittels Alaun auf die 
Fasern niedergcschlagen wird. Z. B. behandelt man Holzschnitzel m it 5— 6%  Harz- 
geli. m it l% ig . h. NaOH. Das Prod. dient insbesondere zur Herst. wasscrfester Pappe. 
(A. P. 1873 056 Tom  25/11. 1931, ausg. 23/8. 1932.) M. F. M u l l e r .

Ralph H. Mc Kee, Jersey City, N. J .,  Herstellung von Filterpapier. In  dem 
Hollander wird dem gewóhnlichen Papierstoff eine Cellulose in Mengen von 0,5—3%  
(auf Trockengewieht berechnet) zugesetzt, u. zwar in Form einer Viscoselsg., die unter 
Verwendung geringer Alkali- u. CS2-Mengen hergestellt worden ist; evtl. wird dem 
Papierstoff noch Gips oder CaS04• 2 H 20  u. B aS04 zugesetzt. (A. P. 1870 259 vom 
14/3. 1929, ausg. 9/8. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Einar Morterud, Torderód b. Moss, Norwegen, Verfahren zum Yerkochen von 
cellulosehaltigem Materiał. In  dem Kocher wird die Kochfl. m ittels einer Pumpe durch 
cin Rohrsystem geleitet, wobei die Kochfl. im unteren Siebende der Rohre nahc dem 
Kocherboden angesaugt u. durch das obere Siebende der Rohre nahe dem Kocher- 
deckel iiber den Kocherinlialt verspriiht wird. (Vgl. N. P. 42 743; C. 1928. I. 2146 
u. F . P. 680 980; C. 1930. II. 1014.) (Can. P.‘293 942 vom 13/9. 1928, ausg. 15/10.
1929.) M. F. M u l l e r .

Hammermill Paper Co., Erie, Pennsyly., V. St. A., Verfahren und Vorrichtung 
zur Uberwachung des Kochvorganges von pflanzlichem Fasergut in  einem Kocher. Das 
Verf., gemaB dem gleichzeitig eine verhaltnismaBig kleine abgemessene Menge gleich- 
artigen Fasergute3 in einem Probekocher behandelt wird, ist dad. gek., daB ein un- 
unterbroehencr Strom der Behandlungsfl. aus dem Hauptkocher durch den Probekocher 
aufrechterhalten wird. 2 weitere Anspriiche betreffen die Vorr. (D. R. P. 558 706 
KI. 55 b vom 3/8. 1930, ausg. 10/9. 1932. A. Prior. 7/8. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Charles Lienard Fievet, Paris, Behandlung von Zellstoff. Zwecks Entfernung 
der Pektinstoffe wird der Faserstoff m it einer l% ig . Na2C03-Lsg. u. m it Monopolseife 
behandelt u. gewaschen. GemaB Anspruch 3 wird der Faserstoff in einem einzigen 
Arbeitsgang neutralisiert, gebleicht u. getrocknet, u. zwar nacheinander m it S 03, 
S 0 2 u. h. Luft unter Druck behandelt. (Can. P. 293 922 vom 31/1. 1929, ausg. 15/10.
1929.) M. F. Mu l l e r .

Hermann Wenzl, Deutschland, Bleiclwerfahren fiir  Sulfit-, Sulfat- und Natron- 
cellulose unter Anwendung von Hypoehloritlsgg., die ais K atalysator Ni, Co, Cu, dereń 
Osyde oder Salze u. auBerdem Hydroxyde oder Carbonate der Alkali- oder Erdalkali- 
metalle enthalten, dad. gek., daB die Bleichfl. Chlor u. Alkalihydroxyd im molekularen 
Verhaltnis von 1: 2 bis 1 :3  oder bei Verwendung von Erdalkalihydroxyden oder Alkali- 
bzw. Erdalkalicarbonaten im molekularen Verhaltnis von 1: 1 enthalt. (F. P. 722 871 
vom 14/9. 1931, ausg. am 29/3. 1932. D. Prior. 3/12. 1930.) S c h m a l z .

Alfred M. Thomsen, San Francisco, Californien, Behandlung von Weipwasser 
von der Zellstoff- und Papierfabrikation. Dem W. wird ein 1. Metallsalz, das ein unl. 
Hydroxyd zu bilden vermag, zugesetzt, z. B. ein Cu-, Fe-, Sn-, Zn-, Mg- oder Pb-Salz, 
u. darauf ein 1. Hydroxyd, z. B. Ca-, Ba-, Sr-, Na- oder K-Hydroxyd. Der gebildete
Nd. wird abgetrennt u. m it einer Saure, z. B. HCl oder H 2S 04, zersetzt. Das erhaltene
Prod. wird in den Mahlgang zuriickgegeben. (A. P. 1870 881 vom 6/4. 1931, ausg. 
9/8. 1932.) M . F. Mu l l e r .
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Hans Sclllubach, Hamburg, Abbau hochpolymcrer Kohlenhydratc bzw. solche 
enthaltender Stoffe, wie z. B. Cellulose, Starkę o. dgl., nach D. R. P. 554 699 (s. u.),
1. dad. gek., daB man das zu behandelnde Materiał zunachst bei gewóhnlichem Druck 
oder geringen Uberdrucken m it reinem gasformigem HC1, insbesondere unter Durch- 
spiilen, behandelt u. erst dann den hohen Drucken des Verf. gemaB H auptpatent unter - 
wirft. — 2. dad. gek., daB man zur Vorbehandlung gegebenenfalls HC1 durch inerte 
Gase, wio z. B. trockene Luft, N„ o. dgl., yerd. anwendet. — 3. dad. gek., daB man 
bei der Vorbehandlung u. der Hauptbehandlung Tempp. von iiber 100°, insbesondere 
aber iiber 35°, yermeidet u. zweckmaBig in einem Tem peraturintervall zwischen 20 
und 30° arbeitet. — Es werden durch das Verf. unerwiinschtc u. nachteilig wirkende 
hohe W armetonungen yermieden. Z. B. werden in einem 3 1-Autoklay 500 g Linters 
bei gewóhnlichem Druck m it HC1 behandelt; die Temp. steigt dabei in 10 Min. yon 
24 auf 40°, U. in weiteren 20 Min. fallt sie wieder auf 29°. Darauf wird der HCl-Druek 
in 30 Min. auf 20 a t gesteigert, wobei die Temp. von 29° sieh nur auf 36° erhóht u. 
somit schadliche Warmewrkgg. yermieden werden. (D. R. P. 555 809 KI. 12 o vom 
22/4. 1931, ausg. 4/8. 1932. Zus. zu D. R. P. 554699; vgl. C. 1932. II. 2565. R. H e r b s t .

Holzhydrolyse Akt.-Ges., Heidelberg (Erfinder: Eduard Farber, Heidelberg), Fer- 
zuckerung von penlosanelialtigen Pflanzenstoffen m ittels Mineralsauren yon unterschied- 
licher Konz. nach P aten t 555 461, dad. gek., daB man zuerst die Pentosane m it einer 
H2S 04 von geringerer Konz. yon beispielsweise 60—65%  bei gewóhnlicher Temp. in 
Lsg. bringt u. die Ruckstande m it hochprozentiger H,SO., (72%ig.) oder Salzsaure 
(40%ig.) weiter aufschlieBt. Evtl. laBt man in dem ersten Arbeitsgang eine H„S04 
von wenig unter 72 Gew.-%, beispielsweise 70—71%, nur kurze Zeit einwirken, wo- 
durch aueh hauptsachlich die Pentosane gel. werden. (D. R. P. 558 550 KI. 89 i vom 
5/3.1931, ausg. 10/9.1932. Zus. zu D. R. P. 555 461; C. 1932. II. 1990.) M. F. Mu l l e r .

Holzhydrolyse Akt.-Ges., Heidelberg (Erfinder: Friedr. Koch und Eduard 
Farber, Heidelberg), Verfahren zur Scheidung von Ol enthaltendem Holzzuckersirwp 
durch Sedimentieren u. Zentrifugieren, dad. gek., daB ein w. Holzzuckersirup u. ein 
ais W armetrager benutztes, Ol enthaltendes Gemisch vor seiner Zufiihrung zur Zentrifuge 
einer kurzeń, yorbereitenden Scheidung durch Sedimentation unterwórfen wird. Das 
Gemisch wird, bevor es dem AbsetzprozeB iiberlassen wird, durch capillare Raume 
hindurchgesehickt. (D. R. P. 558 549 KI. 89 i vom 7/8. 1929, ausg. 8/9.1932.) M. F. M.

Comp. Nationale de Matiśres Colorantes et Manufactures de Produits 
Chimiąues du Nord Reunies (fitablissements Kuhlmann), Frankreich, Behandlung 
non CeUulose. und ihren Derivaten mit Alkalilauge. Um das Eindringen yon Alkalilauge 
in Rokcellulosc beispielsweise beim Mercerisieren zu beschleunigen, gibt man ihr Plienol 
bzw. dessen D eriw . u. Terpene (Terpineol, Terpentin, Campher, Eucalyptol) zu. (F. P. 
726 999 vom 28/11. 1931, ausg. 10/6. 1932.) E n g e r o f f .

Fritz Ehrlich, Berlin, Verfaliren und Yorrichtung zur Herstellung von Kunstfdden 
mit einer m it der Fadenmasse fest yerbundenen Mittelleinlage aus festerem Materiał 
unter Verwendung yon Celluloselsgg, dad. gek., daB der Verstarkungsfaden durch 
ein den Seelenfaden gegen die Celluloselsg. abdeckendes, unten yerjiingtes Rohr gefiihrt 
wird, an dessen AuBenseite ringsherum gleichmaBig yerteilt die Celluloselsg. austritt, 
die den das Rohr yerlassenden Faden gleichmaBig umhiillt, worauf derselbe fixiert 
wird. (D. R. P. 557 554 KI. 29 a vom 1/2. 1930, ausg. 25/8. 1932.) E n g e r o f f .

Ceska Tovarna na Umśle Hedvabi Systemu Elberfeld, Lobositz, Erhaltung der 
Zusammensetzung von Magnesiumsulfat enthaltenden Koagulationsbadem fiir Viscose. 
Das neben H 2S 0 4 weniger ais 170 g MgSO.,/1 enthaltende Bad wird auf —10° abgekuhlt, 
das Na»SOt abgeschieden u. die . Mutterlauge nach Konz. wieder yorwendet. 
(Tschechosl. P. 35195 vom 5/12.1928, ausg. 25/2.1931. D. Prior. 15/12.1927.) Schó.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Kunslseide aus Viscose. 
Man unterw irft die aus dem Fallbad abgezogenen Faden erst einer Streckung u. als- 
dann nach Durchlaufen einer wss. F l. unter yóllig spannungslosem Durchhangen einer 
Schrumpfung. Gleichzeitig werden die Faden hier auf den erwunsehten Feinheitsgrad 
ausgezogen. (F. P. 729 205 vom 4/1.1932, ausg. 20/7. 1932. D. Prior. 22/1.1931.) E n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Viscoseseide. 
Man yerarbeitet einen Spinnstoff, dem man Lsgg. der Xanthogenate yon wasserunl. 
hóheren Alkoholen, Alkoholsauren, bzw. dereń Estern zugefugt hat. Man erhalt einen 
besonders weichen Faden von m attem  Glanz. (F. P. 720 618 yom 25/7. 1931, ausg. 
22/2. 1932. D. Prior. 28/7. 1930.) E n g e r o f f .
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Johann  Eggert, Filmgebilde aus Viskose. Halle: Knapp 1932. (300 S.) gr. 8°. =  Mono-
graphien iiber ohem.-tcchn. Fabrikationsmethoden. Bh. 50. nn. M. 24.—; geb.
nn. M. 25.50.

Max Ullmann, Azetylzellulose-Folien und -Filrue. Halle: Knapp 1932. (VIII, 146 S.) gr. 8°.
=  Monographien iiber chem.-teehn. Fabrikationsmethoden. Bd. 51. nn. M. 11.50;
geb. nn. M. 12.80.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuehtung; Heizung.
A. Thau, Der Gasleitungspriifer ton Hill. Bcsehreibung des in K anada entwickelten 

App., der auf der Grundlage der Grubensickerheitslampe arbeitot. (Gas- u. Wasser- 
fach 75. 738—39. 10/9. 1932. BerKn-Grunewald.) S c h u s t e e .

E. Kirst, Uber die naturlichen explosionsgiinstigen Eigenschaften des Grubengases
und des Kolilenstaubes. Besprechung der physikal. u. chem. Eigg., die der Neigung 
zu Explosionen gunstig sind, m it besonderer Beriicksichtigung des Kohlenstaubs. 
(Kohle u. Erz 29. 245—50. 1/9. 1932. Berlin.) S c h u s t e r .

Hermann Klein, Die Inkohlung ton Braunkohle bei ihrer Druckerhitzung mit 
gespanntem, gesaltigtem Wasserdampf. Es werden Verss. beschrieben, bei denen eine 
Inkohlung von Lignit- u. Glanzkohlen m it Braunkohlencharakter dureh Druckerhitzung 
m it Sattdam pf von 9 u. 35 atii bei sehr langer Dauer (3000 u. 5000 Stdn.) herbeigefuhrt 
wurde. Bei beiden Kohlen findet bei sehr langer Druckerhitzung eine Anreieherung 
des C-Geh. sta tt. Beim Vers. m it 35 atu  entstanden Prodd., die nichtkokenden Stein- 
kohlon sehr iihnlich sind. F iir die Glanzkohle wurde ein Endpunkt der Inkohlung er- 
reicht, wahrend fiir Koflacher Kohle kein Gleiohgewichtszustand ein tritt. Neben den 
eigentliohen Inkohlungsrkk. wird eine Yergasung yon Kohlensubstanz dureh gespannton 
Wasserdampf nachgewiesen. Die Veranderung der physikal. u. auBeren Beschaffenheit 
wird untersucht. Die Ergebnisse werden auf die Vorgange bei der natiirlichen Inkohlung 
angewandt. Die Erscheinungen bei der Entwiisserung u. Verdichtung dor wasser- 
haltigen Kohlen u. bei der Glanzkohlenbldg. werden sowohl bei der kiinstlichen, wie 
auch bei der naturlichen Inkohlung auf kolloidchem. Rkk. zuriickgefuhrt. Zahlreiches 
Kurven- u. Zahlenmaterial im Original. (Berg- u. huttenm ann. Jahrb. montanist. 
Hochschule Leobcn 80. 55—60. 102—15. 1/9. 1932. Donawitz, Steiermark.) Co n s .

G. E. Foxwell, Moderne Tieftemperaturverlcokung. Nach Besprechung der Aus- 
beuten an Gas, 01, Teer u. Koks u. der Eigg. der einzelnen Prodd. werden Erfahrungen 
m it metali, u. gemauerten Retorten mitgeteilt, sowie zukunftige Entw.-Riehtungen 
angegeben. (Gas World 97. 201—04. 3/9. 1932.) S c h u s t e r .

M. G. Levi und I. Ubaldini, Tieftemperalurschwelung und Schwelung unter Druck 
ton italienischen festen Brennstoffen. (Vgl. C. 1932. I. 1601.) Es wird das Verh. einiger 
italien. Lignite u. Olschiefer bei Tieftemperaturschwelung u. unter yerschiedenen Drucken 
(bis 25 at) untersucht. Die Resultate werden m it den von F . F is c h e r , B a h e  u . S u s t - 
MANN (C. 1930. I. 3742) m it deutschen Ligniten erhaltenen verglichen. Sie fallen 
weniger gunstig aus ais diese. Zahlreiches Zahlen- u. Kurvenmaterial im Original. 
(Annali Chim. appl. 22. 329—40. Mai 1932. Mailand, Techn. Hochsch.) Co n s o l a t i .

A. Thau, Die Sleinkohłenschwelung in  Gaswerksófen. K rit. Besprechung der in 
England durchgefiihrten Grofiverss. m it guCeisernen u. gemauerten Vertikalkammern. 
Hinweis auf Verss. zur Kombination des n. Koksofenbetriebes m it der Schwel- 
teergewinnung. (Gas- u. Wasserfach 75. 685— 87. 20/8. 1932. Berlin-Grune- 
wald.) S c h u s t e r .

A. Thau, Die chemische Ausnutzung des Koksofengases. Besprechung der ein- 
schlagigen neueren Verff. (Gas World 97- Nr. 2509. Coking Section 9fr~-98. 3/9.
1932.) S c h u s t e e .

F. C. Bunge, Metlianterwertung im  Koksofengas. Hinweis auf die Schwierigkeiten 
der Methanspaltung m it Wasserdampf. Geringer wirtschaftlicher Nutzen u. erhohto 
Bldg. von Stickoxyden, die eine groBe Gefahr fiir eine nachfolgende Trennung dureh 
Tiefkiihlung bedeuten. (Metallborse 22.1053—54.17/8.1932. Mikolow, Polon.) J . S c h m .

Olof Holmqvist, Untersuchung iiber den Naphthalingehalt des Gases ton Horizontal- 
retorten- und Vertikalkammerófen. Das Gas aus den Horizontalretorten enthielt 25,7 
bis 32,0 g CloHs/100 cbm, jenes aus den unter gleichen Bedingungen betriebenen 
Vertikalkammern 12,2— 13,6 g CloH8/100 cbm. (Gas- u. Wasserfach 75. 700—01.
27/8. 1932. Linkoping, Schweden.) S c h u s t e e .

G. Free, Versuche uber Druckhydrierung ton Urteer. Hydrierung techn. Urteerc, 
ihrer sauren Bestandteile, ihrer bis 300° u. ihrer iiber 300° sd. Neutralóle im Auto-
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klavcn bei Hochsttempp. um 425°, ohne Katalysatoren u. Wasserstoffanfangsdrucken 
yon etwas iiber 100 at, der Urteere m it Zusatzen yon l° /0 Ammonmolybdat bzw. 
Fe20 3 bei 300 bzw. 350° u. Wasserstoffanfangsdrucken von 150 at. — Hohe Rk.- 
Tempp. allein bewirken bereits erhebliche Veranderungen: reichliche Gasbldg., ins- 
besondere M ethan u. Homologe, nebenbei ist Wasserstoffanlagerung wahrscheinlich. 
Im  Gegensatz zum Verh. von Erdól beim Cracken wird hier durch den hohen Druck 
die Metkanbldg. nicht zuriickgedrangt. Die iiber 300° sd. Neutralóle werden am 
starksten umgewandelt, es folgen die sauren Bestandteile; die niedrig sd. Neutralóle 
werden nur wenig yerandert. Durch die starkę katalyt. Wrkg. des Ammonmolybdats 
werden bereits bei 300° groBe Mengen yiscoser Neutralóle gebildet. Das Fe20 3 wirkt 
bei 300° wenig, bei 350° iiberwiegen bereits therm. Zerss. Die Vorgange bei der 
Hydrierung wurden durch Aufarbeitung der Rk.-Prodd. unter Verwendung ver- 
schiedener Losungsmm. (Trennungssehema nach HOFFMANN) verfolgt. Zur Be- 
urteilung der einzelnen Teerbestandteile kónnen die fiir Erdól u. seine Destillate 
bekannten Trennungsmethoden herangezogen werden; sie ermóglichen aber keine 
glatte Aufteilung in einzelne Kórpergruppen. (Brennstoff-Chem. 13. 321—28. 1/9. 
1932. Bochum.) _ S c h u s t e r .

O. Kruber, Beitrarje zur Kenntnis der hohersiedanden Fraktionen des SteinkoMen- 
teerscliweróls. Die von 220—265° iibergehenden Anteile des Steinkohlenteerschweróls 
bestehen wesentlich aus Naphthalin, Mono- u. D imethylnaphthalin u. Diphenyl (vgl. 
C. 1930. I. 522). Dic Zus. des bis 300° iibergehenden Schwerólnaehlaufs, der m it den 
Anthracenolvorlaufen 3—4%  des Gesamtteers ausmachen kann, ist bisher unsicher; 
ais Hauptbestandteile findet man Acenaphthen, Diphenylenoxyd, Fluoren u. die beiden 
Naphthole angegeben (A. S p i l k e r ,  Kokerei u. Teerprodd. der Steinltohle [Halle 1920]. 
S. 136). Unzweifelhaft mussen aber die betreffenden Fraktionen viel mehr Einzel- 
bestandteile enthalten. Eine eingehende Unters. der Fraktionen 270—300° u. 300—320° 
fiihrte in der T at zur Isolierung einer ganzen Reihe neuer Stoffe. In den um 270° sd. 
An teilen spielen homologe Naphthaline mengenmaBig keine Rolle m ehr; sie werden 
von methylierten Diphenylen abgelost. Die Trennung dieser KW -stoffe gelang durch 
Sulfurierung u. Ausnutzung der yerschiedenen Spalttempp. der einzelnen Sulfonsauren, 
die Konst.-Aufklarung durch Oxydation u. Abbau zum Diphenyl. In  der Fraktion 
290—300° fand sich weiterhin ein fl. KW -stoff C13H 12, der anfangs fiir ein homologes 
Acenaphthen gehalten wurde; er gab aber bei der Oxydation m it K 3Fe(CN)„ Naphthalin-
1,2-dicarbonsaure u. ist somit 4,5-Benzoindan. Die Sulfosiiure gibt bei der Kalischmelze' 
6-Oxy-4,5-benzoindan, das m it C6H 5-N2C1 einen o-Oxyazofarbstoff liefert. Durch 
Oxydation von 4,5-Benzoindan m it Na2Cr20 7 erhalt man 4,5-Benzoindanon-(3). Homo
loge des Acenaphthens scheinen im Steinkohlenteer nicht yorzukommen. — Der O-Gch. 
der von Phenolen u. Basen befreiten Schwerólfraktionen ist auffallend hoch; er betriigt 
bei Kp. ca. 300° >3% > bei Kp. 310—320° > 4 %  u. riih rt von Homologen des Diphenylen- 
oxyds her, aus denen sich die Fraktion 300—320° fast zur Halfte zusammensetzt. Aus 
dem yorliegenden Gemisch zahlreicher Isomerer wurde l-Methyldiphenylenoxyd isoliert; 
es wurde durch KOH zu 3-Methyl-2,2'-diphenol aufgespalten, dessen Dimethylather 
sich zu 2-Methoxyisophthalsiiure abbauen lieB. — In  der Fraktion 300—320°, die 
kaum noch homologe Diphenyle enthalt, finden sich in betrachtlicher Menge homologe 
Fluorene, yon denen 2- u. 3-Methylfluoren isoliert werden konnten. Trennung erfolgte 
iiber die Methylfluoren-9-carbonsaureester. — Die neutralen Fraktionen 270—300° ent- 
halten nur ca. 0,3%  S u. N. An nichtbas. N-Verbb. wurden die beiden Naphthonitrile 
nachgewiesen. Oberhalb 300° steigt der S-Geh. rasch an infolge des Auftretens yon 
Diphenylensulfid (Kp. 330°). Wie alle Teerfraktionen enthalten auch die Schwerol- 
nachlaufe geringe Mengen (ca. 1%) Paraffine, die bei den wiederholten Sulfurierungen 
unangegriffen iibrigbleiben. Isoliert wurde n-Nonadecan (?), C19H,10, K p.,70 328°,
F . 33°. — Die von ca. 3—6%  bas. u. ca. 4—5%  sauren Anteilen befreite Fraktion 
270—300° besteht aus ca. 40%  homologen Diphenylen, Acenaphthylen, D im ethyl
naphthalin u. Benzoindan, ca. 35%  Diphenylenoxyd u. Homologen, ca. 22% Fluoren 
u. anderen aromat. KW-stoffen u. Paraffinen, 3%  S- u. N-Verbb.; die Fraktion 300 
bis 320° enthalt ca. 40%  Homologe des Fluorens, ca. 40%  Homologe des Diphenylen- 
oxyds, ca. 15%  Phenanthren, Anthracen u. Paraffine, 5%  S u. N-Verbb.

V e r s u c h e .  Ais Ausgangsmaterial dienten die Mutterlaugen des Nachlaufs 
der Aeenaphthenfraktion, die durch mehrtśigiges Abkiililen yon den festen Anteilen 
(sog. „Mischkrystalle", aus Acenaphthen, Diphenylenoxyd u. wenig Fluoren bestehend), 
durch Behandeln m it Lauge u. verd. ILSO., yon saurcn u. bas. Anteilen befreit wurde.
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Kp. 273—295°. Dureli wiederliolte Dest. m it Kolonne unter vermiiidertem Druck 
wurden. enger sd. Fraktionen gewonnen, die sulfuriert wurden. Einzelheiten der Sul- 
furierung u. Trennungen der Sulfonsauren vgl. Original. 3-Mełhyldiphenylsulfon- 
sauren-(4) ( ?), aus der F raktion 272—275°. K-Salz, B latter aus W. Amid, C13H ,30 2NS, 
Nadeln aus A., F. 174— 175°. 4 ( 1)-Oxy-3-methyldiphenyl, C13H l20 , aus der Sulfonsaure 
dureh Kalischmelze. Nadeln aus Toluol, F . 114°. Gibt m it C6H5-N2C1 den o-Oxyazo- 
farbstoff, C10H 16ON2, braune SpieCe aus A., F . 128—129°. 4 ( t)-Methoxy-3-metliyl- 
diphenyl, CX4H 140 , Nadeln aus A., F . 75—76°. Gibt m it KMnO,, Benzoesaure. — 
3-Mełhyldiphenyl, C13H 12, aus dem K-Salz der Sulfonsaure u. 70%ig. H 2S 04 dureh 
Dest. m it iiberhitztem Dampf bei 160—170°. Kp.748 269°, D.20., 1,0121, n D20 =  1,60355. 
Gibt m it KMnO., Diphenylcarbonsaure-(3), P lattchen aus A., F . 165°, die beim Gliihen 
m it CaO Diphenyl liefert. — 4-Mcthyldiphenyl ist schwerer sulfurierbar u. reiehert 
sich in den letzten Sulfurierungsgemisohen ais 4-Mdhyldiphenylsulfonsaure-(2') (?) an. 
K- u. Na-Salz bilden Blattchen. Amid, CI3H 130 2NS, Prismen aus A., F . 236—237°. 
Dureli ■ Kalischmelze des K-Salzes 2' ( ‘l)-Oxy-4-methyldiphenyl, CJ3H 120 , Blattchen,
F. 155—156°. 2' ( 1)-Mdhoxy-4-methyldiphenyl, C,4H 140 , P latten , F. 109°. Gibt m it 
KM n04 Terephthalsaure. — Azofarbstoff, CWH 10ON2, aus 2' ( ?)-Oxy-4-methyldiphenyl 
u. C6H5-N„C1, braunhchgelbe Nadeln, F. 117°, 1. in verd. KOH kirsehrot, in A. hellgelb, 
auf Zusatz von KOH dunkelrot. 4-Mdhyldiphenyl, aus der Sulfonsaure u. 70°/oig. 
H 2S 0 4 bei 190—200°. Blattchen oder Prismen aus A., F. 48°. K p.752 271—2 7 2°. Gibt 
m it KMnO., Diphenylcarbonsdure-(4), Nadeln aus A., F. 222°. — 4,5-Benzoindansulfon- 
saure-(6), aus der Fraktion 296—299°. B latter aus 30%ig. H 2S 04. NaCjjHuOaS +  
1V» H20 , Nadeln aus W. Amid, C13H 130,N S, Nadeln, F . 204— 205°. — 4,5-Benzoindan, 
C,3H 12, aus der Sulfonsaure u. 70“/oig. H 2S 04 bei 100—110°. Kp.757 294—295°, D.2°4
1,066, nD20 =  1,62 90. Verharzt leicht, wird am Lieht gelb. Pikrat, Ci3H 12 +  C6H30 7N3, 
orangefarbige Nadeln, F . 110°. ■— Naphthalindicarbonsaure-(l,2), aus 4,5-Benzoindan 
oder aus 2-Methylnaphtlioesaure-(l) m it K 3Fe(CN)0 in verd. KOH. Dimetliylester, 
gelbliehe Prismen aus A., F . 85°. Anliydrid, Nadeln aus Bzl., F. 163—164°. — 4,5-Benzo- 
indanon-{3), C13H 10O, aus Benzoindanon u. N a2Cr20 7 in Eg. Nadeln aus Eg., F . 105°,
1. in H 2S 04 gelb m it blauer Fluorescenz. Oxim, C13H „ON, gelbliehe Nadeln, F . 175 
bis 176°. — 6-Oxy-4,5-benzoindan, C13H 120 , aus dem Na-Salz der Benzoindansulfon- 
saure-(6) in der Kalischmelze. Etwas dunkle Prismen aus Toluol, F . 122°. G ibt m it 
C0H5-N2C1 einen o-Oxyazofarbstoff, C]9H 10ON2, grunlieh schillernde Nadeln aus Essig- 
ester, F . 145°, unl. in verd. KOH. — Die aus der Fraktion 296—299° erhaltenen Sulfon
sauren von 3,4'- u. 4,4/-Dimethyldiphenyl sind schwer trennbar; beim Erhitzen m it 
70%ig. H 2S 04 u . iiberhitztem Dampf auf 150—180° wird die Sulfonsaure von 4,4'-Di- 
methyldiphenyl gespalten, die von 3,4'-Dimethyldiphenyl bleibt unangegriffen. 4,4'-Di- 
methyldiphenyl wird in grófierer Menge aus den unsulfurierbaren Anteilen der Fraktion 
296—299° direkt erhalten. 4,4'-DimetJiyldiphenyl, C14H 14, Prismen aus A., F . 121—122°.
3,4'-Diinethyldip]ienylsulfonsdura-(x). Na-Salz, B latter. Amid, C14H lsÓ2NS, Nadeln,
F. 204°. Aus dem Na-Salz der Sulfonsaure m it H 2S 04 u. iiberhitztem Dampf 3,4'-Dimełhyl- 
diphenyl, C14H 14, F. 14— 15°, D.204 0,998, nD20 =  1,597 13. Gibt m it yerd. H N 03 eine 
Monocarbonsaure, C14H ,20 2, Blatter, F . 193—194°, die dureh sodaalkal. K M n04 zu 
Diphenyldicarbonsaure-(3,4') oxydiert wird. Nadeln aus Eg., F . 332°, Dimethylester,
F. 98—99°. — l-Methyldiplienylanoxyd, CI3H 100 , wurde in der Fraktion 296—299° 
dureh Kalischmelze bei 340—350° oder direkt in Form des Pikrats nachgewiesen; 
entsteht aus 3-Methyl-2,2'-diphenol beim Erhitzen m it ZnCl2 auf 265— 270°. Kandis- 
zuckerahnliehe Krystalle, F . 45°, K p.7C0 298°. Pikrat, Cł3H ,0O +  C0H 3O7N3, hellgelb,
F . 94°. Gibt m it KM n04 Diphenylenoxydcarbonsaure-(1), Cł3H 80 3, Nadeln, F. 209 
bis 210°. — 3-Metliyl-2,2'-diphenól, C13H 120 2, Nadeln aus Toluol, F . 101—102°, K p.762 3 26 
bis 327°, K p.j5 195°. Dimetliylather, C15H 1,50 2, Prismen aus A., F. 107— 108°. Liefert 
m it alkal. KM n04-Lsg. 2-Methoxyisophtlialsaurc, C9H s0 5, Nadeln aus W., F . 225°. — 
Bei der Kalischmelze der Fraktion 296—299° entsteht NH3; neben den Phenolen lassen 
sich a- u. f3-Naphthoesaure u. dam it die beiden Naphthonitrile (Kp. 297° u. 304—305°) 
nachweisen. — Nachweis von 2-Methylfluoren in der Fraktion 310—316° erfolgte dureli 
Verschmelzen m it Na, Behandeln m it W., Umkrystallisieren aus A. (das anscheinend 
einheitliche Prod., F . 85° ist ein Gemisch), erneutes Sclimelzen m it Na, Behandeln 
m it C 02 bei 170—180°, Vcrestern m it Methanol +  HC1 u. Fraktionieren. 2-Methyl- 
fluorencarbonsaure-(9)-methyl&ster, C10H 14O2, Nadeln aus A., F . 104—105°, K p.15 215 
bis 217°. Gibt beim Kochen m it verd. KOH u. etwas A. 2-Metliylfluorenon, C14H10O 
(gelbe Nadeln aus Lg., F . 92°) u. 2-Methylfluorencarbonsaure-(3), C15H120 2, Nadeln aus
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A. oder Toluol, F . 210—211°. Daraus beim Erhitzen iiber den F. 2-Hethylfluoren, 
CUH12, B lattchen aus A., F . 104°, K p.760 317—319°. Durch Oxydation m it Na2Cr20 7 
in Eg. 2-Methylfluorenon (s. o.) u. Fluorenoncarbonsaure-{2), CI4H 80 3, gelbe Nadeln 
aus A. oder Eg., F . 332°. — Oxydiert man die oben erwahnten Mischkrystalle (F. 85°) 
mit Na2Cr20 7 in Eg., so erha.lt man Fluorencarbonsaure-{3) (gelbe Blattchen, F . 283 
bis 284°) u. 3-Methylfluorenon (gelbe Prismen, F. 69°) (vgl. S ie g l i t z  u. SCHATZKES, 
Ber. Dtsch. chem. Ges. 54 [1921]. 2070); dam it ist 3-Mcthylfluoren nachgewiesen. — 
Diplienyldicarbonsaure-(2,4'), aus Fluorenoncarbonsaure-(2) u. geschm. KOH. Gibt 
beim Gluhen m it CaO Diphenyl, bei der Oxydation m it alkal. KMnO., Terephthalsiiure. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 1382—96. 14/9. 1932. Duisburg-Meidorich, Ges. f. Teer- 
venvertung.) OSTERTAG.

J. R. Partington und W. Cr. Sllilling, Berechnungen iiber das Wassergas-Oleich- 
gewicht. (Vgl. C. 1932. II . 1727.) Inhaltlich ident. m it der C. 1932.1. 3017 ref. Arbeit.
— W. M. D. Bryant, Erwiderung (Berichtigung). (Ind. engin. Chem. 24. 591—93. 
Mai 1932. London u. Wilmington, Del.) S c h u s t e r .

Franz Fischer, Helmut Pichler und Rolf Reder, Ober den E influp  katalytischer 
Zusatze und verminderten Druckes au f die Einstellung des Generatorgasgleichgewichtes 
iiber Halbkoks. Unters. des Gleichgewichts C +  C02 =  2 CO bei 500—700° und 
Drucken unter 20 mm Hg. Bei 500° laBt sich das Gleichgewicht durch verminderten 
Druck fast vollstandig nach der CO-Seite verschieben. Berechnung der Gleichgewichte 
iiber Graphit fiir niedrige Drucke ergibt Versehiebung nach der C02-Seite gegeniiber 
den Halbkoksgleichgewichten. Minerał. Zusatze erhóhcn dię Rk.-Geschwindigkeit 
der Einw. von C02 auf Halbkoks; dio reaktionsbeschleunigende Wrkg. steigt m it zu- 
nehmender Basizitat des Zusatzes, am giinstigsten verhalten sich Na- u. K-Carbonat. 
(Brennstoff-Chem. 13. 346— 50. 15/9. 1932. Muhlheim-Ruhr.) S c h u s t e r .

I. N. Beall, Besclirankte Oxydation von Kohlenwasserstoffen. Vf. bespricht dio
Oxydationsrkk. von Naturgas zwecks Gewinnung von Alkoholcn, Aldehyden, Athern, 
Ketonen, Sauren u. Saureanhydriden. (Refiner and natural Gasoline Manufacturer 11. 
463— 67. Aug. 1932.) K. O. M u l l e r .

Max Neuhaus und L. F. Marek, Die thermische Zersetzung von n-Bulan in primare 
Produkte. Die pyrogene Zers. von techn. n-Bulan  (m it einem Geh. von 1,6% Isobutan) 
in der von S c h n e i d e r  u . F r o l i c h  (C. 1 9 3 2 . 1 .  898) beschriebenen Apparatur bei 600° 
liefert an prim. Zers.-Prodd. (Mol.-% des in Rk. getretenen Butans); 48,5 Methan u. 
Propylen, 34,5 Athan u. Atliylen, 16,0 Wassersloff u. Butylen. Bei 650° entsteht auch 
etwas Propan-, Butadien oder aromat. KW-stoffe wurden nicht gefunden. Es werden 
Geschwindigkeitskonstanten fiir die Rk. erster Ordnung angegeben. (Ind. engin. Chem.
2 4 .  400—02. April 1932. Cambridge, Mass., Inst. of Technology.) B e r s i n .

V. Charrin, Die bitumindsen Schiefer von Vagnas. (Vgl. C. 1932. I I . 2265.) Aus- 
fuhrhcher Bericht uber die Resultate bei der Dest. des Schiefers. (Chaleur et Ind. 13. 
463—66. Ju li 1932.) Co n s o l a t i .

— , Der Irak und seine Erdolindustrie. (Petroleum Times 2 8 .  219—21. 3/9.
1932.) K. O. M u l l e r .

M. Mizuta, Eigenschaflen von japanischem Erdól. (Vgl. C. 1932. I I .  1395. 318.) 
Die verschiedenen japan. Erdólvork. werden auf dio in ihnen Yorkommenden KW- 
stoffe besprochen. (Journ. Fuel Soc. Japan 11. 90—91. Aug. 1932.) K. O. M u l l e r .

Johannes H. Bruun und Mildred M. Hicks-Bruun, Mitteilung iiber das wahr- 
scheinliche Vorkommen von 2,2-Dimethylpenlan im  Midkontinent-Erdiil. Durch ver- 
gleichende Bestst. des Refraktionsindex u. des Infrarotabsorptionsspektrum s einer 
Fraktion 80— 80,5° des Midkontinent-Erdóls u. ahnlicher synthet. Mischungen be- 
kannter Zus. wurden in der Erdolfraktion geringe Mengen von 2,2-Dimethylpentan 
festgestellt. Einzelheiten im Original. (Bureau Standards Journ. Res. 9. 53— 59. 
Juli 1932.) K . O. M u l l e r .

Arch. L. Foster, Starkę Andcrungen in  der Ausfiihrung zeigen eine neue Periode 
des Crackens infliissiger Phase an. Fortschrittsbericht der letzten Jah re iiber die Entw. 
des Crackens in fl. Phase. Das neue D uB B S -S ystem  wird besprochen. (National 
Petroleum News 2 4 . Nr. 30. 29—31. 27/7. 1932.) K . O. M u l l e r .

Joel H. Hirsch, Modeme Alchemie in  der Erdolraffination. Situationsberieht an 
Hand von Bildern u. Betriebsbeschreibung der Hydrierungsanlage der S t a n d a r d -O il  
Co. in Bayway. (World Petroleum 3. 381—84. Sept. 1932.) K. O. M u l l e r .

A. E. Mockler, Erkldrung iiber die Hauptcharakteristik des Hydrierungsprozesses 
und Anmeldung der Piane fiir  ein neues Motorendl. Beschreibung der Hydrierungs-
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anlage der S t a n d a r d -O il  Co. in Bayway sowie Angabe der physikal. u. chem. K on
stan ten  des neuen „Essolube“-Schmierols, das min auf den M arkt kommt. (Oil Gas 
Journ. 31. Nr. 13. 10— 11. 18/8. 1932.) K. O. M u l l e r .

— , Der Hydrierungsprozefi ist nun eine bcwiesene Tatsaclie. Betriobszahlen u. 
Durchsatzmengen m it Temp.-Angaben fiir die Gewinnung von Antiklopfkraftstoff u. 
Schmierol in der Hydrierungsanlage der STANDARD-OlL Co. in Bayway. (Petroleum 
Times 28. 235—36. 3/9. 1932.) _ K. O. M u l l e r .

George Reid, Die Hydrierung iśt bewiesen durch die Entwicklung in  Bayway. 
Besehreibung der Anlage der S t a n d a r d  O i l  Co. in Bayway. (Refiner and natura! 
G asolino Manufaeturer 11. 449—53. Aug. 1932.) K . O. M u l l e r .

Richard KiSSling, Der deutsche Apparatebau und das Erdól. Vf. stellt im Gegen- 
satz zu SiEBENECK (vgl. C. 1932. II. 2569) fest, daC die erste kontinuierliche Raffination 
von Bzn. von der P e t r o l e u m -R a f f i n e r i e  VORM. A. K o r f f  in Bremen zu Anfang 
1890 in Betrieb gesetzt wurde u. wahrend 25 Jalire befriedigend arbeitete. (Cliem.- 
Ztg. 56. 704. 3/9. 1932.) K . O. Mu l l e r .

Hans Siebeneck, Der deutsche Apparatebau und das Erdól. (Vgl. vorst. Ref.) Fort- 
setzung der Polemik. Auch andere Firm en (Ch e m . F a b r ik  E i s e n b u t t e l , L u b e c K 
u n d  Co. in Braunschweig) besaBen vor dem Krieg bereits kontinuierlich arbeitende 
Raffinationsanlagen. (Chem.-Ztg. 56. 704. 3/9. 1932.) K. O. Mu l l e r .

W. H. DenniS, Erdolraffinerie in Patagonien. Besehreibung der in  den Comorodo 
Rivadavia Olfeldern (Argentinien) erreichteten K ELLO G G -D estillations- u. Cr o s s - 
Crackanlage (Arbeitsweise). (Ind. Chemist chem. Manufaeturer 8. 281—82. Aug.
1932.) K . O. Mu l l e r .

E. R. Lederer und E. W. Zublin, Wooditerde. Eigenschaftcn und Verwendungs- 
gebiet. Die W oodit-Erde der T h u r b e r  E a r t h e n  P r o d . Co . in F ort W orth (Texas) 
ist eine bentonit. Erde. m it 15%  Feuchtigkeit, die einen osmot. Druck von 21/2 inch 
im Kollodiumsack, der in dest. W. hangt, erzeugt. Sie ist zu 20%  I. in H 2S 04 u. besitzt 
in trocknem Zustand ein spezif. Gewicht von 1,59. Bei direktem Erhitzen auf 500° F 
yerliert die Erde 13°/0, auf 870° F  20% Wirkimgskraft, wahrend ein Erhitzen im Luft-

O H ^ O H  /O H  /O H ł-S !  OSi-----O—Si^-OH (OII)2—Si O S i< 0H

o /  X ° H O7 ^/ u  / O H  /O H  /  / O H  0
I  A l - O - S i — O—Sif-O H  -------»- I I  A l - O - S i — O—S i< X w

\ n  '"-OH \ O H  \  '-O H  UH
\  / 0H ° \Si-----O - S i f O H  ,OH. \  n  , . ^ 0

O H ^ O H  \ O H  (OH)j bi-----O— b i < 0 H
bad auf 500° F  keine Yerminderung der W irkungskraft hervorruft. Vff. geben eine 
Schnell-W.-Best. auf h., in einem Olbad erliitzten P latten  an. Wegen der A lkalitat ist 
die Erde besonders wirksam nach der H 2S 0 4-Wasche zu yerwenden. Vergleichsverss. 
m it anderen Erden im Original, ebenso Diagramme u. Formelbilder. Entgegen der 
Ansicht von HASEMAN (C. 1929. II . 3265), daB der akt. Bestandteil bei der Entfarbung 
eine freie Dikieselsaure ist, finden Vff., daB m it H 2SO,, behandelte W oodit-Erde nach 
der Trocknung 5,5°/o Al enthalt, u. schlieBen daraus, daB der akt. Bestandteil nicht 
die Dikieselsaure, sondern ein Al-Salz derselben (I) ist. Bei der Trocknung wird H2P 
abgespalten u. es entsteht H. Weitere Umwandlungsmóglichkeiten durch H 20-An- 
lagerung u. -Abspaltung im Original. Mit N H 3, Bauxit, ZnO u. CaO aktiyierte Erden 
ergeben gegeniiber der W oodit-Erde allein etwas bessere Entfarbung, dagegen gelit 
die SZ. des m it den ak tm erten  Erden behandelten Ols nicht bis auf 0,018 lierunter. 
(National Petroleum News 24. Nr. 35. 27—33. 31/8. 1932.) K. O. Mu l l e r .

W. L. Rifenberick, Rektifikation und ihre Anwendung bei straight-run Benzinen. 
Zur Qualitatsverbesserung von straight-run Benzinen u. zur Verminderung der Ver- 
dampfungsverluste u. des Dampfdruckes wurde yon der FoSTER WHEELER Co. eine 
Rektifizieranlage errichtet, die mittels einer Kolonne ein entbutanisiertes Fertig- 
prod. liefert. Besehreibung der Arbeitsweise des Vakuumsystems m it Wasserkiihlung 
an Hand von Betriebsplanen u. Bildern. Vergleichsanlagen u. Siedesekalen. (National 
Petroleum News 24. Nr. 31. 25— 32. 3/8. 1932.) K. O. M u l l e r .

— , Der Asphalt. Definition fiir yerschiedene bituminóse Gesteine. Vork. in 
Frankreich. (Rey. gen. Matieres piast. 8. 387—95. Ju li 1932.) Co n s o l a t i .

R. Wilhelmi, Uber den kolloidalen Aufbau der Asphalte. Zusammenfassendes
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uber dio Definition von ,,Bitumen“ nacli Ansicht verschiedener Forscher u. den chem. 
Aufbau der Asphalte nach R ic h a r d s o n  u . M a r c u s s o n . Vf. untersucht dann das 
Wesen des kolloidalen Aufbaus der Asphaltbitumina unter besonderer Bcriicksichtigung 
der NELLENSTEYNschen Arbeiten, u. versucht, die Asphaltbestandteile nach RlCHAKD- 
SON u. Ma r c u s s o n  in die kollo idchem . Einteilung von N e l l e n s t e y n  einzugliedern. 
Zur Trennung yon Asphalten, Harzen u. Olen wird ein in Anlehnung an die Methode 
von Ma r c u s s o n  ausgearbeitetcs Verf. angegeben. Vf. bespricht die Eigg., die Asphal- 
tene u. Harze den Asphalten verleihen, u. die Verff., die zur Kennzeichnung der physikal. 
Eigg. der Asphaltc unter besonderer Bcriicksichtigung ihrer kolloiddispersen N atur 
Verwendung finden. (Erdól u. Teer 8. 320. 15 Seiten bis 433. 1932. S tu ttgart, Techn. 
Hochsch.) Co n s o l a t i .

— , Zweistufenasphaltdestillation in  einem Ofen. 2 Róhrenkessel (der eine fur 
Vakuumdest. u. der andere zur Dest. unter Atmospharendruck) werden in einem Ofen 
gemeinsam geheizt. Die S ta n d a r d - O i l  Co. setzt tiiglich 5000 barrels Rohól durch 
diese Anlage u. erzeugt gleichzeitig Schwerbenzin, Gasól, Schmieról, StraBenasphalt 
u. Brikettpech. Beschreibung der Arbeitsweise an Hand eines Betriebsplanes. (National 
Petroleum News 24. Nr. 30. 26—28. 27/7. 1932.) K. O. M u l l e r .

E. I. Barg, „Entschichtung“ in  Oemischen von Erdólasphalten und Steinkolilen- 
peclien. Die Entmischung in Steinkohlenpech- u. Asphaltgemischen ist vollstandiger, 
ais in Gemischen m it Steinkohlenteer. Erdólasphalte vermischen sich um so besser 
mit Pech, je hdher ihr F ., ihre H artę u. D. Ein homogenes Bitumen m it guter D uktilitat 
kann man erhalten durch Vermischen von 75% Steinkohlenpech, F. 115°, u. 25%  Erdól- 
asphalt vom Erweicliungspunkt 180°. N aturasphalt (Schugurowasphalt) laBt sich in 
allen Verhiiltnissen m it Erdólasphalten vermischen. Ein Schugurowasphalt vom Er- 
weichungspunkt 72° lieB sich im Verhaltnis 50 : 50 m it Pecli zu einer hoinogenen 
M. von glanzendem Bruch yermischen. Je  niedriger der F. des Asphalts, um so sclilechter 
liiBt er sich m it Pech vermischen. Durch Behandeln m it Bzl. vom C befreites Pech 
laBt sich m it hochschmelzenden Erdólasphalten zu Prodd. vermischen, die erheblich 
bessere Eigg. besitzen ais die Komponenten. Bei PreBverss. (250 at, 100— 150°) wurde 
eine teilweise Entschichtung der Gemisclie beobachtet. (Piast. Massen [russ.: Plasti- 
tscheskije Massy] 19 3 1 . No. 1/2. 30.) S c h o n f e l d .

G. D. Krejtzer, Entschichtung in  Gemischeti von Erdólasphalten und Steinkohlen- 
peclien. Einwande gegen die Beobachtungen von Bajrg (vorst. Ref.). (Piast. Massen 
[russ.: Plastitseheskije Massy] 1931 . No. 1/2. 36.) Sc h o n f e l d .

A. Maillard, Die Einwirkung hoher Temperatur en a u f Mineralole. Vf. unter - 
Suchte das Verh. von Olen bei hohen Tempp., wie sie in Verbrennungsmaschinen u. 
elektr. Olschaltern auftreten. Die Verss. (Bilder u. genaue Arbeitsweise im Original) 
fuhrte er aus 1. durch Lichtbogen zwischen 2 Kupferelektroden u. 2. durcli Erhitzen 
mittels eines Kohlenfadens, der durch elektr. Heizung auf die gewiinschte Temp. ge
bracht wurde. Die erste Vers.-Weise gab zu ungenaue Resultate, wegen der Yeranderlieh- 
keit der Kupferelektroden u. dam it des Liehtbogens. Dagegen zeitigte die 2. Arbeits
weise interessante Ergebnisse. Der Alterungsgrad des Oles wurde durch die Gewiclits- 
zunalime des Kohlenfadens, durch Farbiinderung, SZ. u. Menge u. A rt der gebildeten 
Gase (speziell Geh. an Acetylen) bestimmt. Die Veranderung des elektr. Widerstandes 
des Kohlenfadens sowie die Menge der gebildeten Alterungsprodd. wurde gemessen. 
Vf. untersuehte nach dieser Methode den EinfluB des Raffinationszustandes u. Ur- 
sprung des Oles, kann jedoch noch kein absehlieBendes U rteil geben. Hingegen konnte 
er sehr deutlicli den EinfluB der im Ol gel. Luft, bzw. 0 2 auf die Olalterung beobachten. 
(Congr. Graissage, Compt. rend. 19 3 1 . 308— 17.) K . O. M u l l e r .

Teikichi Yamada, Untersuchungen iiber den Oxydationsmechanismus von Mineral- 
blen. I I I .  Einwirkung von verscliiedenen organischen Sauren. Um zu untersuehen, 
welche Rolle der Anfangssiiuregeh. von Mineralolen bei dem Osydationsbeginn spielt, 
fiigte Vf. yersehiedene organ. Sauren, wie Stearin-, Ol-, Naphthen-, Benzoe- u. Oxal- 
siiure, WeiBólen u. weniger raffinierten Olen im Betrage von 1 bis 10% zu u. fuhrte 
dann die kunstliehe Alterung in der analogen Weise aus wie in C. 1 9 3 2 . I. 1319 
beschrieben. Neben den erwahnten Sauren wurden dieselben Verss. auch durch- 
gefiihrt m it einer Saure, die durch Osydation von WeiBól erhalten wurde. Aus den 
Resultaten ist zu erselien, daB m it Ausnahme der Oxalsaure alle Sam-en die Oxydation 
von WeiBólen beschleunigen. Fur die weniger raffinierten Ole zeigten Ol- u. Stearin- 
siiure dieselbe Wrkg. Mineralólsśiuren, die im geschlossenen Oxydationskessel erhalten 
wurden, beschleunigen die Alterung von raffinierten Olen, wahrend die Sauren, die im
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offonen Oxydationskcssel gewonnen wurden, die Alterung yerzógern u. das in dom 
steigenden MaBe, wie die Oxydationsdauer betrug, um diese Saure zu erhalten. Der 
Unterschied in diesen beiden Sauren bestekt darin, daB die erstere eine gróBere VZ. u. 
Neutralisationszahl besitzt, heller in der Farbę is t u. eine geringere Viscositat aufweist 
ais die letztere. Doeh sind diese Differenzen zu klein, um darauf ihr yerschiedenes 
Verh. bei der Oxydation von raffinierten Mineralólen zu begriinden. (Journ. Soc. 
chem. Ind., Japan  [Suppl.] 35. 202 B. Mai 1932. Elektrotechn. Lab. d. Yerkehrs- 
ministeriums Tokio.) K . O. M u l l e r .

G. Hugel, Bezielmngen zwischen Viscositat und Konstitution von Kohlenwasser- 
stoffen hohen Molekulargewichts. Zwecks Erm ittlung der Konst. der Mineralole wurden 
hochmolekulare KW-stoffverbb. hergestellt, um so festzustellen, welche dieser Kórper 
den naturlichen Mineralólen am meisten ilhneln. Durch destruktiye Hydrierung von 
Steinkohlenteer erhielt Yf. synthet. Ole, die aus einem Gemisch von hydrierten aromat. 
KW -stoffen bestanden, wie Anthraeen, Pyren, Naphthanthracen, Crysen, Picen usw. 
Diese Ole enthielten wenig KW-stoffe m it Seitenketten. Nur in Schwerólfraktionen 
fand Vf. methylierte KW-stoffe wie Dimethylanthracen u. Tetramethylpicen. Vf. 
gelang es, aliphat. Seitenketten in den aromat. Kern einzufuliren durch Kondensation 
von Alkyl- u. Acylchloriden m it Bzl., N aphthalin u. Anthraeen. Die so erhaltenen 
mono- u. polyalkylierten arom at. Verbb. wurden dann katalyt. hydriert u. diese Rk.- 
Prodd. auf ihr Viseositatsverh. gepriift. Vf. stellte fest: Bei RingschluB erfolgt stets 
Ansteigen der Viscositat. Mit der Anzahl der Ringe im Mol. bei gleichbleibendem Mol.- 
Gew. erhóht sieh die Viscositat. Die Viscositatskurve hiingt vom Mol.-Gew. ab. Je 
hoher das Mol.-Gew. des Oles ist, desto flacher ist seine Viscositatskurve. Durch Ein- 
fiihrung langer Seitenketten kann die Viscositatskurve merklich yerbessert werden. 
(Congr. Graissage, Compt. rend. 19 3 1 . 146— 61.) K. O. M u l l e r .

J .  E. Southcombe und J. H. Wells, Studien iiber unvollkommene Schmierung. 
Vff. borichten an Hand eines yon ihnen konstruierten App., der das Studium der voll- 
kommenen u. unvollkommenen Schmierung gestattet, iiber die gefundenen Unters.- 
Ergebnisse. Gemessen wurde der Reibungskoeff. bei verschiedenen Geschwindigkeiten 
von 1 cm bis mehrere m  pro Min. Verwandt wurden reine Mineralole m it oder ohne 
Zusatz von wenig Fettsaure. Die zwei Arten von Olfilmen, die bei der Reibung ent- 
stehen, andern sieh je nach Geschwindigkeit u. Druck. Wenn der Film nicht mehr 
die ganze auf ihm ruhende L ast tragen kann, dann bildet sieh ein piast. Schmierfilm; 
der Reibungskoeff. wachst dann auf mehr ais das 100 fache. Dieser Film yerhalt sieh 
in der k rit. Zone wie eine auBerordentlich yiscose Fl. (Congr. Graissage, Compt. rend. 
1 9 3 1 . 475— 86.) K . O. Mu l l e r .

S. A. Mc Kee und T. R. McKee, Lagerzapfenreibung im  Gebiet der lialbtrockenen 
(filmdiinnen) Schmierung. Vff. fiilirten an einer Reibungsmaschine Verss. aus unter 
Benutzung sowohl hochzinnhaltigem B abbitt (Antifriktions-) Metalls ais aueh hoch- 
bleihaltiger Lagerbronze u. arbeiteten m it Schmiermitteln von yersehiedener Vis- 
cositat iiber eine weite Spanne von Geschwindigkeit u. Belastung. Genaue Vers.- 
Beschreibung u. Arbeitsweise im Original, ebenso zahlreiches Kurven- u. Zahlenmaterial. 
Aus den zahlreichen Yerss. ist zu entnehmen, daB die Reibungseigg. von Lagerzapfen im 
Gebiet der filmdiinnen Schmierung ungefahr folgende sind: 1. Der Reibungskoeff. 
eines Lagerzapfens im Gebiet der halbtrockenen Reibung ist nicht allein eine Funktion 
der yerallgemeinerten Vers.-Variablen Z N /P , wobei Z  die absol. Viscositat des 
Schmiermittels in Centipoise, N  — Geschwindigkeit des Lagerzapfens, Umdrekungen/ 
Minutę, P — Lagerdruck in Pfund/ Quadratinch ist, sondern ist aueh abhangig von 
den speziellen W erten der individuellen Vers.-Variablen. 2. Fiir ein gegebenes Lager, 
das m it einem gegebenen Schmiermittel arbeitet, yerursacht eine Belastungs- oder 
Geschwindigkeitssteigerung eine Abnahme des W ertes Z N / P  bei dem Punkt der 
geringsten Reibung. 3. Auf dem Gebiet der filmdiinnen Schmierung yerursacht eine 
Belastungssteigerung bei proportionaler Geschwindigkeitssteigerung, um einen kon
stanten W ert Z  N / P  aufreehtzuerhalten, eine Verminderung des Reibungskoeff. fur 
ein gegebenes Lager, das m it einem gegebenen Schmieról arbeitet. 4. Die Zus. des 
Lagermetalles h a t eine ausgesproehene Wrkg. auf die Reibungseigg. des Lagers im 
Gebiet der filmdiinnen Schmierung, der P unkt der geringsten Reibung fiir eine 
Babbitt-Lagerschale t r i t t  erst bei einem betrachtlich niedrigeren W erte fiir Z N / P  ein 
ais fiir eine Bronze-Lagerschale ahnlicher AusmaBe bei denselben Vers.-Bedingungen 
betr. Schmieról u. Belastung. W eiterhin stellen Vff. fest, daB der Reibungskoeff. eher 
eine Funktion von Z ■ N / \ 'P  ais Z - N / P  ist. Der Reibungskoeff. im Gebiet der halb-
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trockenen Reibung hangt yon dem M etali ab, aus dem das Lager gebaut ist, wahrend 
im Gebiet der fl. Reibung der Reibungskoeff. unabhangig von der Zus. der Lager- 
metalle ist. Die Verss. werden fortgesetzt. (S. A. E . Journ. 31 . 371— 77. Sept. 
1932.) K . O. M u l l e r .

J. Duffour, Beitrag zum Studium iiber die spontane Entzun&ung von fetten Olen 
und mineralischen Schmierdlen. Vf. bespricht Betriebsunfiille, die durch Explosion 
von F etten  u. Mineralolen bei Bcriihrung m it 0 2 oder komprimierter Luft entstanden 
sind u. weist auf die W ichtigkeit der Frage hin. (Congr. Graissage, Compt. rend. 1 9 3 1 . 
471—75.) K. O. M u l l e r .

— , Schmieróle fiir  den Automobilmotor. Besprechung der an Autoole zu stellenden 
Anforderungen sowie Angaben iiber dio Veriinderungen wahrend des Betriebs. (Petro
leum Times 2 8 . 283—85. 17/9. 1932.) K . O. M u l l e r .

— , Praktische Winkę fiir  die Herstellung der konsistenten Fette. (Seifensieder-
Ztg. 59- 497—99. 3/8. 1932.) S c h ó n f e ld .

W. T. Sieber, Herstellung von Bleiseifen unter Beriicksichtigung der Schmiermittel. 
Herst. von Bleioleaten m it genauen Angaben der Arbeitsweise u. der Rkk. Angabe 
der Eigg. der Fertigprodd. betreffs der Schmiereignung. (Petroleum Engineer 3. Nr. 11. 
72—73. Ju li 1932.) K . O. Mu l l e r .

E. Bark, Betriebsstoffe fiir  Verbrennungskraftmaschinen. Gemeinverstandliche Be- 
trachtungen iiber Kraftstoffe fur Bzn.-, Diesel- u. Sehwerólmotoren. (Milchwirtschaftl. 
Ztrbl. 61 . 218—21. Aug. 1932.) . K. O. M u l l e r .

Gauthier, Experimentelle Untersuchungen mit pflanzlichen Olen. Beschreibung 
von motor. Verss. an langsam laufenden Dieselmotoren m it ErdnuBól, das sich bei den 
yerschiedenen Tempp. ais ausgezeichneter Kraftstoff erwies. Vorwarmung ist nicht 
nótig, nur muB die Kompression angepaBt werden. Genaue Angaben uber Motortypen 
u. Arbeitsweise sowio Vers.-Ergebnisse im Original. (Chaleur et Ind . 13 . 94—96.
1932.) K. O. Mu l l e r .

C. K. Francis, Die schnelle Enlwicklung der Luftfahrt war besonders moglich durch 
die starkę Qvnlitatsverbesserung der Kraftstoffe. Die Verbesserung der physikal. u. chem. 
Konstanten von Flugzeugkraftstoffen sowie die Verdampfungseigg. u. Antiklopfeigg. u. 
dereń Messungen werden an H and yon Beispielen, Tabellen u. Betriebserfahrungen 
besprochen. (Oil Gas Journ. 31 . Nr. 11. 14— 16. 4/8. 1932.) K. O. M u l l e r .

C. C. Monrad, Wdrmeubertragung in  den Leilungssektoren der Bóhrenkessel. (Ind. 
engin. Chem. 24. 505—09. M ai 1932.) K. O. Mu l l e r .

A. E. Beet, Die Bestimmung des Stickstoffs in Koks und Kohle durch Verbrennung 
mit Dampf. (Vgl. C. 1 9 3 2 . H . 480.) Die zu untersuchende Substanz wird m it der 
gleichen Menge N atronkalk gemiseht u. bis 900° im W.-Dampfstrom erhitzt. Das 
entstehende N H 3 wird in Schwefelsaure absorbiert. Die Ergebnisse stimmten mit 
denen nach ICj e l d a h l  uberein, wahrend die zum Vergleich ebenfalls lierangezogene 
Methode yon TER M e u l e n  im allgemeinen hohere W erte lieferte. (Fuel 1 1 . 304—06. 
Aug. 1932. Sheffield.) Sc h u s t e r .

H. E. Crossley, Die Verwendung von Selen ais Katalysator bei der Kjeldahl-Methode 
zur Bestimmung von Stickstoff in  Kohle und Koks. Mitteilung von Vers.-Ergebnisscn, 
betreffend den Vergleich des Hg-Katalysators m it dem Se-Katalysator. (Journ. Soc. 
chem. Ind. 51 . Transact. 237—38. 15/7. 1932.) S c h u s t e r .

Louis Bro, Der Schmelzpunkt von Kohlenasćhen. K rit. tjbersicht der yerschiedenen 
Best.-Methoden m it besonderer Berucksiehtigung einer internationalen Normung. 
(Journ. Usines Gaz 56. 422—31. 20/8. 1932.) SCHUSTER.

J. Arvid Hedvall imd Erik Askelóf, Einige Beóbachtungen iiber das Zusammen- 
backen und Sintern von Kohlenasćhen. Zur Aufklarung der Schlackenbildungseigg. 
yerschiedener Kohleaschen suchen Vff. die Tempp. zu bestimmen, bei denen durch 
Schrumpfung, Rekrystallisation oder Rkk. zwischen den festen Stoffen miteinander 
oder m it dem umgebenden Gas ein Zusammenbacken oder eine Agglomeration des 
erliitzten Aschcpulvers eintritt. Ais maBgebend hierfiir wird nach dem Vorgang yon 
T a m m a n n  die Temp. gewahlt, bei der ein m it geringer K raft in dem Pulyer um- 
laufender Riihrer zum Stillstand kommt, sie wird fiir reines Fe20 3 zu 911° gefunden. 
Ein erkennbarer Zusammenhang zwischen den so bestimmten Tempp. u. den Er- 
weichungs- u. F F . derselben Aschen scheint nicht zu bestchen. Die Methode ist auch 
m it starken subjektiyen Beobachtungsdifferenzen behaftet. —  Eine zweite Methode 
besteht in der Erm ittlung der Druckfestigkeit yon PreBkórpern, die aus Aschepulyer 
bei einer Reihe yon Tempp. um den Erweichungspunkt hergestellt sind. Die relatiye
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Druckfestigkeit solchcr PrcBkórpcr wird zu ca. 700 kg/qcm bestimmt, niedrigere Werte 
lassen darauf schlieBen, daB die Erweichungstemp. nicht erreicht bzw. Poren- oder 
Blasenbldg. eingetreten ist. (Jahrb. Ver. schwed. Gaswerke 1932. 12 Seiten. 
Sep.) R. K. M u l l e r .

H. A. J. Pieters und H. Koopmans, FeuchtigJceitsbestimmung in  SteinJcohle. 
K rit. Besprechung u. experimentelle Nachpriifung folgender M ethoden: Trocknung 
bei 105° an der Luft u. im  inerten Gasstrom; Extraktion m it A. (D o l c h , M ann- 
HEIMER, interferometr. Unters. des Extraktes). Zur kryohydrat. Best. eigneten sieli 
auch Gemische von Methylalkohol m it Tetralin, Xylol oder CCI4. (Chem. Weekbl. 
29. 509— 13. 3/9. 1932. Heerlen.) S c h u s t e r .

F. H. Garner und Kelly, BetraclUungen iiber die kinematische Viscositat und die 
AusflufSzeit. Vff. schildern die Vorteile der Viseositatsmessung im absol. System u. 
geben eine Methode an, um die AusfluBzeit eines jeden App. zu interpolieren. Sie be- 
sprechen die REDWOOD-, S a y b o l t - u . ENGLER-Viscosimeter u. geben genaue Be- 
rechnungen der Konstanten der einzelnen Typen an. Mathemat. Ableitung, Vergleiehs- 
werte, Diagramme u. genauer Literaturnachweis im Original. (Congr. Graissage, 
Compt. rend. 1931. 213—37.) K. O. Mu l l e r .

Weick, Beilrag zur Bestimmung von Viscositaten. Im  Betriebslaboratorium von 
Pechelbronn h a t Vf. alle ENGLER-Viscosimeter m it einem Eichól nachgeeicht, so daB 
die experimentellen Abweichungen der einzelnen App. untereinander nicht mehr ais 
1%  betragen. Vergleichswerte im Original. (Congr. Graissage, Compt. rend. 1931. 206 
bis 212.) K. O. Mu l l e r .

Societe Paix & Cie., Bemerkung iiber den Nacliweis von Harz in  konsistenten Fetłen. 
Genaue Arbeitsvorschrift fiir die STORCH-MORAWSKI-Rk. Es werden die moglichen 
Nebenrkk. besprochen, die den Nacliweis erscliweren kónnen. Zusammenstellung der 
Ansicliten anderer Autoren iiber den W crt der R k . (Congr. Graissage, Compt. rend.
1931. 80—82.) K . O. Mu l l e r .

M. Pontio, Bestimmung des Holzteers in  Mischungen, die Harze, Peche, Kautschuk 
oder Gutlaperclui enthalten, wie Chatterton, geteerte Bander usw. 1—2 g des trockenen, 
m it etwas NaOH alkal. gemaehten A .-Extrakts werden unter Schiitteln 10 Min. auf 
dem W.-Bad m it 15 ccm Eg. erwarmt. Nach Zugabe von 15 ceni k. W. wird in einen 
Seheidetrichter filtriert, m it Sodalsg. von 36° Bć neutralisiert u. m it Essigsiiure eben 
sauer gemaclit. Mit 20 ccm Chlf. wird ausgeschiittelt, filtriert u. m it 5 eem reinstem 
Eg. yersetzt. Nach Zugabe von 4 Tropfen MiLLONschem Reagens wird im W.-Bad 
bis zum beginnenden Sieden erwarmt u. hierauf im Seheidetrichter m it 50 ccm dest. 
k. W. geschuttelt. Die Chlf.-Lsg. wird dekantiert, m it 10 ccm NH3-W. von 22° Be 
iiberschichtet u. kraftig umgeriihrt. Das Chlf. wird dekantiert u. die filtrierte ammoniakal. 
Lsg. m it dest. W. in einem Reagensglas auf 10 ccm aufgefiillt. Man yergleicht dic
Farbung m it entsprechenden Lsgg., die aus reinstem norweg. Holzteer auf dieselbe 
A rt hergestellt wurden. (Ann. Chim. [2] 14. 339—40. 15/8. 1932.) CONSOLATI.

Koppers Co. oJ Delaware, Delaware, iibert. von: Mark Shoeld, Mount Lebanon 
Township, Herstellung von konzentriertem Ammoniakwasser. Die naher beschriebene 
Anlage gestattet die Gewinnung von hoehkonz. NH3-W., z. B. iiber 50%, ohne daB 
bei der Herst. eine besondere Kiihlung erforderlich ware. Man arbeitet so, daB die 
NH3-haltigen Gaso oder Dampfe zuniichst in  einer Absorptionsstufe m it W. behandelt 
werden. Das hierbei erhaltene NH3-W. wird in  eine Druckkolonne gebracht u. unter 
Druck dest. Die bei dieser Dest. anfallende Riiekstandsfl. kehrt nach Verminderung 
des Druckes in die Absorptionsstufe zuruck. (A. P. 1872 829 vom 17/5. 1929, ausg. 
23/8. 1932.) D r e w s .

North Shore Coke & Chemical Co., W aukegan, iibert. von: Walter D. Patton, 
Waukegan, 111., Entphenolieren ton Ammoniakabwassern nach dem Abtreiben des NH3 
unter Ver\vendung von akt. Kohle ais Absorptionsmittel, die nach dem Sattigen von 
dem Phenol befreit u. wiederyerwendet wird. Mehrere Abb. betreffen die Einriehtung. 
(A. P. 1873 629 vom 17/2. 1930, ausg. 23/8. 1932.) M. F. M u l l e r .

Barrett Co., New York, iibert. von: Stuart Parmelee Miller, New York, Ent- 
fernen von Phenolen aus phenolhaltigen Abwdssem, insbesondere aus Ammoniakwassern, 
dureh Extraktion m it neutralem benzolfreiem Steinkohlenteeról yon hóherem oder 
geringerem spez. Gew. ais W. (A. PP. 1873 900 u. 1873 901 vom 30/6. 1927, ausg. 
23/8. 1932.) M. F . Mu l l e r .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Entschuiefeln von Gasen. 
Die mehr ais 7 g S je ebm enthaltenden Gase werden m it akt. Kohle behandelt, wobei 
der S-Geh. der Gase zunaclist auf nicht mehr ais 7 g S je cbm gebracht wird. Alsdann 
folgt die Entschwefelung in iiblicher Weise. Zur Verminderung des S-Geh. der Gase 
werden sie m it Gasen gcringeren S-Geh. versetzt. (Hierzu ygl. F . P . 713 663; C. 1932.
I. 775.) (E. P. 370 466 vom 5/11. 1930, ausg. 5/5. 1932.) D r e w s .

Texas Co., New York, iibert. von: Addison S. Bailey, Houston, Filier. Der 
naher beschriebene Filterapp. dient besonders zur Behandlung von m it Adsorptions- 
mitteln versetztem Mineralól. Das F ilter gestattet die kontinuierliche Entfernung der 
zugesetzten Adsorptionsstoffe. bei einer Temp. von 350° F. Ferner eignet sich das 
F ilter zum Entwacliscn von Mineralól. Die auf dom Filter abgelagcrtcn Stoffe wrerden 
kontinuierlich durch Schaber abgenommen. (A.P. 1859 282 vom 4/10. 1928, ausg. 
24/5. 1932.) D r e w s .

Aktiebolaget Oljeeldning, Goteborg (Erfinder: G. R. Tellander), Filter. Das 
insbesondere zur F iltration von Brennól bestimmte F ilter ist m it einer angemessenen 
Anzahl scheibenfórmiger Filterelementc versehen. Die konstruktiven Einzelheiten 
werden naher beschrieben. (Scliwed. P. 69 417 vom 14/1.1925, ausg. 13/5.
1930.) D r e w s .

Standard Oil Co. of Indiana, W hiting, iibert. von: William E. Kinnison, 
Casper, FiUrieren. D ie  naher beschriebene Filterpresse ist m it biegsamen Filter- 
eleraenten ausgerustet; sio eignet sich insbesondere zur F iltration  von Paraffinwachs, 
anderen Wachsen, zur Entfernung yon schmelzbaren Substanzen aus gekiihlten Olen. 
(A.P. 1871891 vom 17/4. 1930, ausg. 16/8. 1932.) D r e w s .

Eugen Mossgraber, Berlin-Lichterfelde, Verfahren zur Behandlung von Olen fiir  
die Isolierung elektriseker Vorriclituiujen. Die Isolicróle werden von allen reaktions- 
fiihigen S-Verbb. befreit, u. zwar durch Behandlung m it Quecksilber, Amalgamcn, 
Metalldampfen, die mindestens teilweise aus Hg-Dampfen bestehen, oder Hg-Verbb. 
(Schwz. P. 153 206 vom 18/12. 1930, ausg. 1/6.1932. D. Prior. 11/1.1930.) R ic h t e r .

Frank George Edmed und Frederick Henry Newington, Portsmouth, Trennung 
von Mineralolen aus Emulsionen. Emulsionen, wie sie z. B. bei der Reinigung von 
Schiffsfeuerungen u. Oltanks entstehen, werden m it Kresolen oder Phenolen behandelt. 
Z. B. werden 100 Tcilc Emulsion m it 50% Olgeh. m it 25 Teilen Rreosot von 30—40% 
Geli. an Kresol u. Phenol bei 70° F  mehrere Tage behandelt, worauf die Trennung von 
Ol u. W. yollzogen ist. (E. P. 343 487 yom 16/11. 1929, ausg. 19/3. 1931.) H o r n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Max Herbst und 
Bruno Engel), Trennung von oligen und feslen Bestandteilen aus Mineralólriiekstdndcn. 
Ule, die Kohleteilchen in feinster Suspension enthalten, wie sic boi der spaltcnden 
Hydrierung oder bei der Druckextraktion der Kohle oder von Mineralolen u. Teeren 
mit Losungsmm. erhalten werden u. die weitgehend yon den niedrigsd. Bestandteilen 
befreit worden sind, werden so lange unter Druck bei gleiclizeitigem Ruhren crhitzt, 
bis die Schwebeteilchen zu gróBeren Gebildcn zusammengetreten sind, von denen 
das Ol abzentrifugiert oder abfiltriert werden kann. Dazu 5 Beispiele. (Aust. P. 
27 679/1930. yom 7/7. 1930, ausg. 6/1. 1931.) E b e n .

Buckeye Twist Drill Co., Alliance, iibert. von: C. J. Rodman u n d R . P. Dumnire, 
Eeinigen von gebrauchtem Schmierol. Die Reinigung erfolgt in einem an die arbeitende 
Maschine angeschlossenen Kreislauf. Das bei einem Turbogenerator benutzte Ol wird 
in eine Kammcr yerspriiht, die durch Verb. m it dem Kondensator der Turbinę unter 
Vakuum steht, u. wird aus dieser Kammcr durch ein F ilter u. einen Kiihler in den 
SchmierólzufluB der Maschine weiter gepumpt. (A. P. 1 864 095 vom 30/12. 1929, 
ausg. 21/6. 1932.) v a n  d e r  W e r t ii

J. Stone & Co., Ltd., Deptford, Alfred Walker Empson, London, Entfernen 
von kolloidalen Stoffen aus Fliissigkeilen, insbesondere von kolloidaler Kohle aus Olen. 
D as Ol wird durch heftigste Riihrung unter Druck in  W. feinst vcrteilt. Die mole- 
kularen Teilchen des W. yereinigen sich unter diesen Umstanden m it den im Ol suspen- 
dierten Teilchen, so daB diese koaguliert werden. (E. P. 374915 vom 9/3. 1931, ausg. 
14/7. 1932.) D r e w s .

Central Union Trust Co. of New York, New York, iibert. von: Robert P. F. 
Liddell, New York, Filter. D as naher beschriebene F ilter dient insbesondere zur 
Reinigung von Schmierol bei Verbrennungskraftmaschinen. (A.P. 1861576 vom 
13/3. 1926, ausg. 7/6. 1932.) D r e w s .

XIV. 2. ' 189



2910 HXIX. B r e n n s t o f f e ; T e e r d e s t il l a t io n  u s w . 1932. II.

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Walter Idris Jones, Norton- 
on-Tces, Herstellung von Motorbrennstoffen durch Druckhydrierung von phenolhaUigen 
Druckliydrimingsfraktionen von Steinkohle. Man trenn t durch fraktionierte Dest. bei 
gewohnlichem Druck aus dem Rohprod. den von 170 bis 200° sd. Anteil ab u. hydriert 
ihn bei Drucken >  20 a t bei Tempp. von 4 bis G00° in Ggw. von Katalysatoren, z. B. 
M o 0 3. Man erhalt aromat, u. hydroaromat. KW-stoffe. (E. P. 372 783 vom 11/2. 1931, 
ausg. 9/6. 1932.) " D e r s i n .

Blarcus Aurelius Matthews und Harold Earle Newall, England, Druckhydrierung 
von Phenolen. Phenole oder Kresole, besonders dio Teersauren von Schicelteeren, sollen 
der Druckhydrierung m it II,,. in Ggw. von il/o-Katalysatoren unterworfen u. in die 
entspreehenden KW-stoffe ubergefiihrt werden, die ais Motorlreibmiltel yerwendet 
werden sollen. (E. P. 371 851 vom 24/11. 1930, ausg. 26/5. 1932.) D e r s i n .

J. F. A. Bruzac, Frankreich, Reinigung sclnuerer óliger Brennstoffe. Die ais 
Brennstoffe fiir Diesolmotore u. dgl. dienenden Ole yom Charakter der Gasóle beliebiger 
H erkunft werden entweder ais solcho oder auch bercits dic Rohole vor der fraktionierten 
Dest. m it ozonisierter Luft, ozonisiertem SaUerstoff oder Ozon behandelt u. darni 
m it einer schwachen alkal. Lsg. aUsgewaschen, wodurch eine Befreiung von Asphalten, 
Harzen u. Schwefel erzielt werden soli. (F. P. 689 021 yom 28/1. 1930, ausg. 1/9.
1930.) VAN DER WERTH.

,,Eintracht“ Braunkohlenwerke und Brikettfabriken und Erich Mittelsteiner, 
Welzow, N.-L., Yerfahrcn zur Herstellung eines Ziindbrennstoffes durch Trilnken fester, 
poróser Brennstoffe m it KW-stoffon verscliicdener Fliichtigkeit unter Anwendung 
von Vakuum u. von Druck, dad. gek., daB fester, poróser Brennstoff, wie Stiickholz 
oder insbesondere Flammkoks oder Steinkohlenkoks, durchdringend m it leichtfluchtigen 
Olen, wie Putzolen oder Abfallólen, u. mehr oberflaehlich m it schwerer fllichtigen bzw. 
schwcrer entflammbarcn Mitteln, wie Stein- oder Braunkohlenteer, getrankt wird, 
indem diese Stoffe dem Brennstoff im Yakuum zugesetzt u. danach noch unter Druck 
gesetzt werden. — Man tran k t z. B. Steinkohlenkoks in einem VakuumgefaB bei 
Lufttemp. m it aus Putzwolle extrahiertem Abfallol u. setzt danach die M. unter Zugabe 
von Steinkohlenteer u. Umruhren unter Druck. (D. R. P. 555 928 KI. 10 b vom 
7/6. 1929, ausg. 1/8. 1932.) D e r s i n .

Siemens & Halske A.-G., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Heinz GriiB, Berlin- 
Siemensstadt), Anordnung zur Ermittlung des Gehalts an brennbaren Gasen in  Gas- 
gemischen, insbesondere Rauchgasen, durch katalyt. Verbrcnnung an einem elektr. 
geheizten Priifdraht nach D. R. P. 508 826, dad. gek., daB samtliche fur die Lagerung 
des Priifdrahtcs benotigten Isolationsteile in einem Yorraum angeordnet sind, 
der von dem den katalyt. wirkenden Priifdraht enthaltenclen Hauptraum  der 
MeBkammer durch eine oder mehrerc m it Gasdurchtrittsóffnungen versehene Quer- 
wande getrennt ist. — Die Querwand wird zweckmaBig aus korrosionsfestem 
Stoff (z. B. Pb) oder einem korrosionsfesten u. elektr. isolierenden Stoff (z. B. Bakelit) 
hergestellt. Die sich bei der katalyt. Verbrennung bildenden Kondensationsprodd. 
werden sich in erster Linie an der Querwand u. an den Wandungen der Hauptkammer 
absetzen, so daB die Gefahr, daB diese Kondensationsprodd. an den Durchfiihrungs- 
stellen des Stromkrcises eine Erdung heryorrufen, m it noch gróBerer Sicherheit ais boi 
der Anordnung nach dcm H auptpatcnt yermieden wird. (D. R. P. 552 635 KI. 42 1 
vom 13/2. 1931, ausg. 17/6. 1932. Zus. zu D. R. P. 508 826; C. 1931. 1. 722.) H e in r .

Metallgesellschaft A.-G., F rankfurt a. M. (Erfinder: Max Gensecke, Leipzig), 
Verfaliren zur Bestimmung des Feuchligkeitsgelialtcs fester Stoffe, insbesondere. von Roli- 
oder Troclcenbraunkohle, bei dem die Feuehtigkeit durch E rhitzen aus dcm Gut entfernt 
u. die durch das zusatzlichc Wasserdampfyolumen in dem ErhitzungsgefaB auftretende 
Drucksteigerung durch ein Manomcter o. dgl. gemessen wird, dad. gek., daB die Er- 
hitzung des Gutes wahrend seines Durchganges durch das ErhitzungsgefaB durch 
einen die Bahn des Gutes kreuzenden w., gegebenenfalls vorhcr getrocknetcn Gas- 
oder Luftstrom  bewirkt wird. — Der Gas- oder Luftstrom  nim m t den aus dem Gut 
entweichenden Dampf mit, so daB Teilkondensationen im Gut u. daraus sich ergebendo 
Betriebsstorungen yermieden werden. (D. R. P. 555 788 KI. 42 1 vom 7/2. 1928, ausg. 
28/7. 1932.) H e in r ic h s .

Hans Julius Braun, Die Metallseifen. Leipzig: Spamer 1932. (83 S.) gr. 8°. M. 7.—; 
Lw. M. 8.50.
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[rilSS.] W italij Grigorjewitsch Cblopin, Erdgas, seine' Untcrsuchung, Gewinnung u. Vcr-
wertung. Leningrad: Akad. cl. Wiss. 1932. (73 S.) Rbl. 1.—.

[rilSS.] Michaił Chasrojewitsch Sehachnasarow, Erdgas, seine Gewinnung u. Verwertung.
2, Aufl. Bd, 2. Moskau-Leningrad: Wiss.-Teehn. Erdolverlag 1932. (280 S.) Rbl. 4.50.

XX. SchieB- und Sprengstoffe; Ziindwaren.
Olga Druetzka, Einflufi feuehter L uft a u f die. Zerselzung von Trinitroioluol. Feuchte 

Luft fiihrt einon schnelleren Zerfall des techn. Trinitrotoluols herbei (verkiirzt die 
Zeit, bei der dio ersten Auzeiclien der Zers. im I lE S S -A p p . feststellbar sind) u. er- 
liicdrigt seineń F. (Von 80,2—81° auf 78,9° nach 12-std. Stehon an der Luft.) (Buli. 
Soc. chim. Yougoslayie 2. 105—06. 1931.) ScilONFEl.D .

Lheure, Die Wiedergewinnung von SaljKlersdure aus geschleuderter Nitrocellulose 
dureh Behandlung m it Schwefelsaure. Dic in der SchieBwollo nach dom Abschleudem 
enthaltene Restsaure wird m it H 2S 04 (64—65%ig) yerdrangt. Es gelingt so, %  der in 
der gesehleuderten Nitrocellulose noeli vorhandenen H N 03 wiederzugewinnen (Labora- 
toriumsverss.). (Memoriał Poudres 24. 235—37. Angoulemc.) F . B e c k e r .

Lacape, Die Wiedergewinnung von Satyetersaure aus geschleuderter Nitrocellulose 
dureh Behandlung mil Schwefelsaure. Auf Grund der Angaben von L h e u r e  (vgl. 
yorst. Ref.) wurde die Verdrangung der Restsaure m it verd. H 2S04 fabrikmafiig 
durchgeiiihrt. Das Verf. erlaubt, etwa die Halfte der in der Restsaure enthaltenen 
H N 03 ohne grofiero Kosten zuruckzuerhalten. Boi der Behandlung der SchieBwollo 
m it H 2S0,j findet ałlerdings eine gewisse Denitrierung sta tt. (Memoriał Poudres 24. 
23S—40. Angouleme.) F . B e c k e r .

Olga Druetzka, Nachweis von Perchlorat in  Sprengstoffen. Zur Verhiitung der 
Verpuffung boi der Perchloratbest. in Explosivstoffen wird dic Probc m it der gleichen 
Menge Paraffin yermischt (bei NH.,C103 nach Zusatz von Na2C03) u. vorsichtig in der 
Porzcllanschale erłiitzt. Die erkałtete M. wird in W. aufgcnommen u. auf Cl' gepriift. 
(Buli. Soc. chim. Yougoslayie 2. 103. 1931.) SCHONEELD.

California Cap Co., Oakland, Kalifornien, iibert. yon: John A. Hammond,
Albany, Kalifornien, V. St. A., Herstellung von Schwarzjmlver fiir  Metallziindschnurc. 
Um die Brenngeschwindigkeit von Schwarzpulver herabzusetzen u. os so zum Fiillen 
yon Metallzundschnuren gceignet z u machen, wird das Pulyer m it einer Lsg. von 
Asphalt in CS2 behandelt. Hierbei erhalt jedes Pulyerkorn einen Asphaltiiberzug. 
Das Prod. enthalt ca. 8%  Asphalt, berechnet auf das Gewicht des unbehandclten 
Pulyers. (A. P. 1872 941 yom 7/7. 1930, ausg. 23/8. 1932.) E b en .

Hercules Powder Co., iibert. von: Cornell H. Cordie, Wilmington, Delaware und 
Willard de L. Crater, Succasunna, New Jersey, V. St. A., Oleichzeilige stufenweise 
Nitrierung von Glycerin und Toluol zur Herstellung von Dynamilen. In  500 Teilen 
eines Nitriergemisches aus z. B. 52,60% H 2S 0 4, 46,36% H N 03, 0,95% HNOSO., u.
0,09% H 20  in einem iiblichen N itrierapparat werden bei ca. 36° F  100 Teile einer 
Glycerin-Diglycerinmischtmg allmahlich eingetragen. Nachdem ca. 30—40%  dieser 
Misclmng zugegeben worden sind, werden wahrend des Hinzufiigcns der nachsten 
30—40%  der Glycerinmischung 7 Teilo Toluol zugegeben, worauf die iibrige Glyccrin- 
mischung einlaufen gelassen wird. (A. P. 1833 454 vom 25/9. 1929, ausg. 24/11.
1931.) E b e n .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, V. St. A., Herstellung 
von Dynamiten. Organ. Stoffe von groBer Adsorptionsfahigkeit, wie pflanzliche Gewebe, 
Sphagnummoos, Korkmehl oder Bagassemark usw. werden zunaclist m it kolloiden 
Stoffen wie kolloiden Cellulose-, Starko-, Leim- oder Gelatinelsgg. oder Dispersionen 
von Wachsen, Harzen, Schellack oder Asphalt zur Vęrminderung ihrer Adsorptions
fahigkeit behandelt, darauf getrocluiet u. hierauf m it Lsgg. cxplosiver Salze, z. B. 
yon N itraten  oder Perehloraten, behandelt. Jedoch werden diese beiden Trankungen 
zweckmiiBig gloichzcitig ausgefiihrt. Nach Trocknung wird m it einer Nitroglycerin- 
Nitroglykolmischung getrankt. — Z. B. besteht eine solche Sprengmischung aus
12 Teilen Nitroglyccrin, 3 Teilen Nitroglykol, 56 Teilen NH4N 0 3, 10 Teilen N aN 03, 
18 Teilen 15%  Starkę enthaltendem Bagassemark u. 1 Teil Kroidc. (E. P. 375 824 
yom 1/4. 1931, ausg. 28/7. 1932. A. Prior. 3/4. 1930.) E b e n .

Alfred Stettbacher, Ziirich, Verfahren zur Herstellung plastischer Sjrrengstoffe. 
Ein fester krystallin. Sprengstoff, der mehr ais eine Nitrogruppe u. nicht mehr ais

189*
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G C-Atomc im Molckiil enthalt, wie z. B. Cyclolrimdhylentrinitramin von der nebenst.
p ,r  Formel oder Nitropentaerythrit m it wenigstens einem fl.

H N 03-Ester eines mehrwertigen aliphat. Alkohols, z. B.
O.j■ Is| |N 'N 0 2 Nitroglycerin, der bereits eine organ. unexplosive Yerb.,

Ch J  J c H a wie Diphenylamin, ais Stabilisator gel. enthalt, wird auf
den gewunschten Grad phlegmatisiert. ZweckmaBig wird

1 ’ 1 dem Sprengstoff Nitrooellulose beigemiseht u. wird der
gelatinierte Sprengstoff m it mindestens einem organ. 0 2-abgebenden Salz derart ver- 
mischt, daB bei der Explosion yollstandige Verbrennung ein tritt. — Z. B. werden 
79 Teile N itropentaerythrit m it einer Gelatine aus 16,5 Teilen Nitroglycerin, 1 Teil 
Diphenylamin u. 3,5 Teilen Kollodiumwollc zu einem hoehbrisanten Gemenge von 
1450 cal Energieinlialt phlegmatisiert. Die Sprengstoffc zeiehnen sieh durch lidchste 
Brisanz u. gleichzeitig mógliclist geringe Sehlagempfindlicbkeit aus. (Schwz.P.
154186 vom 31/12. 1931, ausg. 1G/7. 1932.) E b e n .

Oskar Matter, Koln-Marienburg, Ilerstdlung von PrcfSkórpern aus fesłen Spreng- 
sloffen. Der Sprengstoff, z. B. Trinitrotoluol, wird in einem LSsungsm., z. B. Aceton, 
gel., worauf er m it einem zweiten Losungsm., welches m it dem ersten Lósungsm. misch- 
bar, in dem der Sprengstoff aber unl. ist, wie z. B. W. im tJberschuB, in fein verteilter 
Form wieder ausgefallt wird. Der getrocknete Nd. wird dann in Eormen gepreBt. 
(Vgl. E. P. 296 600; C. 1930.1. 3391.) (E. P. 374 871 vom 9/3. 1931, aurg. 14/7. 1932.
D. Prior. 4/4. 1930.) E b e n .

Federal Laboratories, Inc., Pittsburgh, Pennsylvania, ubert. von: Nicholas
E. Oglesby und Day Ehrenfeld, Edgewood, Maryland, V. St. A., Herstellung einer 
Mischung zum Vernebeln von Reizkampfstoff. In  geschmolzencs Chloracetoplienon wird 
MgO eingeruhrt, worauf m it auf erhohte Temp. gebrachtem rauchlosem Pulver gemischt 
wird. Dio Mischung wird darauf in Behalter, wie Rauehkcrzen, Granaten oder Mincn, 
gepreBt. Dio Mischung kann aueh zu Kuchen geformt werden, die nochmals in fl. 
Chloracetoplienon getaucht werden. Auf 1 Teil Chloracetoplienon werden 1—5 Teiio 
Nitrocellulosepulver, sowie 8—12% MgO (bereclinet auf das angewandte Chloraceto- 
phenon) angewendet. Eine Zundmassc, z. B. 1 Teil Fe-Ptilver, 1 Teil Hammerschlag 
oder Fe20 3 u. 2 Teile Ztinderpulver oder fein gomahlenes Schwarzpulver w ird ver- 
mittels eines Bindemittels, wie oiner Celluloidlsg. in Aceton, iibcrzugartig auf die 
Mischung im Behalter aufgetragen. Gczundet wird durch irgendeine Funken oder 
Feuer erzeugende Vorr. (A. P. 1 864 754 vom 30/4. 1924, ausg. 28/6. 1932.) E b e n .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Dresden-Radebeul (Erfinder: Curt 
Philipp, Radebeul), Verfahren zum Unschddlichmaclien des ji,f}'-Diclilordialliylsulfids, 
gek. durch die Vorwendung von Dichloramiden. — Z. B. wird zuerst die Hauptmenge 
des ^,j9'-Dichlordiathylsulfids, das in einem geschlossenen Raum verspritzt ist, mit 
einer z. B. 10%ig. Lsg. yon p-Toluolsulfodichloramid in CClĄ beseitigt, dann werden 
dio dem Auge nicht siclitbaren Giftmengen durch yerspriihen einer 2%ig. Diohlor- 
amidlsg. vcrnichtet. (D. R. P. 557 081 KI. 78 d vom 13/6. 1928, ausg. 18/8.1932.) Ebe.

[russ.] I. I. Loselitschinin, Schutzmittel gegen den clicmischen Krieg. 2. Aufl. Leningrad: 
Kommitee des Roten Kreuzes 1932. (138 S.) Rbl. 1.20.

L. Mnrtel, Les cxplosifs dans les mines. 3 c  ed. Paris: Dunod 1932. (212 S.) Br.: 50 fr.

XXI. Leder; Gerbstoffe.
Harold G. Turley, Einige Betrachtungen uber die Gerberei ais Wissensdiaft und 

Kunst. Einfiihrung in den Gang der Lederherst. u. Besprechung der liaufiger auf- 
trotenden Fabrikationsfehler. (Journ. Amer. Leąthcr Chemists Assoc. 27. 316—334. 
Aug. 1932.) SELIGSBERGEB.

M. Bergmann, W. Hausam und E. Liebscher, Uber die Schndldiagnose ton folli- 
kuldrer liaude an Bid/Sen. Vff. beschreiben ein Verf. zum Herauspriiparicren u. zur mkr. 
Unters. der Schadensstellen boi Raude u. anderen Insektenerkrankungen. (Ledertechn. 
Rdsch. 24. 77. Juli 1932. Dresden, Kaiscr Wilhelm-Inst. f. Lederforschung.) Se l i g s .

M. Bergmann und L. Seligsberger, Zur Praxis der Haulesalzerei mit Sodasalz. II. 
(I. ygl. C. 1932. II. 321.) Da beim Salzen eines Kalbfelles m it Sodasalz der Na2C03- 
Geh. des aufliegendcn Salzcs binnen 44 Tagen von 2,45°/0 auf 1,08°/o gesunken war, 
wurde in iihnhchen Verss.-Reihen die Sodaaufnahnie durch die I iau t schon nach
1, 2, 4 u. 10 Tagen gemessen. Sie nahm innerhalb dieser Zeit allmalilich ab, war aber
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bei yerschiedenen Sodasalzeu trotz gleichem Na2C03-Geh. yerschieden hocli. In  
weiteren Verss. wurden sowohl N a,C 03- wie NaCl-Aufnahme nach 2, 4, 6, 8 u. 24 Stdn. 
ermittelt. Hicrbei zeigte sich, daB eine der Ursachen fiir das ungleichmaBige Verh. 
verschiedener Sodasalze die yerschiedene KoriigroUc derselben ist. Die Na2C03- u. 
NaCl-Aufnahme aus mittclkornigem Salzgemisch ist gróBcr ais aus feinkórnigem. 
Dingramme. Die Entmiscliung von Sodasalz durch Erschiitterungen wahrend des 
Transportes wurde m it einem von Vff. konstruierten App. gemessen (Abb.). Hierbei 
schnitten die unter Verwendung von Krystallsoda u. dic nach einem Spezialyerf. her- 
gestellten Mischungen besonders giinstig ab, wahrend in Ggw. teilweise yerwitterter 
oder ealciniertęr Soda starkę Entmischung eintrat. (Lederteclm. Rdsch. 2 4 . 73—7G. 
Ju li 1932.) Se l ig s b e r g e r .

P. Chambard und J. Azemar, Die Enthaarung der Iidule beim Schwitzyerfahren. I. 
(Cuir tec lm . 25 . 244— 50. 15/8. 1932. — C. 1 9 3 2 . I .  3254.) M e c k e .

P. Chambard und J. Azemar, Die Enthaarung der Hdułe beim Schwilzverfahren. II . 
Vff. beschrciben 18 Arten von Bazillen, die sie auf der geschwitzten I lau t gefunden 
haben. 5 dayon rufen Enthaarung hervor, wahrend 12 unwirksam sind. Die 5 wdrksamen 
verfliissigen Gelatine. Zwei davon findet man leicht auf allen Hau ten; Vff. nehmen 
an, daB diese hauptsachlieh die Enthaarung beim Scliwitzen lieryorrufen. Darauf 
untersuchten Vff. die Einw. der 5 wirksamen Bazillenarten auf sterile H aut. Die Sterili- 
sierung wurde durch Erhitzen der m it Toluol yollstandig entwasserten Rohhaut auf 
120° wahrend 24 Stdn. erreicht. Hierbei tra t keine Veriinderung oder Schadigung 
der H aut ein. Die Enthaarung steriler H aut m it reinen ICulturen yerliiuft rascher, 
u. auBerdem ist der Hautsubstanzverlust erheblich geringer (Tabellen). (Cuir techn.
25 . 260—66. 1/9. 1932.) Me c k e .

E. Stiasny und L. Pakkala, Beitrdge zum Verstdndnis der Ghromgerbung. X III. 
Uber die Adsorplion einiger komplezer Cliromsalze durch verschiedene Absorbentien. 
(XII. vgl. C. 19 3 1 . II. 3707.) Die Lsgg. 12 yerschieden hergestellter komplexer Cr- 
Verbb. wurden in ihrem Verh. gegeniiber Kieselgel, Toncrdegel, akt. Kohlo u. Haut- 
pulver untersucht, aus den adsorbierten Cr-Mengen wurde auf das Wesen der Cr- 
Gerbung geschlossen. Die tabellar. mitgeteilten Vers.-Ergcbnisse u. die Arbeitsweise 
werden eingehend besprochen. Von Kieselgel wurde durchweg sehr wenig Cr auf- 
genommen. Kohle wies beziiglich der Adsorption die groBte Ahnlichkeit m it Haut- 
pulver auf. DaB Ladungssinn yon Adsorbens u. Adsorbendum einander entgegen- 
gesetzt sein muBten, traf nicht zu, offenbar haben yielmehr konstitutionello Eigg. 
des Cr-Komplexes gróBeren EinfluB. Vom Tonerdegel wurde auffallend wenig Losungsm. 
aufgenommen. Die Konz. des von ihm adsorbierten Cr war daher am grófiten, wahrend 
es seiner Menge nach hinter Hautpulver u. Kohle zuriickstand. Dies erkliirt sich aus 
dcm geringen Quellungsvermogen des Tonerdegels. (Collegium 1 9 3 2 . 543:—59.) S e l i g s .

A. S. Kostenko, Die Verarbeilung von Spalten a u f ,,ehromgares Samischleder“. 
( Velourleder). Mit Milchsaure entkalkte Spalte werden in iiblicher Weise gebeizt u. 
gepickelt. Im  1. Bad wird m it 1%  Na-Bichromat, 8%  Chromalaun, 3%  NaCl unter 
Zusatz yon 100% W. (auf BlóBengewicht bezogen) gegerbt u. im 2. Bad m it 4—5%  
Na2S20 3 (60—75% W.) reduziert. Die weiteren Arbeiten erfolgen in der fiir das Velour- 
leder iiblichen Weise u. werden vom Vf. eingehend beschrieben. (Gerber 58 . 10—11. 
25/1. 1932. Moskau, Wissenschaftl. Forschungsinst. f. Lederind.) K e ig u e l o u k i s .

— , Weifies Vełour- und Nubukleder. Beschreibung allcr Operationen von der 
W asserwerkstatt bis zum Zurichten unter genauer Angabc der zu yerwendenden Chcmi- 
kalien u. sonstigen Materialien. (Cuir techn. 25. 210—12. 228—29.15/7.1932.) M e c k e .

M. C. Lamb und J. A. Gilman, Das Naclidunlceln rcgetabilisch gegerbler Leder 
unter dem Einflufi des Liclites. Vff. erórtern die Ursachen des Nachdunkelns des mit 
Cateehingerbstoffen gegerbten Leders u. zeigen an ostind. Schafleder von bestimmter 
Gerbart, welches auf ein genaues ph zwischen 1,8—9,0 eingestellt u. der Bestrahlung 
durch eine Hg-Lampe ausgesotzt wurde, daB jede gróBere Abweichung vom Neutral- 
punkt die Farbę des Leders yerandert. (Journ. In t. Soc. Leather Trades’ Chemists 
16. 355— 58. Ju li 1932.) Se l i g s b e r g e r .

Josef A. SagOSChen, Beilrag zur Bewertung pflanzlicher GerbeztraMe. Vf. unter- 
scheidet von dem bei den iiblichen Sedimentationsverff. gebildeten ,,Losesatz“ den 
im Farbengang entstehenden „Grubensatz“, fiir dessen Best. ein Yerf. angegeben 
wird. Zunachst wird dic Konz. der maximalen Satzbldg. bestimmt, auf welche die 
Proyenienz der E xtrak te nach Verss. des Vf. yon groBem EinfluB ist. Hierauf werden 
300 ccm dieser Konz. h. gel., auf 24° abgekiihlt u. ein BlóBenstiick 48 Stdn. im ter zeit-



weisem Schiitteln eingehangt. Hernaeli wird an ihm (zweekmaBig u. Mk.) dic Aus- 
fiirbeprobe angestellt u. an 100 ccm der Restlsg. dic Satzbldg. bestimmt. Vf. zeigt 
an 2 sog. „satzfreien*1 Kastanienholzextrakten, daB sie nach diesem Verf. ebenso 
Grubensatz biklen, wie n. Kastanienholzextrakte u. in der Gcrbgeschwindigkcit hinter 
diesen sogar zuriickbleiben. (Collegium 193.3. 500—506. Chem. Lab. Majsperk, 
Jugosl.) Se l ig s b e r g e r .

C. Flury, Eine Notiz iiber die Gambir-Catechine. Im  Gegensatz zu den Angaben 
des Schrifttums stellte Vf. bei der Fabrikation von Asahan-Gambir fest, daB von den 
im PreBsaft der Gambirblatter vorhandenen Catechinen nur 20°/o ais solche nach 
der fabrikmaBigen Extraktion wiederzufinden sind; bei dieser geht ein kleiner Teil 
der Catechine in unl. rote Kondensationsprodd., der groBtc Teil in Gerbstoff uber. 
(Journ. In t. Soc. Leather Trades’ Chcmists 16. 449—51. Sept. 1932.) Se l ig s b e r g e r .

Andrea Ponte, Vergleich von Kastanienrinde- und Kastanienliolzextrakten. In- 
haltlich ident. m it der C. 1932- I. 2919 ref. Arbeit. (Journ. In t. Soc. Leather Trades’ 
Chemists 16. 394— 403. Aug. 1932.) G lERTll.

J. P. Sybin, Einflufi der Breite des Ledermusters au f den Festigkeitskoeffizienten 
von Leder bei der Bestimmung der Zerreififestigkeit. Bei der Best. der Zerreififestigkeit 
iibt die Breite des Ledermusters groBon EinfiuB auf die Vers.-Ergebnisse aus. Bis 
zur Breite des ZerreiBmustcrs von ca. 4 cm bleibt der ZerrciBkoeff. ziemlieh konstant; 
m it der Vcrringerung dieser Breite nimmt er aber stark  ab u. nahert sich dcm Null- 
werte. Auf Grund theoret. Betrachtungen, die eingehend besprochen werden, leitet 
der Vf. eine Formel zur Bereehnung des Festigkeitskoeff. ab, wobei der EinfiuB der 
Breite des ZerreiBmusters ausgcschaltet wird. Schemat. Zeiehnungen u. Diagramme 
crlautern den Text. (Collegium 1932. 17—22.) K e ig u e l o u k i s .

Wilhelm Ackermann, Bemerkungen zur Bestimmung des scheinbaren spezifischen 
Gewichts von Leder. Die Benutzung eines Vakuums bei der Best. des spezif. Gewichtes 
u. des scheinbaren Vol. von Leder nach T h u a u  u . G o l d b e r g e r  (C. 1932. I. 1982) 
ist fehlerhaft. D ie durch das Vakuum hervorgerufene Volumabnahme ist nur zum 
kleinsten Teil auf dio Entfernung der anhaftenden Luft, gróBtenteils jedoch auf das 
Eindringen des Hg in die Lederporen u. auf dic ZusammenpreBbarkeit des Lcders 
bei iiuBerem Uberdruck zuruckzufuhren. Diese Feststcllungen konnte Vf. schon mit 
dem einfachen Hg-Verdriingungsverf. nach P a e s s l e r  treffen. E r benutztc zu seincn 
Vcrss. hauptsachlich Boxcalf (Tabcllen). (Collegium 1932. 613—18. Aug. Worms, 
Labor. D o e r r  & R e in h a r t .) Se l ig s b e r g e r .

V. J.Mlejnek, Analyseworscliriften fu r  einige in  der Gerber ci benulzle Chemikalien. 
Ausfiihrliche Vorschrift fiir die Unters. des Alauns. (Journ. Amer. Leather Chcmists 
Assoc. 27. 269—77. Ju li 1932.) Me c KE.

J. P. Berkmann, Der Einflufi des Niederschlagvolumens au f die Genauigkeit der 
Bestimmung des Unloslichen in  Gerbeztrakten. Nach Vf. ist die Best. des Unlóslichen 
bei den ublichen Verff. (aus der Differenz der Troekenriickstande vor u. nach Ab- 
trennung des Nd.) fehlerhaft, wenn das vom Nd. eingenommene Vol. nicht in Rechnung 
gestellt wird. Die Formel fiir den Korrckturfaktor wird abgeleitet. Dieser betriigt 
d/(d — a), wo d das spezif. Gcwicht des Unloslichen u. a der Trockenriickstand in
1 ccm der filtrierten Lsg. ist. Der Fehler wachst, wio Vf. an Eichenholzextrakt zeigt,
m it der Konz. der gepriiften Lsg. sehr stark u. t r i t t  daher erst bei Unterss. von Lsgg. 
in Betriebskonzz. auf, erreicht aber z. B. bei 20° Be 27%- Werden zum Eindainpfcn 
ohne u. m it Unloslichem gleiche Gewichte der Lsg. genommen, so ist naturgemaB 
der Fehler nocli groBcr. (Collegium 1932. 618—22. Aug. Ukrain. Inst. f. Leder- 
forsch.) S e l ig s b e r g e r .

W. R. Ingle, Eine intermittierende Kontaktelektrode zur pn -Bestimmung sulfitierter 
Extrakte. Vf. beschreibt eine Elektrodo fiir die pn-Bcst. von Lsgg. fester sulfitierter 
Extrakte. Die Elektrodo ist abwechselnd ł/6 Sek. m it der Extraktlsg. u. 4 Sek. m it II in 
K ontakt. Sie versagt nur bei E xtrakten, die einen UberschuB an freiem S 0 2 enthalten. 
(Journ. In t. Soc. Leather Trades’ Chemists 16. 354—55. 416. Aug. 1932.) ” GlERTH.

F. Stather und R. Lauffmann, Zum qualitativen Nacliweis der Gegenwart von 
Sulfit bzw. ein-er Sulfitierung von Gerbextrakten. II . (I. ygl. C. 1931. II . 3709.) Der vom 
Vf. angegebene Nachweis von Sulfit in Gerbextrakten eignet sich nach folgender Vor- 
schrift auch zur Unterscheidung von bloBem Sulfitzusatz u. wirldicher Sulfitierung:
2 g Gerbextrakt werden in 25 ccm W. gel. u. m it 5 ccm H3PO;1 erhitzt, die Dampfc 
in eine Vorlage gclcitet, dereń Inhalt wie 1. c. zusammengesetzt ist. Durch Entfiirbung
u. BaSOj-Nd. in dieser Yorlage wird Sulfit angezeigt. AnschlieBcnd wird dio durch
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dic H3P 0 4 freigemachtc S 0 2 dureh Kochen restlos vertrieben, m it Na OH neutralisiert
u. nach Zusatz von weiteren 5 ccm 30°/oig- NaOII erneut gckocht. Dic Weiterbehand- 
lung erfolgt wie friiher angegeben. Hierbei ergibt sich dureh Entfarbung u. BaSO.,-Nd. 
in der Vorlage die Sulfitierung des Extraktes zu erkennen. Doeh gestattet auch dieses 
Verf. die Erkennung einer Sulfitierung in Ggw. von Sulfitablauge ebensowenig wie dio 
Methode yon A u e r b a c h  (C. 1932. II. 814); bei letzterer wird namlich von dem HCOH 
auBer den Gerbstoffen auch Sulfitablauge niedergerissen, u. auf diese Weisc eine Sulfi
tierung vorgetauscht. (Collegium 1932. 511— 13. Frciberg, Dtsch. Vers.-Anst. f. 
Lederind.) S e l i g s b e r g e r .

John H. Highberger und Donald L. Youel, Die Bestimmung der Milchsdure 
in vegclabilischen Gerbbruhen. Vff. beschreiben ein Verf. zur Best. der Milchsaure in 
Gerbbriilien in Anlehnung an die Oxydationsmethodo von F r ie d e m a n n , COTONIO
u. Sh a f f e r  (C. 1927. I I . 2215), wobei App. u. Arbeitswcise in etwas vereinfachter 
Form iibernommen werden. Die Gerbbruhen werden mittels Pb-Acetat entgerbt, 
hierauf m it Kupferkalk entzuckert u. im Spezialapp. m it KM n04 oxydiert. Gemessene 
Milchsaurezusatze zu verschicdenen Gerbbruhen wurden quantitativ wiedergefunden, 
auch wenn sio, wio die Best. der Gesamtaciditat zeigte, zum Teil ais L actat gebunden 
worden waren. Prakt. ist daher diese Best. dureh eine pa-Kontroli© zu erganzen. 
(Journ. Amer. Leather Chemists Assoc. 27. 343—58. Aug. 1932. Cincinnati, Departm. 
of Leather K e s . ) __________________ Se l i g s b e r g e r .

Chemische Fabrik Pott & Co., Pirna-Copitz (Erfinder: Ludwig Becker und 
Friedrich Pospiech, Dresden), Herstellung von Gerbstoffen, dad. gek., daB die gemaB 
den Verff. der D. R. PP. 545968 u. 546943; C. 1932. II. 155 gewonnenen Sulfo- 
nicrungsprodd. der aus Mineralólen durcli Extraktion mittels fl. S 0 2 gewonnenen 
Abfallóle m it CH20  kondensiert werden. — Z. B. wird ein Edeleanuextrakl aus mittlerem 
Mascliinenol in drei aufeinanderfolgenden Arbeitsgangen m it konz. HoSO.j, Oleum 
50%'g- u- Oleum 20%ig- sulfoniert, die entstandenen Sdureteere jeweils abgetrennt, 
dann vereinigt u. m it 40%ig. CHzO-Lsg. ohne Abfiihrung der entstehenden Warnie 
kondensiert, bis der Geruch nach CH20  versehwunden ist. Die hierbei sehr zahfl. 
werdende M. wird in W. gel., m it NaOH neutralisiert u. ohne weitere Vorbehandlung 
oder nach Aufhellung dureh Bchandeln m it Adsorptionsmitteln, m it Oxydations- oder 
Red.-Mitteln, bzw. auch m it gasfórmigem CL in saurom Medium, zum Gerben tier. Haut 
benutzt. (D. R. P. 557 651 KI. 12o vom "24/11. 1929, ausg. 26/8. 1932. Zus. zu 
D. R. P. 545 968; C. 1932. I. 2799.) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Fiilhnasse fiir  Schuhsolihn, 
Ncben Celluloseestern werden Kautsehuklsgg. verwendet. Die M. besteht z. B. aus 
20 Teilen Kautscliuk, 52 Teilen Tetrahydronaphtholacetat, 25 Teilen Nitrocellulose, 
7 Teilen Athylacctanilid u. 6 Teilen Ricinusol. 20 Teile dieses Gemisckes werden m it 
30 Teilen M ethylacetat, 30 Teilen A thylacetat u. 20 Teilen CH3OH gel. u. zu 100 Teilen 
der Lsg. 40 Teile Korkmehl zugemischt. (Tschechosl. P. 35118 vom 25/9. 1928, 
ausg. 10 /2. 1931. D. Prior. 19/11. 1927.) SCHÓNFELD.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Prdparat zur Herstellung 
von Uberziigen auf porósen, saugfiihigen Unterlagcn aus Emulsionen von in W. unl. 
Cellulosederiw., besteliend aus Emulsionen von Lsgg. wasserunl. Cellulosederiw. in 
wss. Lsgg. von in W. 1. Cellulosederiw., insbesondere Methylcellulose, ferner Weich- 
maehungsmitteln u. gegebenenfalls weiteren Zusiitzeii. — Man emulgiert 100 Teile 
eines 6 bis 8%ig. gefarbten Nitrocelluloselackes in etwa 100 Teilen einer 5%'g- Lsg. 
von Jlethyleellulose in W. u. fiigt unter Riihren oder Schiitteln etwa 5 bis 10 Teile 
D ibutylphthalat zu. Man erhalt dureh Aufstreichen auf Leder, das zuvor z. B. m it 
einem Nitrocelluloselack so ausgericben sein kann, daB dio Porositat erhalten bleibt, 
wertvolle Uberziige. (Oe. P. 129 286 vom 18/11. 1929, ausg. 25/7. 1932. D. Prior. 
7/1. 1929.) ____ _____________  M. F. Mu l l e r .

[russ.] S. L. Amburg, M. R. Beloussow, I. W. Jegorow und A. G. Lewin, Ledcrfabrikation 
aus neuen Rohstoffarten. Moskau-Lcningrad: Gislegprom (Verlag fiir Loichtindustrie)
1932. (124 S.) Rbl. 1.70.

[russ.] N. Woroslizow-Mladschij, Chemie der naturlichen Gerbstoffe. Moskau-Leningrad: 
Verlag fiir Loichtindustrie 1932. (113 S.) Rbl. 1.80.

Gerbereicliemisches Tasehenbuch. <Vagda-Kalendcr>. Hrsg. von d. Yereinigung akad. 
Gerbereichemiker Darmstadt <Vagda>. 3., verm. u. verb. Aufl. 'Dresden u. Leipzig: 
Steinlcopff 1932. (XIV, 325, XXXIX S.) kl. S“. Lw. M. 10.—.
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XXIV. Photographie.
Sedlaezek, Die lechnische Verwerlung von Kinofihnen. Ubersicht iiber die Patent- 

literatur betreffend Aufarbcitung abgespielter Kinofilme, insbesondere die Verff. zur 
Ablósung oder Bescifcigung der Emulsionsschicht. (Photogr. Industrie 30. 955—57. 
21/9. 1932.) R o l l .

Kurt Jacobsohn, Zur Einfuhrung des neuen Systems zur Messung der Empfindlich- 
keit. Populare Ubersicht iiber die Prinzipien der Empfindlichkeitsbest. bei photograph. 
Schichten u. Gegenuberstellung der bisherigen u. der auf dem V III. Internat. KongreB 
vorgesehlagenen Methode (0,1 iiber dcm Schleier). (Photogr. Industrie 30. 909—10. 
14/9. 1932.) __________________  R o l l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Erhóhung der Blauempfind-
lichkeit lichtempfindlicher Halogensilberemulsionen. 

\  Den Emulsionen werden Alkylhalogenide oder 
Y” I I Alkylsulfoalkylate yon einfachen oder im Kern

= C II-L  J  durch Alkyl- oder Oxalkylgruppon substituierten
2̂  Selenooyaninen zugesetzt. Die neuen Sensibili-
t ^ satoren haben die nebensteh. Formel. (F. P.

R X R 730 921 vom 2/2.1932, ausg. 2G/8.1932. D. Prior.
3/2. 1931.) G r o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Orthochromatische Sensibili- 
sierung lichtempfindlicher Halogensilberemulsionen. Den Emulsionen werden Alkyl-

-Se Se—
>----- 'C H ——C H = C I I -----k

R X ^ K
halogcnidc odc.r Alkyl-Alkylsulfatc der von an beliebiger Stelle im Bzl.-Kern durch 
Alkyl oder Oxalkyl substituierten Benzoselenazolen abgeleiteten Selenocarbocyanine 
zugesetzt. Geeignete Selenocarbocyanine haben z. B. obensteh. Formel. (F. P. 
730 966 Tom 3/2. 1932, ausg. 26/8. 1932. D. Prior. 7/2. 1931.) G r o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellen von jjholographischen 
Sensibilisatoren und Desensibilisaloren. 1 Mol. eines quaternaren 
Salzes eines oc,a'-Dialkylpyridins oder eines seiner Homologe 
wird m it 2 Moll. aromat. Aldehyds kondensiert. Beispiel:
2 Moll. 3-Nitrobenzaldeliyd u. 1 Mol. 1,2,6-Trimetliylpyridin- 
sulfomethylat nebensteh. Formel werden zusammen in A. 
gel. Nach Zusatz von etwas Pyridin wird das Ganze 8 Stdn. 
erliitzt. Die aus der erkalteten Lsg. isolierte Verb. wird ge- 
reinigt u. rekrystallisiert. (E. P. 378 239 vom 21/9. 1931, ausg. 

1/9. 1932. D. Prior. 20/9. 1930.) G r o t ę .
Kodak-Patlie, Frankreich, Seine, Topochromschichlen. Die Schichten (Herst. ygl.

C. 1932. II . 2280) bestehen aus zwei Verbb., die unter Bldg. eines sichtbaren Bildes
aus einer metali. Verb. reagieren, u. einer dritten, bei der Belichtung NH3 abspaltenden 
Verb., welche die erste Rk. katah ’t. beeinfluBt. Die Schichten bestehen z. B. aus 
Gelatine, Bleiacetat, Thiocarbamid u. Hesaminkobaltchlorid. F. P. 730 876 yom
6/8. 1931, ausg. 25/8. 1932. A. Prior. 7/8. 1930.) G r o t ę .

Alex Pilny, Ziiricli, Herstellung eines Dreifarbenfilms fiir  Kinematogra/phie, 1. dad. 
gek., daB man drei auf einem Film  yorhandene Teilbilder auf die Vorder- u. Ruckseite 
eines beidseitig lichtempfindliehcn Films projiziert derart, daB zwei Teilbilder sich 
decken, u. das dritte durch Langsfalten des Films m it den beiden anderen Teilbildern 
zur Deckung gebraeht werden kann. — Die Obertragung der urspriinglichen Teilbilder 
auf den beidseitig lichtempfindlichen Fihn erfolgt mittels Kontaktkopierung. (D. R. P. 
488 859 KI. 57b vom 31/10. 1928, ausg. 10/1. 1930. F. P. 684145 vom 29/10. 1929, 
ausg. 21/6. 1930. D. Prior. 30/10. 1928. E. P. 332 844 vom 29/10. 1929, ausg. 21/8.
1930. D. Prior. 30/10. 1928. A.P.  1874 615 vom 23/10. 1929, ausg. 30/8. 1932.
D. Prior. 30/10. 1928.) G r o t ę .
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