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Gescliicłite der Cliemie.
Heinrich Kiliani, M ein Leben und Werk. (J . ch em . E d u ca t. 9. 1908— 14. Nov. 

1932. F reib u rg  i. B .)  L . E n g e l .
K. Myrback, Irving Langmuir, der Trdger des Nobelpreises fu r  Chemie 1932. 

{Chem.-Ztg. 56. 941. 26/11. 1932.) L e s z y n s k i .
H. Hśrissey und P. Fleury, Uber das-Leben und die Arbeiten von Leon Cłrimbert. 

Nachruf fiir den Pharmazeuten u. Professor dor biol. Chemio der Univ. Paris. Zu- 
samraenstellung seiner Ver8ffentlichungen. (J. Pharmac. Chim. [8] 16 (124).
273—320. 1/10. 1932.) H e l l r i e g e l .

Pasehen , Em il Warburg. Gedachtnisrede. (S.-B. preuB. Akad. Wiss. 1932. 
CXV— CXXIII. Berlin.) L e s z y n s k i .

Frederic Walker, Ceoffrey Chaucer und die Alchemie. Ch a u c e r  gibt in den 
„Canterbury Tales“ ein Bild von der Alchemie des 14. Jahrhunderts. Eine gekiirzte 
Obersetzung dieses Gedichtes wird mitgeteilt u. kommentiert. (J. chem. Educat. 9. 
1378— 85. Aug. 1932. Perth Amboy, New Jersey.) S k a l i k s .

D. H. Wester, Qoeihes ■ Beziehungen zur Chemie. Histor. Abhandlung anlaB- 
licli G o k t h e s  100. Sterbetages. (Chem. Weekbl. 29. 178— 82. 1932. s ’G raven-  
hage.) ' D u s i .\tG.

Rudolf Wegseheider, Zar Oeschichte des roten Phosphors. Ausfiihrlichere Wieder- 
gabe der C. 1982. II. 1405 ref. histor. Unterss. (Ósterr. Chemiker-Ztg. 35. 169— 71. 
1/1 0 . 1932 .) R . K . Mu l l e r .

R. Rosemann, Zur Entdeckung des Glykogens vor 75 Jahren. Vf. stellte fest, 
daB nicht V ik t o r  H e n s e N, sondern Cl a u d e  B e r n a r d  das Glykogen entdeckt u. 
seine wesentliehen Eigg. richtig festgestellt hat. (Miinch. med. Wschi’. 79. 1367— 68. 
19/8. 1932. Munster i. W .,,U niv.) F r a n k .

Clelio Silvestrini, E in altes Bologneser Vitaminheilmittel: Masottawasser. Es 
hańdelt sich um den in der Kalte gewonncnen PreBsaft von Weinlaub u. anderen 
Krautern mit antiskorbut. Wrkg. Die Herst. lieB sich bis 1778 zuriick verfolgen. (Riv. 
ital. Essenze Profumi 14. 294— 97. 15/10. 1932.) Gr im m e .

Herbert Harms, Beitrage zur Oeschichte der Mikrochemie. I. Die Mikrohisto- 
chemie bis 1830, unłer besonderer Berucksichtigung von Raspail. Nach krit. Bespreehung 
des bisher vorliegenden Materials uber die Geschichte der Mikrochemie wird F r a n COIS 
V x n c e n t  R a s p a i l  auf Grund seiner Arbeiten aus den Jahren 1825— 1830 ais eigent- 
lieher Begriinder der Mikrochemie hingcstellt: histochem. Nachweise von Starkę u. F e , 
Aufklarung der Natur der Raphiden, systemat. mikrolcryatalloskop. Analyse eincs 
Pflanzensaftes mit PtCl6" u. Tartration ais mikrochem. Reagenzien auf K* u. (COO)", 
SO.," u. Tartration zum Nachweis von Ca” . (Apoth.-Ztg. 46. 1454—58; 47. 1274— 75. 
1293— 94. 1307— 10. 1324— 25. 26/10. 1932.) H a r m s .

Fritz Rothe, Zur Enłdeckungsgeschichłe des Kalkstickstoffverfahrens. Gegeniiber 
einer Angabe von F r a n c K , M aKKUS u . J a n k ę  (Der Kalkstickstoff in Wissenschaft, 
Technik u. Wirtsehaft, S. 4) macht Vf. geltend, daB er ohne Jlitwrkg. von F r a n k  u . 
C a r o  dio Bldg. von CaCN2 aus CaC2 u. N , entdeckt hat (vgl. Ztschr. angew. Chem. 16 
[1903]. 658. 753). (Chem.-Ztg. 56. 834. 19/10. 1932.) R . K . M u l l e r .

Herbert Kuhnert, Identifikation einiger Thuringisćher Oldser des 17. Jahrhunderts. 
Zuweisung verschiedener Runstglaser an die verschiedenen alten Glaskiinstler. (Glas- 
techn. Ber. 10. 493— 97. Sept. 1932.) S a l m a n g .

Bernhard Neumann, Zur Erfindung des blauen Kobaltglases. Ein kiinstlicher 
assyr.-babylon. Lasurstein enthielt Co. Sonst ist Co ais Glasfarbemittel erst um 1500 
von Ch r i s t o p h  S c h u r e r  d. A. emgefiihrt worden. (Glastechn. Ber. 10. 477— 80. 
Sept. 1932. Breslau, Techn. Hochsch., Inst. f, chem. Technol.) S a l m a n g .
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Michael Birkenbihl, Die Fruhzeit des deutschen Tópfergewerbes. (Keram. Rdsch. 
Kunstkeramik, Feinkeramik, Glns, Email 40. 510— 12. 523— 25. 6/10. 1932. Miiii- 
chen.) S a l m a n g .

Goslich, Der Name „Zement“. Der Name stammt von dem latein. „caedere“ 
(hauen) u. ist falsch angewandt bzw. ubersetzt worden. (Tonind.-Ztg. 56. 1097— 98. 
3/ 1 1 . 1932.) S a l m a n g .

W. Witter, Zur chemischen Zusamrmnseizung der rorhislorischen Bronzen. (Vgl. 
C. 1932. II. 2006.) Vf. fiihrt Analysenangaben fiir Aurichalcit, Messingbliito u. 
Buratit u. oigene altere Verss. ais Beweis fiir das Vork. oxyd. stark Cu-haltiger Zn- 
Erze an. (Chem.-Ztg. 56. 763. 24/9. 1932.) R. K . M u l l e r .

Edmund O. V. Lippmann, Zur chemischen Zusammensełzung der vorhistorischen 
Bronzen. Es bleibt gegeniiber den Angaben von W i t t e r  (vgl. vorst. Bef.) dio Ej ago 
offen, ob dio stark Cu-haltigen Zn-Mineralien aucli tatsachlich zur Messinggewinnung 
benutzt wurden. Fiir dio Darst. von Bronzen scheint es aueh an einom Vork. genugend 
Sn-haltiger Cu-Erzo zu fehlen. (Chem.Ztg. 56. 763. 24/9. 1932.) R. K. Mu l l e r .

Jean Pateiouk, Beitrag zur Oeschichte der franzosischen Brauerei. (Buli. Ass. 
anciens Etud. Eeole supćr. Brasserio Univ. Louvain 32. 106— 11. Aug. 1932.) K o l b .

Hans Eupe, Adolf von Baeyer ais Lehrer und Forscher. Erinnergn. aus Boinem Privat- 
laboratorium. Stuttgart: Enke 1932. (26 S.). 4°. =  Sammlung chemischcr u. chemisoh- 
teolmischer Yortr&ge. N. F. H. 15. M. 2.50; f. Abonnenten d. Sammlg. M. 2.10.

A. Allgemeine und physikalisclie Chemie.
T. H. Whitehead, Die Oleichgeioichtsbezielmngen in  einer wasserigen Łtisung voii 

Cupribramid. Es wird darauf hingewiesen, daC CuBr„-Lsg. fur die Demonstration eines 
chem. Gleicbgowichts u. die Wrkg. gemeinsamer Ionen wenig geeignet ist. Die Rk. bei 
W.-Zusatz zur Lsg. ist komplexehem. zu deuten u. yerlauft nickt einfach nach der 
Gleieliung CuBr2 (braun) Cu++ (blau) +  2 Br- , wie haufig angegeben wird. —  Ais 
Ersatz fur dieses System wird das System Fe(CNS)3—II20  vorgesclilagen. (J. chem. 
Educat. 9. 1457— 60. Aug. 1932. Athens, Univ. of Georgia.) S k a l i k s .

Edward W. Washburn und Harold C. Urey, Anreicherung des H 2-Isotops des 
Wassersioffs durch fraktionierle Eleldrolyse des Wassers. Vff. nehmen an, daB boi der 
Elektrolyse des H 20  wegen der Verschiedenkeit des elektrolyt. Potentials u. dor 
Diffusionsgeschwindigkeit eino Anreicherung an den Isotopen 11- u. O18 in der FI. zu 
erwarten soi. WiŁhrend dio eigentlichen Verss. noeh nicht abgeschlossen sind, konnten 
bereits einige H 20-Proben aus Lsgg., die jalirelang dem gewóhnliehen techn. ProzeB 
imterworfen waren, nach der Methode von U r e y , B r ic k w e d d e  u . M u r p h y  (C. 1932.
I. 3377) auf W- untersucht werden. Eine Anreicherung an U 1 konnte tatsaehlieh fest- 
gestellt werden. Es wird darauf hingewiesen, daB bei der Untors. der relatiyen Haufig- 
keit von II1 u. II2 dio Vorgeschichte des benutzten H 2 bekannt sein muB, u. daB dio 
Diskrepanzen zwrischen den von verschiedenen Vff. angegebenen Werten vielleicht reell 
sind. Es wird yorgeschlagen, zur weiteren Anreicherung an H 2 eine gesattigte 
Lsg. bei genugend tiefer Temp. verdampfen zu lassen. Auch einige chem. Rkk. 
konnten dazu dienen, z. B . konnte die Behandlung von HC1 mit Fe oder Zn zu 
einer Anreicherung an H • in der unzers. Saure fuhren. (Proc. Nat. Acad. Sci, U. S. A. 
18. 496— 98. Juli 1932. Washington, Bureau of Standards and Columbia
U nir.) B o r is  R o s e n .

W. H. Keesom, U ber die Aggregationszustiinde. des Heliums. (Vgl. C. 1932. II. 181.) 
Vortrag iiber Verfliissigung, Verfestigung u. die beiden fl. Zustandsformen des H e. 
(Acta physic. polon. 1. 1— 22. 1932.) S k a l i k s .

P. N. Laschtschenko und A. I. Morosowa, Uber molekulare Transformalionen des 
Calciumsulfats im Bereiche hoher Temperaturen. Zur Unters. der molekularen Um- 
wandlimgen der CaSOj-Modifikationen wurden die Erstarrungskurven von „loslichem11 
Anhydrit, Gips, natiirlichem Anhydrit u. Estrichgips aufgenommen sowie Warme- 
kapazitats- u. D.D.-Messungen an yerschieden hoch gegliiliten CaSO,|-Modifikationen 
ausgefuhrt. Es konnte festgestellt werden, daB der Esistenzbereieh des Stuckgipses 
von der Stabilitatsgrenzo des loslichen Anhydrits, dessen Umwandlungspunkt in toten  
Gips bei etwa 450° liegt, begrenzt wird. Der Umwandlungspunkt des totgebrannten 
Gipses in Estrichgips liegt bei 650°. Es zeigt sich weiter, daB der totgebrannte Gips 
m it dem naturlichen Anhydrit nicht idont. ist, da letzterer unfahig ist, in Estrichgips



uberzugehen. Der Estrichgips stellt somit eino besondere Modifikation des wasser- 
freien CaSO., dar. —  Bei der Temp. von 1020 bis 1080° konnte der krit. Punkt der 
A n fan g sd isso z ia tio n  des Gipses beobachtet werden. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. 
[russ.: Cliimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 15— 24. 1932. 
Nordkaukas. Chem.-Teehnol. Inst.) K l e v e e .

M. Le Blanc und Gr. Wehner, Unłersuchungen iiber die Umwandlungen in  fesłer 
Phase beim System Kupfer-Oold. Es wurde eino Apparatur konstruiert, m it dereń Hilfe 
hochschmelzende Legierungen zu Staben fiir Leitfahigkeitsmessungen u. Rontgen- 
proben fiir DEBYE-ScnERRER-Aufnahmen im Hochvakuum gegossen werden konnen, 
femer eine solehe zur Messung der Leitfahigkeit der Sta.be in Abhiingigkeit von der 
Temp. bis 500°. Es wurden Leitfahigkeitsmessungen am System Au-Cu vorgenommen. 
Fiir reines Cu ergab sich eine event. sekundare Abhangigkeit der Leitfahigkeit von  
der KorngroCe. i ’ur Au wurde diese nieht beobachtet. Die Werte der Lcitfahigkeiten 
der von hoher Temp. abgeschreekten Legierungen lagen auf einer U-formigen Kurve, 
die fiir Mischkrystallc typ. ist. Die Messungen an getemperten Legierungen unterhalb 
450°, unter besonderer Beriicksichtigung stabiler Gleiehgewichte, ergaben ein Diagramm 
ron Leitfahigkeitsisothermen, die drei Maxima aufweisen, woraus auf die Existenz 
dreier Verbb. Cu3Au, Cu3Au2, CuAu geschlossen wird, die mit uborschiissigen Cu-, 
bzw. Au-Atomen wiederum Mischkrystalle bilden konnen. Die gefundenen Umwand- 
łungspunkte wurden zu einem Zustandsdiagramm vereinigt, das die Umwandlungen 
der Verbb. zeigt u. in dem die Grenzen des von WEBER gefundenen lietcrogenen Eeldes 
zwischen 65 u. 80°/o Au genauer festgelegt wurden. Auf rontgenograph. Wege wurde 
festgestellt, daC die zu dcm Feld gehórigen Krystallo tetragonale Struktur liaben. —  
D ie Befunde der Leitfahigkeitsmessungen wurden durch Thermokraftmessungen, 
mikrograph. u. rontgenograph. Unterss. ergiinzt u. gestutzt. Die Abweichungen der 
Verbb. von der stochiometr. Zus. u. der Mechanismus des Reaktionsverlaufes der Verb. 
CuAu wurden diskutiert. (Ann. Physik [5] 14. 481— 509. 15/8.1932. Leipzig, Physikal.- 
chem. Inst. d. Univ.) HuNIGER.

W. Boas, Rontgenographisclie Beslimmung der Loslichkeit von Cadmium in Zink. 
Wegen der Unstimmigkeiten in den Angabcn der Loslichkeitsgrenzc von Cd in Zn 
wurde diese rontgenograph. ermittelt. Zuerst wurde die Anderung der Gitter- 
abmessungen m it der Konz. von Cd bestimmt; dann wurde aus den Gitterabmessungen 
libersatt. Proben, die nach ilirer Homogenisierung bei einer bestimmten Temp. an- 
gelassen u. darauf abgeschreckt waren, die bei der AnlaBtemp. in Lsg. gebliebene Menge 
Cd bestimmt. —  Mit steigendem Cd-Geh. nehmen die Netzebenenabstande anfangs 
linear zu u. bleiben dann von der bei der eutekt. Temp. vorhandcnen Ldsungskonz. ab 
konstant. Die Gitteraufweitung entsprieht der nach den Atomradien zu erwartenden. 
Achsenlangen boi 20° fiir das reineZw: a  =  2,6584, o =  4,9353 A, fiir das Cd: a =  2,6622, 
c =  4,9456 A. Die vom Vf. bestimmte Lóslichkeitskurvo fallt bei bohen Tempp. 
nahezu mit der jENKiNSschen zusammen u. zeigt wie diese starkę Abweichungen gegen- 
iiber der von G ru b e u . B u r k h a r d t . —  Einige Verss. an Einkrystallen zeigten, daB 
etwa 0,80 Gew.-°/o Cd in Lsg. gehen. Bei Zimmertemp. tritt eine langsame Entmischung 
ein; nach 9-tagiger Lagerung wurden nur noch 0,65°/o Cd in Lsg. gefunden. (Metall- 
wirtsch., Metallwiss., Metallteclm. 11. 603— 04. 4/11. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser- 
Wilhelm-Inst. f. Metallforsch.) S k a lik s .

Homer Adkins, Vergleichung ton cliemischer Keaktwilal. Bestst. der chem. 
Reaktivitat durch Gleichgewichts- bzw. reaktionskinet. Messungen mussen nicht zu 
dem glcichen Ergebnis fiihren. Dio experimentellen Schwierigkeiten, die in solclien 
Fallen zu Fehlschliissen fiihren konnen, werden besprochen. (J . chem. Educat. 9. 
1865— 73. N ov. 1932. Madison, Wisconsin, Univ.) L. E n g e l .

H. Beutler und E. Rąbinowitsch, Beziehungen zwischen Rotalion, Reaklionswarme 
und WirkungsquerschniU bei chemischen Elemenlarprozessen. Verkiirzte Wiedergabe der
C. 1930. II. 866 referierten Arbeit. (Chem. J. Ser. W. J. physik. Chem. [russ.: Chimit- 
seheski Shurnal. Sser. W. Shurnal fisitseheskoi Chimii] 2. 388— 97. 1931. Berlin u. 
Góttingcn.) E r b e .

H. Beutler und w . Eisenschimmel, EinflufS des Gasdruckes und der Inlerkombi- 
nationen des Termcnsystenis auf die Energieiibergabe bei Slóficn. Verkurzte Wieder- 
gabe der C. 1930. II. 3366 referierten Arbeit; vgl. aucli C. 1932. I. 780. (Chem. 
J. Ser. W. J. physik. Chem. [russ.: Chimitsoheski Shurnal. Sser. W. Shurnal fisitseheskoi 
Chimii] 2. 398— 404. 1931. Berlin-Dahlem.) E r b e .
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James F. Norris, Die Bedeutung von [Pyrolysentemperaturen. Zusammenfassende 
Darst. des Inhaltes der C. 1930. I. 3048; 1931. I. 769 u. II. 1842 referierten Arbeiten. 
(J. ehcm. Educat. 9. 1890— 96. Nov. 1932. Cambridge, Massachusetts, Iust. of Techn., 
Mitt. Nr. 83 d. Res. Lab. of Organie Chem.) L. E n g e l .

C. N. Hinshelwood und E. A. Moelwyn-Huglies, Die untere Druckgrenze in  der 
Kettenrealetion zwischen Wasserstoff und Sauersloff. (Vgl. C. 1931. II. 2268; 1932. I. 
2937.) Vff. untersuchen den EinfluB von dem Konz.-Yerhaltnis H2: 0 2, dem GefaB- 
durebmesser, der Temp. u. der Ggw. von inerten Gasen auf die friihor eingefiihrte 
untere Druckgrenze der Kettenrk. zwischen H 2 u. 0 2 (vgl. C. 1929. II. 377; 1931. 
II. 188; 1932.1 .1622). Bei 550— 650° ist die untere Druckgrenze temperaturunabhiingig, 
bei tieferen Tempp. temperaturablmngig. Bei 550° ist sie bei konstanter GefaBlange 
umgekehrt proportional dem GefaBdurchmesser u. unabhangig vom Konz.-Verhaltnis 
H 2: 0 2. Der EinfluB inerter Gase auf die untere Druckgrenze driickt sich darin aus, 
daB p i l ,• po, [1 +  Pinertcs Gas/(pH2 +  P02)] konstant u. fur N ,, Ar u. He proportional 
dem Diffusionskoeff. der akt. Kettentrager ist, wahrend C 02 einen kleineren EinfluB hat, 
ais man erwarten sollte. Die Yerss. sind mit den friiher aufgestellten Hypothesen im 
Einldang. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 138. 311— 17. 1/11. 1932.) L. E n g e l .

G. Hadman, H. W. Thompson und C. N. Hinshelwood, Die explosive Oxydation 
von Kohlenmonoxyd bei tieferen Druclcen. Wahrend die indirekte Oxydation von CO in 
Ggw. von W.-Dampf bei 550—600° mit meBbarcr Geschwindigkeit yerlauft (vgl. C. 1932. 
II. 1878), setzt boi 700° eine direkte Oxydation ein, die unabhangig von Spuren von 
Feuclitigkeit ist u. eine andere Kinetik hat. Es ist eine Region explosiver Vereinigung in 
einem beiderseits begrenzten Druckgebiet vorhanden, auBerhalb dessen die Rk.-Ge- 
schwindigkeit sehr klein ist u. auBerdem ein metastabiler Zustand, der durch Yer- 
giftung der GefaBwand mit CO entsteht. Folgende Erklarung der Vorgange ais 
verzweigte Kettenrk. ist mit den Verss. im Einklang: Die einleitende Wandrk. ist 
CO +  0 2 — >• C 02 +  O, die verzweigte K ette ist O +  CO +  0 2 — ->- C 02 +  2 0 ,  
kettenbrechende Rkk. im Gasraum sind O +  CO +  CO — >- CO, +  CO, O +  O -f- 
inertes Gas — >-02u. O +  CO +  inertes Gas — y  C 02u. schlieBlich die kettenbrechende 
Wandrk. O +  CO— >- CO„. Das spektr. nachgewiesene CO,* wird durch 

" O +  CO +  0 2— ->• CO;* +  0 2 
gebildet u. kami noch folgehde K ette einleiten:

C02* +  0 2 — -V 0 2* +  C 02, 0 2* +  CO — h  C 02 +  O.
Unter dem unteren Grcnzdruck der Explosion diffundieren die Kettentrager zu schnell 
an die Wand, was den EinfluB der Wand auf diesen Grenzdruck u. die Tatsache, daB 
inerte Gase die Explosion begunstigen, erklart. Der obere Grenzdruck ist durch die 
kettenbrcchenden Rkk. im Gas bedingt. Deslialb ist er leichter reproduzierbar, un
abhangig vom GefaB u. wird durch Fremdgase herabgesctzt. (Vgl. ferner H i n s h e l w o o d  
C. 1932.1. 2937.) (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A 138. 297—311. 1/11. 1932.) L. E n g .

D. Alexejew, Ober die explosive Zersetzung von Stickstoffwassersloffsaure. Die
Explosionswelle bei der Zers. von N3H breitet sich bei Druckcn unterlialb 1 at selbst 
noch in Capillaren von 0,01 mm Durchmesser aus. Die Grenze der Explosivitat erhoht 
sich bei Zugabc von H 2; bei der Explosion dieser Mischung bildet sich festes Ammonium- 
azid u. Hydrazinazid. Die Verdunnung des N 3I£ mit N 2 erhoht den Grenzdruck der 
Explosivitat fast nicht; in einer solchen Mischung breitet sich die Explosionswelle 
noch aus bei einem Gesamtdruck von 100 mm, u. einem N3H-Druck von ea. 10-7 mm. 
Diese Ersehcinung gibt die Móglichkeit, solche kleinen Mengen von N 3H nachzuweisen. —  
Die Ausbreitung der Rk. von Molekuł zu Molekuł geschieht durcli Vermittlung von 
N-Atomen (N3H — y  N 2 +  N  +  H  oder N 3H — ->- 3 N  +  H), die mit N 2-Molekiilen 
nach den Gesetzen des elast. StoBes zusammentreffen. (Chem. J. Ser. W. J. physik. 
Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. W. Shurnal fisitscheskoi Chimii] 2. 535.
1931. Taschkent.) E r b e .

W. E. Garner, Messung der Slrahlung und Mcchanisnms der Jłeaktionen inFlammen. 
In  Flammen aus CO +  0 2, H 2 +  0 2 u. (CN)2 +  0 2 wird der chem. Mechanismus der 
Licliterzeugung aufgeklart durch Unters. der infraroten Strahlung. 1 . Die Strahlung 
einer wasserstoffreien Flamme von CO ist zu einem groBen Teil Luminescenzstrahlung. 
Das folgt aus dem EinfluB der Beimischung eines inerten Gases auf die Strahlung 
u. ebenso aus der Krummung der Strahlungskurven ais Funktion des Druekes fur 
H 2-lialtige Gemische. Die Luminescenz vermindert sich bei Zugabe von H ,. Liegt der 
H 2-Geh. unterhalb 0,03%, so laBt sich sein EinfluB quantitativ erkliircn mit Hilfe 
der Hypothese, daB die luminescierenden C 02-Molekiile inaktiyiert werden bei einem
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ZusammenstoB mit W.-Moll. Die Konz. von 0,03%  H 2 is t eine krit. Konz., bei der ein 
sehroffer Abfall der Strahlung auftritt; sio bezeichnet den tjbergang von ciiiem chem. 
Mechanismus der Lichterzeugung zu einem anderen. Die Art der Abhangigkeit dieser 
krit. Konz. vom Druck macht cs wahrscheinlich, daB die Geschwindigkeit der ersten 
Rk. d x1/d t =  kt [ 0 2] ist, die der zweiten d x j d  t =  k„ [H2] [ 0 2] [CO]. 2. Da die 
Stralilungskurven (ais Funktion des Druckes) fur die H 2 +  Ó2-Flamme in bezug auf 
die Strahlungsachse konkav sind, laBt sich schlieBen, daB die Ausstrahlung dieser 
Fląmme fast rein therm. ist. Dio Strahlungskurve kat zwei Maxima, die auf zwei ver- 
sehiedene chem. Mechanismen der Lichterzeugung hinweisen. 3. Die Strahlung der 
Dicyanflamme vermindert sich bei Zugabe von Wasserstoff u. W. analog wie bei Fali 1. 
(Chem. J. Ser. W. J. physik. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. W. Shurnal 
fisitscheskoi Chimii] 2. 509— 20. 1931. Bristol.) E r b e .

H. Muraour und Gr. Aunis, Eine Słiidie iiber Verbrennungsgeschwindigkeit von 
Tcolloidalen Puhern bei tiefer Temperatur. (Vgl. C. 1932. II. 1571.) Neuere Unterss. 
iiber die Verbrennungsgeschwindigkeit boi einer Pulvertemp. von — 80° bestatigen die 
Annahme, daB die inverso Geschwindigkeit der Verbrennung ( f  p d t )  eine lineare 
Funktion der Pulvertemp. ist. Diese Kurve wurde aus fruheren Daten bereclinet u. 
gibt zwar fiir — 80° nocli etwas zu kleino Werte, woist aber keine derartige Differenz 
auf, wie die anderon angegebenen Funktionen. (C. R. hebd. Seances Aoad. Sci. 195. 
319—21. 25/7. 1932.) B r i l l .

J. Palacios, K inelik der von einem Difficsion-svorgang belierrscliten Reaklionen. 
Vf. untersucht recliner. dio Geschwindigkeit heterogener Rkk. zwischen einem Gas u. 
einem festen Stoff, wobei ais Rk.-Prod. ebenfalls ein fester Stoff entsteht u. dio Ge
schwindigkeit, mit der das Gas durch dio umgewandelte Schicht hindurchdiffundiert, 
gegeniłber der Rk.-Geschwindigkeit sehr klein ist. Es werden dio Endgeschwindigkeiten 
fiir dio drei Falle ebener, zylindr. u. sphar. Grenzflache bereehnet. In allen Fallen 
wird die Rk. in endlicher Zeit abgeschlossen. Wiihrend jedoeh bei ebener Grenzflacho 
dio End-Rk.-Geschwindigkeit von 0 verschieden ist, d. h. sich einem stationaren Wert 
nahert, ist sie bei zylindr. u. spliar. Grenzflacho =  0: die Kurve Rk.-Gesehwindig- 
keit/Zeit schncidot dio Zeitachse in einem aus dcm Radius, dem Diffusionskoeff., dem 
Druck u. der mit der Vol.-Einlicit des festen Stoffes reagierenden Gasmengo zu be- 
rechnendcn Punkt. (An. Soc. espau. Fisica Quim. 30. 695—700. Sept./Okt. 1932. 
Madrid, Nat. Inst. f. Physik u. Chemie.) R. K. M u l l e r .

F. Kriilł, Dissoziationsmessungen an synlhetiscli dargestellten krystallisierłen H an- 
ganoxyden. Es wurden Dissoziationsmessungen an synthet. dargestellten, feinkry- 
stallinen M n0 2, M n20 3 u. 3£naOt  ausgefiihrt. Dio Unters. erfolgto mittels eines zu 
Dissoziationsmessung an Motallgassystemen geeigneten App., wie er von A. SiEVERTS 
(Z. physik. Chem. 60 [1907]. 131) beschrieben wurde. Der tlbergang von MnO, in 
Mn20 3 beginnt zwischen 500 u. 550°, der t)bergang von Mn20 3 in Mn30 4 zwischen 900 
u. 950° in reinem 0 2 bei Atmosphiirendruck meBbar zu worden. Bestimmte Zors.- 
Tempp. fiir J ln 0 2 u. Mn20 3, ivio sie bisher verschiedentlich in der Literatur beschrieben 
wurden, lassen sich auf Grund der Zers.-Kurven nicht angeben. Bei 1000° konnto 
aus Mn30 4 kein MnO erlialten werden. Das durch Zers. von M n02 bei 1000° dargestellte 
Jln30 4 nimmt von 900° an abwarts Sauerstoff bis zur Bldg. von Mn20 3 wieder auf. 
Nur bei tiefer Temp. (bis 550°) aus M n02 dargestolltes Mn20 3 geht unterhalb 500° 
wieder in M n02 iiber. Dio Umwandlungsgeschwindigkeit der versehiedenen Mangan- 
oxyde ineitiander crwics sich somit ais von der Temp. stark abhiingig. Die Dissoziations- 
isothermen sind im Temp.-Bereich von 500 bis 1000° graph. dargestellt. Durch gleicho 
Einwaagen der durch Sieben auf gleicho KorngroBe (bis 10 fi) gebrachten Praparato 
wurden die etwaigen Einfliisse der verschiedenen OberflachengróBe u. der Yerschieden 
schnellen Nachdiffusion des Sauerstoffs aus dem Innern ausgeschaltet. Die Zers.- 
Kurven geben somit ein vergloichbares Bild uber das gesamte System Mn— O bis zu 
einer Temp. von 1000°. (Z. anorg. allg. Chem. 208. 134—44. 7/10. 1932. Freiburg i. Br., 
Univ,., Mineralog. Inst.) K l e v e r .

Robert Livingston, Die K inetik der Auflosung ton rerdiinnłem Natriumamalgam. 
Die empir. Formel von B r ONSTED u . K a n e  wird durch die Rk.-Kinetik, ausgehend 
von der Verb. NaHg,, yollig gestiitzt. Auch fiir andere Amalgame, dio keine Verbb. 
eingehen, muB die in Lsg. gehende Menge der stochiometr. Konz. des Metalles direkt 
proportional sein. Denn bestimmend ist der reversible Vorgang Me Me+ +  © . 
(J. physic. Chem. 36. 2099—2100. Juli 1932. Minnesota, Univ., Sehool of Chem.) B r i l l .
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J. Sancho und E . M oles, Untersuchungen iiber die Intensivtrocknung. I . Die 
Jlmldion des Ammoniaks m it Pliospliorsaureanliydrid. HARRIS u . W o o sT E lt (C. 1929. 
XI. 1276) hatten festgestellt, daB absol. trockenes N H 3 mit reinem P 20 5 stets in Rk. 
tritt, daB aber die Rk. — vermutlich durch Bldg. einer Schutzschicht —  gebremst wird. 
Dagegen hatten S.MITS, S w a r t  u . B r u i n  (C. 1930. II. 3) bestritten, daB Rk. statt- 
findet. Vff. nelimen die Verss. auf, indem sie die Einw. von N H 3, das m it KOH +  BaO, 
durch mehrfaehe Dest. u. mit N a—K-Legierung getrocknet ist, auf in trockenem 0 B- 
oder Luftstrom ein- oder mehrfach sublimiertes P20 5 untersuchen. Es wird in Tjber- 
einstimmung mit H a r r i s  u . W o o s T e r  gefunden, daB N H 3 von P 20 5 absorbiert wird, 
wobei die Rk. zunaehst sebr heftig unter Warmeentw., dann langsamer vcrlauft u. 
mehrere Wochen anhalten kann. Gegen die vermutete Bldg. einer Schutzschicht 
spricht jedoeh, daB bei Erncuerung der N H 3-F iillu n g  die Rk. wieder auflebt. Das 
molekulare Verlialtnis N H 3 : P 20 5, bezogen auf die erste N H 3-F u llu n g , strebt dem 
Wert 1,0 zu. Das Rlc.-Prod. steilt eine glasige, weiBe, oft mit rótlichen Punkten durch- 
setzte M. dar. Der Rk.-Verlauf laBt sich durch eine Exponentialfunktion nach FreUND- 
LICH wiedergeben. (An. Soc. espaii. Pisica Quim. 30. 701— 19. Sept./Okt. 1932. 
Madrid, N atu rw . Pak., Chem. Lab. u. Nat. Inst. f. Physik u . Chemie.) R. K. Mu.

G. M. Schwab und H. Schultes, Wirkung von Mischkatalysatoren bei der Reaktion 
desZerfalls von N 20 . (Chem. J. Ser. W. J. physik. Chem. [russ.: Cliimitscheski Shumal. 
Sser. W. Shurnal fisitscheskoi Chimii] 2. 605—21. 1931. Miinchen. —  C. 1930. II. 
3112.) _ E r b e .

Th. Huzella, „Fibrillogra/mm“ der Kraftlinien des Krystallisationsprozesses. Ais 
„fibrillograph. Darst.“ der Kraftwrkgg. des Krystallisationsprozesses wird eine mkr. 
Methode beschrieben, mit der es gelingt, die Abdriicke von Salzkrystallbldgg. in Lsgg. 
organ. Paserstoffsubstanz, nach Auflosen des Salzes in dauernder Porm zu erhalten. 
Mit Hilfe der Methode konnten die Kraftwrkgg. der Krystallisation in  der Gewebe- 
kultur, in die Zellbewegung richtende u. befordernde Spannkraft umgesetzt, auf das 
organ. Gewebewachstum ubertragen werden, um lebendes Gcwebe in Krystallgestalt. 
wachsen zu lassen. Die Methode wird zum Zwecke esperimentell-krystallograph. 
Unterss. besonders zur Erforschung von Grenzfragen der anorgan. u. organ. Natur- 
wissenschaften empfohlen. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., ICristallphysik, Kristall- 
ehem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Mineralog., Petrogr.] 83. 89—95. Juli 1932. 
Debrecen.) H u n i g e r .

M. Straumanis, Das Wachstum von Metallkrystallen im  Ilełalldam pf. II. (I. vgl. 
C. 1931. II. 2272.) Zur Priifung der Theorie des homoopolaren Krystallwachstums 
wurden Sublimationsverss. des Zn in H 2 unter versohiedenem Druck u. bei verschiedenen 
Tempp. durchgefiihrt. Zugleieh wurde die Erage untersucht, ób auBer der hesagonalen 
noch eine dimorphe regulare Porm des Zn existiert. Beim Wachstum von Zn-Kry- 
stallen im Zn-Dampf lassen sich zwei Falle untei'scheiden: im Palle, daB das Wachstum 
bei einem H a-Druck iiber ~  4 mm (bis 20 mm) erfolgt, bilden sich die friiher be- 
sehriebenen (1. c.), verhaltnismaBig groBen sechseckigen Krystallchen. Bei einem 
H 2-Druck bis ~  4 mm dagegen bilden sich nur hochstens 1 mm groBe, von den Plachen
(0001), (1010), (1011) u. (llSO) begrenzte Krystallchen. Individuen mit mehr ais vier 
Flachenformen kommen nicht vor, wohl aber solche m it weniger (Nichtgleichgewiclits- 
formen). Die Traeht der Krystalle fallt bis auf die Flaehenform (0112) mit den theoret. 
Forderungen von S t r a n s k i  (vgl. C. 1931. Et. 2271) zusammeu. Die Bldg. schoner 
Krystallchen wird durch langsames Wachsen (Verdampfung des Zn bei niedrigeren 
Tempp., ais dem F. entsprjcht) gefórdert. Eine dimorphe, regulare Form des Zn konnte 
auch bei Krystallen, die nahe dem F. gewachsen waren, nicht festgestellt werden. 
Die Krystallchen biiden sich an einzelnen Stellen des Glases, ohne eine bestimmte 
Orientierung der hexagonalen Achse einzuhalten. Erfolgt das Verdampfen schnell im 
Hochvakuum, so bildet der Nd. eine zusammenhangende Schicht. Graues Krystal 1- 
pulver an kalteren Stellen des Sublimationsrohres ist dabei nicht vorhanden; es fehlt 
aber niemals, wenn die Verdampfung langsam oder bei Gasgeh. erfolgt. (Z. physik. 
Chem. Abt. B. 19. 63— 75. Sept. 1932. Riga, Lettliind. U niv., Anorgan.-chem. 
Lab.) K l e v e r .

Leonard J. Fliedner, Die Ilerstelluntj und Konservierung grojier Krystalle von 
Chromał mm. Es wird eine Methode beschrieben, um Krystalle von Chromalaun her- 
zustellen, die mehr ais 12 Pfund wiegen. Mittel zur Konserrierung dieser Ivrystalle 
werden angegeben. (J. chem. Educat. 9. 1453—54. Aug. 1932. New York City, G e o r g e  
W a s h i n g t o n  High S ch oo l.) S k a l i k s .
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Henry Tauber und Israel S. Kleiner, Eine begueme Methode der Krystallisation  
vou Zuckern und anderen organischen Substanzen. An yersohlossenen Kollodiumsaeken, 
dic mit kom . NaCl- oder (NH4)2S 0 4-Lsg. gefiillt sind, wachsen in w. Luft auBen K ry
stalle (,,Perkrystallisation“ ). Vff. beobachten, daB unter den gleichen Bedingungcn 
boi Verwendung von Lsgg. organ. Substanzen die Krystalle innen wachsen u. nennen 
die Erscheinung „Intrakrystallisation“ . Krystalle wurden erkalten aus Lsgg. von 
Maltose, Lactose, Suerose u. Cystinchlorhydrat. Weinsaure krystallisierte auoli 
in 3 Monaten nicht, w&hrend andere Substanzen sekon in wenigen Tagen krystalli- 
sierten. Vff. empfehlen die Metliode zur Krystallisation von organ. Substanzen, 
besonders wenn tiefe Tempp. eingekalten werden miissen u. wenn eine gleichzeitige 
Steigerung der H+-Konz. erwimsekt ist, weil es auf diese Weise moglicli ist, HC1 bis 
zur konstant sd. Konz. einzuengen. (J. chem. Educat. 9. 1970—72. Noy. 1932. New  
York Hoineopathie Med. Coli. and Flower Hosp.) L. E n g e l .

Ernst Beutel und Artur Kutzelnigg, Ober die Mogliclike.it, die liekryslallisalion  
des Silbers durch Anfarbung m it Eisenchlorid zu rerfolgen. Eur die Unters. der Erage, 
inwieweit sick kaltbearbeitete, harte Metalle farbenden Agenzien gegeniiber anders ver- 
halten ais geglubte, weiehe Metalle, erwies sick die Einw. von EeCl3 auf Ag ais eine Rk., 
die in kohem Ma Be von der Vorbekandlung des Metalls abhangig ist. Die Earbung 
beruht auf einer Bldg. yon AgCl. Sie erfolgt aueh bei LichtabsekluB. Bis zum Sekmelzen 
erkitztes Ag fiirbt sich, nack dem Erkalten mit FeCl3 behandelt, schmutzig rotlickweiB, 
Walzblech u. hochgeglilktes Bleek, das k. bearbeitet wurde, sekokoladenbraun. D ie 
auf versehieden kolie Tempp. angelassenen Walzbleehe nekmen eine Mittelstellung ein. 
Ein Helligkeitsmaximum liegt bei 300—400°, ein Minimum bei 600—650°. Die relative 
Gewichtszunakme der Blecke in FeCl3-Lsg. nimmt naeh dem Gliilien bei Tempp. 
oberhalb 500° starli ab. Vor der Behandlimg m it EeCl3 durch verd. H N 0 3 angeatzte 
Bleche werden je naek der Temp. der Warmebekandlung dunkler oder heller gefarbt 
ais die entspreckenden, nieht geatzten Bleche. Ein moglicker Zusammenhang zwischen 
der Anfarbbarkeit einerseits, der KorngroBe u. der krystallograpk. Orientierung anderer- 
seits wird diskutiert. (Mh. Chem. 61. 189— 98. Okt. 1932. Wien, Hochsch. f. Welt- 
handel, Technolog. Inst.) K l e v e r .

Ernst Beutel und Artur Kutzelnigg, Ober einige Eigenscliajten von Silberchlorid- 
scliichten, die durch Einwirkung von Eisenchlorid auf Silberoberjlhchen gebildet imirden. 
(Vgl. yorst. Ref.) In Erganzung der yorst. Arbeit wird gezeigt, daB AgCl, welches 
sich durch Umsetzen von Ag in FeCl3-Lsgg. ais festhaftende Oberflache bildet, sick 
bei seinem F. (455°) zu einer pomeranzengelben M. yerfliissigt. Nack dem Erkalten ist 
das Ag mit einer durchscheinenden weiBen Schicht yon emailartigem Aussehen uber- 
zogen. Bei tieferen Tempp. treten ais Zwisckenstufen fliederfarbene u. rosa Farbungen 
auf. — Die im zerstreuten Tageslickt yerhaltnismaBig bestandigen Farbungen sind 
gegen direktes Sonnenlieht sowio gegen das ultrayiolette Lieht einer Quecksilberlampc 
sekr empfindlich, u. zwar geht dabei die Farbung uber Schokoladenbraun in kellbraun- 
graues Ag iiber. Die Verfarbung im Lieht ist dabei von einer Gewichtsabnahmo be- 
gleitet (12,8% bei 12-std. Bcstraklung). —  Durch unedle Metalle (Zn, Messing) werden 
dicAgCl-Sehichten rasch reduziert, ebenso durchEinw. reduzierender Gaso (reduzierender 
Teil der Bunsenflammen). — Durch Behandlung der Bleche mit H N 0 3 lassen sich 
die Chloridhautc isolieren, wobei die urspriingliche Farbung erhalten bleibt. —  Wss. 
N a2S20 3-Lsgg. u. N H 3 lósen die gefarbten Rk.-Schiehten rascli. (Mh. Chem. 61. 199 
bis 205. Okt. 1932. Wien.) K l e v e r .

B. Hochberg, Ober die gleichmaflige Verleilung der Beimengungen im  Krystalle beim 
Tempem. ( Vorldufige Mitteilung und K ritik  der Quittnerschen Erwiderung.) Nack im  
wesentlichen derselben Methode, wie sie bei Steinsalzlcrystallen angewandt wurde 
(O. 1931. II. 2841), ist die elektr. Leitfahigkeit von Salpeterkrystallen untersucht 
worden, die durch Krystallisation aus der Schinelze in  einer Pt-Schale hergestellt 
waren. Vf. kommt wie bei NaCl zu dem Ergebnis, daB andauerndes Tempem eines 
freien (elektrodonlosen) Krystalls sohlieBlich zu gleichmaBiger Verteilung der Ver- 
unreimgungen fuhrt. —  Dio QuiTTNEP.schen Enviderungen (C. 1932. I. 2816) sind 
unbefriedigend. (Z. Physik 77. 547—52. 6/ 8. 1932. Leningrad, Physikal.-Teckn. 
Inst.) ' SKALIKS.

M. Straumanis, Ober das Gleiten und Verfestigen von Zinkeinkryslallen. Die fur 
die Deformationsverss. gebrauchtcn Zn-Kxystalle waren in  einer H 2-Atmosphare im 
Zn-Dampf auf Glasunterlage gewachsen. Die Deformationsyerss. wurden unter einem
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Priiparationsmikroskop durchgefiihrt. Ais Translationsriehtung wird [1010] bestimint. 
Boi der Beanspruchung deformieren sieh die Krystalle, indem einzelne etwa 0,8 /t 
dicke Krystallscliiclłten nacheinander (zeitlich) u. ubereinander ias Gleiten geraten. 
Ein geringeres Gleiten erfolgt auch innerhalb dieser Seliiehten. Eine jede einzelne 
Krystallschicht beginnt sieli zu verfestigen, sobald sie eine bestimmte S treckege- 
glitten ist. Diese Strecke betragt lióchstens 1600 Netzabstande in Riclitung von [1010], 
wobei das (llSO) des undeformierten Krystalles sieh der Neigung des (1122) zu nahern 
strebt. Bei noeh stiirkerer Beanspruchung reifit der Krystall von der Glasunterlage, 
ohne dafi ein weiteres Gleiten der Schichten eintritt. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Mineralog., Petrogr.] 83. 
29—34. Juli 1932. Riga, Anorgan.-chem. Labor. d. Lettlilnd. Univ.) H u n i g e r .

Friedrich Rinne und Wilhelm Hofmann, Untersuchungen tiber die Plastizitat 
von Steinsalz und Sylvin  miler Anwendung der Kegel- und Schneidedruclemethode. An 
Steinsalz u. Sylvin wurdo bei Tempp. zwischen 20 u. 320° die Plastizitat iu itte ls  der 
LUD W IK sclien Kegeldruckprobe gemessen. Der Eindruckradius r u. die Eindruck- 
tiefe h wurden fiir verschiedene Druckdauer ermittelt u. der zeitliehe Yerlauf der Ein- 
drucktiefe mkr. veriolgt. Wiirfel-, Rhombendodekaeder- u. Oktaederflaehe liefern 
iibereinstimmende h (lg J)-Kurven. —  Weiter wurden Verss. angestellt mit belasteten 
Sclmeiden, die auf die einzelnen Krystallflaehen unter Yerscliiedenen Winkeln zu den 
Kanten aufgesetzt wurden. Sie ergeben Giiltigkeit des K iC K sehen  Gesetzes der pro- 
portionalen Widerstande u. Gleichartigkeit des FlieBvorganges auf (001), (101) u. (111). 
(Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A. d. Z. 
Kristallogr., Mineralog., Petrogr.] 83. 56— 74. Juli 1932. Ereiburgi. Br. u. Leipzig.) H un .

A,. Atomstruktur. R adiochem ie. Photochem ie.
Raymond T. Birge, Wahrscheinliche Werte von e, li, e/m und a. Eine in ihren 

Grundzugen von B o n d  (C. 1931. II. 2274) angegebene Methode wird Tollstandig aus- 
gebaut u. zur g l e i c h z e i t i g e n  Bcrechnung von e u. h aus den zwisehen diesen 
GróBen bestehenden Beziehungen benutzt. Die Werte fiir e, h u. l/a  hangen in sehr 
direkter Weise von dem fiir e/m  angenommenen Wert ab. D ie Untcrss. der letzten 
10 Jahre ergaben alle (mit einer Ausnahme) Zahlen in der Niihc von 1,761; hieraus 
berechnet sieli dann l /a  =  137,307 ±  0,048. Setzt man dagegen l/a  =  137, dann 
erhjilt man fiir e/m  =  1,768, was nach den experimentellen Ergebnissen unwahrschein- 
lieh ist. Im ganzen weiclien die neu bereelmeten Konstanten kaum von den frilher 
(C. 1929. II. 1888) angegebenen ab, nur die Eehlerbereehnung war damals falsch. 
h =  6,5443 ±  0,0091; e =  4,7688 ±  0,0040; e/m  =  1,7611 ±  0,0009. (Physic. Rev. [2]
40. 228— 61. 319—20. 1932. Berkeley, Univ. of California.) S k a l i k s .

W. N. Bond, Wahrscheinliche Werte von e, h, e/m und a. Eine Erwiderung an  
li. T . Birge. Vf. ist m it B ir g e  (vgl. vorst. Ref.) nicht einverstanden, besonders in 
Hinsieht auf die Eehlerbereehnung u. die Wahl des Zahlenwertes fiir e/m. (Physic. Rev. 
[2] 41. 368— 69. 1/8. 1932. Univ. of Reading [England], Dcpt. of Physics.) S k a l i k s .

V. Posejpal, Ober den Durchgang der Quantensirahlung durch die Atome. (Vgl. 
C. 1931. II. 1676.) Vf. nimmt die Existenz eines komplesen Athers an. Das Teilehen 
ist mit cin em  Atom vo n  der Kernladungszahl 0 ident. Der Kern des Teilchens wird 
von euiem Pi-oton u. einem Elektron gebildet. Der so beschaffene Ather wird stark im  
Innem  der Atome u. Molekule polarisiert u. ist an den Atomkernen gebunden u. bildet 
somit eine Gesamtheit, die von den Atomen u. Molekiilen getragen wird. Die Gesamt- 
heit des Athers, der durch die Atome u. Molekule polarisiert u. mitgefiihrt wird, ge- 
stattet den ERESNELschen Mitfiihrungskoeff. zu bestimmen. AVird die Formel fiir 
diesen Koeff. mit den gegebenen experimentellen Daten verglichen, die fiir H 20  ge- 
funden worden sind, so wird man zu Schliissen tiber die Veranderung der Geschwindig- 
keit der Quanten mit der Frequenz sowie tiber die Veranderung der Balmlange im  
polarisierten Ather mit der Wellenliinge gefiihrt. Es lassen sieh die Entfernungen 
bestimmen, bis zu weiclien die Quanten mit der Frequenz i< eindringen konnen. Dieses 
Ergebnis wird auf die Diffusion der Strahlen hoher Freąuenz angewendet, wobei an- 
genommen wird, daC die Quanten, die nur in das Atomniyeau eindringen, ohne Wellen- 
liingenanderung gestreut werden. (J. Pliysiąue Radium [7] 3. 390—407. Sept. 
1932.) ' G. S c h m id t .

Orazio Specchia und Stefano Petralia, Die Elektronetioptik. Zusammenfassender 
Bericht. (Nuovo Cimento 9. LX X X V —CXI. 1932.) S c h n u r m a n n .
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A. Bulli, Eine neue Methode zur TJntersucliung der Beugung sehr langsamer Elek
tronem. Ausfiihrlichere Besehreibung der bereits C. 1932. II. 827 angegebenen Methode 
(vgl. auch C. 1932. II . 2421). (Helv. physica Acta 5. 214— 17. 1932.) R U PP.

Bodo von Borries und Ernst Ruska, Das kurze Raumladungsfeld einer Hilfs- 
entladung ais Sammellinse fiir Kathodenslrahlen. Ausgehend von der bekannten Kon- 
zentrierung eines Kathodenstrahles durch die von ihm selbst erzeugte positive Raum- 
ladung, weist die Arbeit auf die Móglichkeit hin, eine kurze Raumladungssiiule durch 
eine Hilfsentladung zu erzeugen u. auf diese Weise eine elektronenopt. Sammellinse 
zu erzielen. Es wird ein Schema der kissenformigen Verzeichnung eines m it dieser 
Anordnung erhaltenen Bildes eines ąuadrat. Netzes gezeigt. (Z. Physik 76. 649—54. 
27/6. 1932. Berlin. Hoclispannungslabor. d. T. H.) B r u c h e .

F. Ollendorff und Gr. Wendt, Belalirislische Korreklur der Abhildungsgeselze einer 
magnetischen Sammellinse fu r Kathodenslrahlen. Das quasiopt. Verlialten der Kathoden- 
strahlen im Felde einer Magnetspule wird mittels der Gleichung der speziellen Rclativitiits- 
theorie behandelt, wobei sich ergibt, daB die relativist. Korrekturen schon bei teohn. 
hiiufig angewandten Beschleunigungsspannungen erheblich werden konnen. (Z. Physik 
76. 655—59. 1932. Berlin, Elektrotechn. Lab. d. T. H.) B r u c h e .

W. H. W atsonundF. R. Terroux, Bemerkung zur „Reichweite schneller Elektronem 
und Neulronen.“ Erwiderung auf die C. 1932. I. 3381 referierte Arbeit von Cap. l s o n  
u. OPPENHEIMER. Es wird darauf hingewiesen, daB die Theorie dieser Autoren zu einer 
Abhangigkeit der Ionisation von der Elektroncngeschwindigkeit fiihrt, die mit Messungen 
an /5-Strahlen in Widerspruch stcht. Beim radioakt. /S-Zerfall sind keine dunnen loni- 
sationsspuren beobachtet worden, aus welchen auf Neutronen geschlossen werden 
kónnte. (Physic. Rev. [2] 38. 2291—92. Montreal, Canada, Macdonald Phys. Labor., 
Mc Gili Uniy.) E i s e n s c h i t z .

E. Rupp, Beugung schneller Protonen an Goldfolien. Schnelle Protonen von 200 kV 
werden nach der Kanalstrahlmcthode hergestellt. Bei Durchstrahlung einer diinnen 
Goldfolie entstehen Beugungsringe entsprechend wie mit Rontgenstrahlen. Die aus 
ihnen bestimmte Wellenlange von G,4-10-12 cm stimmt auf ±2°/o  niit der DE B r OG- 
L lE sehen  Beziehung uberein. Aus der Intensitat der Ringe wird der Atomformfaktor 
fiir Protonen ermittelt u. mit dem fiir schnello Elektronen vorglichen. Der Relativ- 
verlau f laBt sich imierhalb der Fehlergrenze der Verss. von 10% durch das R u t h e r - 
FORDselie Streugesetz darstellen. (Z. Physik 78. 722— 27. 28/10. 1932. Berlin, 
Forschungsinst. der AEG.) R u p p .

M. S. Vallarta und N. Rosen, Das relativislische Thomas-Fermi-Atom. Dio von 
T h o m a s  (C. 1928. I. 148) u. F e r m i  (C. 1928. I. 2566) entwackelte Methode zur Be- 
rechnung der Potontial- u. der Ladungsverteilung im Atom wird relatm st. behandelt. 
Die relativist. Korrektion ist besonders fiir schwere Atome wichtig, bei denen die 
Elektroncngeschwindigkeit in der Nalie des Kerns betrachtlich ist. Der relativist. 
Ausdruck wird fiir Hg numer, ausgewertet. Es zeigt sich dabei, daB der Potential- 
verlauf sich dadurch nur unwesentlich iindert, die Ladungsdichte wird in der unmittel- 
baren Niihe des Kerns wesentlich vergróBert, in weiterer Entfermmg aber schwach 
verkleinert. (Physic. Rev. [2] 41. 708— 12. 15/9. 1932. Massachusetts Inst. of Techno
logy.) B o r is  R o s e n .

James H. Bartlett jr., Struktur der Atomkerne. Die leiehten Atomkerne konnen 
ais nur aus Protonen u. Ncutronen bestehend angenommen werden. In friiheren Arbeiten 
des Vf. (C. 1932. II . 1744. 2594) ist die Existenz von geschlossenen Schalen vermutet 
worden, was die sogenannten Haufungen erklaren kann. Letztere liegen dort, wo dio 
Schalen nur zur Halfte vollstiindig sind. Zur Erklarung einiger Aufbautypen muB 
angenommen wrerden, daB die Elektronen eine gesonderte Existenz in gewissen Kernen 
besitzen, wenn /?-Zerfallstypen vorliegon. 3 Arten von Primarteilclien miissen be- 
trachtet werden; Proton, Neutron u. Elektron. Das Neutron wird nicht ais eino Verb. 
zwischen Proton u. Elektron, sondom ais ein fundamentaler Baustein aufgefaBt. Im  
Felde von A30, welclies 18 Protonen u. 18 Ncutronen besitzt, scheint ein Neutron u. 
ein Elektron stabiler zu sein ais ein Neutron. Werden sie hinzugezahlt, so ergibt sich 
Cl37, ein hinzugetanes Neutron ergibt A38 u. ein weiteres Proton K39, wo eine Abzweigung 
beginnt. Ein Neutron kann hinzugezahlt werden, wahrend ein Elektron ent^veder 
zugefiigt oder weggonommen werden kann, was die Isobaren A.]0 bzw. Ca.,0 ergibt. 
Wird zu Ca40 ein Neutron u. ein Elektron kinzugefiigt, so wird K u erhalten, was fi- u. 
y-Strahlen emittiert. Infolge der Abwesenheit freier Elektronen konnen Kerne bis 
zu A30 nicht mit Emission von primarer (9-Strahlung zerfallen. Die fiir das M-Gtobiet
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Na cli dieser Theorie kann ein Róntgonquant in einem Krystallgitter nur dann absorbiert 
werden u. hierbei ein Elektron aus einem Atom lierauswerfen, wenn es dem Elektron 
einen solehen Betrag an kinet. Energie abgibt, daB dieses bis in eine der yerbotonen 
Energiezonen gebracht wird. Nach der von K ltO N lG  angegebenen Formel fiir die 
Energio der yerbotcnen Zonen, die in eindimensionaler Folgę m it erlaubten abwechseln, 
ist anzunehmen, daB m it stoigender Temp. die Energiezonen sich gegen das Niyeau  
nuli versehieben. Der berechnete Betrag dieser Versehiebung stimmt m it dem an Fe 
beobachteten gut iiberein. Ferner tritt bei hóheren Tempp. eine „Versehmierung“ 
der scharfen Grenzen zwisehen erlaubten u. yerbotenen Zonen ein. Die Feinstruktur 
yerschwindet also bei hoherer Temp. Einige Mikrophotomcterkurven fur das bei 20, 
770 u. 840° beobachtete Ji-AbsorptionsspeKtrum sind wiedergegeben. (Physie. Rev. 
[2] 41. 399— 400. 1/8. 1932. Midland [Mich.], The Dow Chemical Co.) S k a l i k s .

Vola P. Barton und Geo. A. Lindsay, Feinstruktur in  der K-Absorptionskante 
ton  Calcium in  Verbindungen. Die Ca-Verbb. wurden gepulvert u. auf einem Kollodium- 
film auf gebracht; so weit angangig, wurden ferner Messungen der Reflesion an grófieren 
Krystallen der Verbb. gemaclit. Absorptions- u. Reflexionsmessungen gaben dieselben 
Ergebnisso. —  Nicht die chem. Natur der Verb., sondern ikro Rrystallstruktur ist be- 
stimmend fiir die Feinstruktur (wie es die Theorie von K r o k  IG fordert). So geben 
Oalcit u. Aragonit yerscliiedene Feinstrukturen, wahrend Dolomit u. Ankeril, (Ca, Mg, 
Fe)C03, dieselbe Feinstruktur der Ca-Kante zeigen wie Caloit. In  Ankerit bewirkt 
allerdings die Anwesenheit des Fe einige Abweichungen, was nach der Theorie eigent.lich 
nicht der Fali sein durfte. (Pliysic. Rey. [2] 41. 391. 1/8. 1932. Goucher College, Univ. 
of Michigan.) SKALIKS.

Donald K. Berkey, Fluorescenzausbeute an Rontgenstrahlen von den K-Schalcn 
tersehiedener Elemente. Nach der Ionisationsmethode yon COMPTON wurden die totalen  
Intensitaten der primaren u. der Fluorescenzstrahlen yersehiedener Substanzen (Co, 
N i, Cu, Zn, A s, Se, Sr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te) gemessen u. liieraus das Verhaltnis 
der Zahl emittierter K - Quanten zur Zahl der in der if-Schale photoelektr. absorbierten 
Quanten bestimmt (Fluorescenzausbeute). Die Fluorescenzausbeute erreicht ein 
Maximum in der Nahe von Mo, danach nimmt sie wieder ab. (Physie. Rey. [2] 41. 
390— 91. 1/8. 1932. Uniy. of Cincinnati.) S k a l i k s .

H. M. Ev]'en, Uber die Wirkung einer Sekundarstruktur auf die Interferenz ton  
Rontgenstrahlen. Es wird gezeigt, daB die dynam. Theorie der Rontgeninterferenzen 
von L a u e  mit einigen geringfugigen Anderungen anwendbar ist auf Krystalle, die 
einen recht aUgemeinen Typus der Sekundarstruktur aufweisen. Die Theorie kann 
daher b e n u tz t werden, um eine quantitative Schatzung der Wrkg. einer solehen Struktur 
auf die Interferenzmaxima zu erhalten. Dio Schatzung ist relatiy, insofern sie die 
Intensitiiten der „sek.“ u. der „prim.“ reflektierten Interferenzstrahlen (derselben 
Wellenliinge) miteinander yergleicht. Sie ist also nur anwendbar im Bereieh der Beob- 
a c h tb a rk e it  der „prim.“ Reflexion. Ob die ŁAUESche Theorie fiir ganz lango Wellen gilt, 
ist fraglicli. Im oben genaimten Bereieh b ew irk t d e r „zweidimensionale" Typus der 
Sekundarstruktur eine Feinstruktur, die mit den gegenwartigen Instrumenten mit 
ungeniigendem Auflosungsyermogen nur ais schwacher, diffuser Untergrund erscheinen. 
Dieser Typus der Sekundarstruktur b ew irk t keine Verbreiterung der primaren Linien; 
die Seharfe der mit Calcit u. anderen Krystallen erhaltenen Linien ist also kein Beweis 
gegen die Existenz einer Sekundarstruktur. (Physie. Rev. [2] 41. 265—73. 1/8. 1932. 
California Inst. of Technology, Norman Bridge Lab. of Physies.) S k a l i k s .

F. Zwicky, Uber das Problem des festen Zustandes. Obersicht. — Das Problem 
des festen Zustandes besteht im wesentlichen darin, die Koexistenz von struktur- 
empfindlichen u. strukturunempfindlichen Eigg. zu erklaren. Die Theorie der Storungs- 
stellen im Rrystall ist nicht ausreiehend, daher wrurde der Begriff der Sekundarstruktur 
eingefiihrt. (Physie. Rev. [2] 41. 400—01.1 /8 . 1932. California Inst. ofTechnol.) S k a l .

Jack Sherman, Krystallenergien ton  ionischen Verbindungen und ihre tliermo- 
chemischen Anwendungen. Zusammenfassender Bericht mit viel Literaturliimveisen, 
krit. Vergleichen u. einigen eigenen Berechnungen. Gitterenergie u. ihre Berechnung 
nach y ersch ied en en  Methoden; Zusammenstellung yon M ADELUNGschen Konstanten; 
Aufbau yon Krystallen; Berechnung der Energie d er abstoBenden Krafte; B o rn -  
H A B E R scher KreisprozeB mit krit. Beispielen der Durchfuhrung (z. B. mit Angabe 
unyeroffentlichter Daten [F i s c h e r  u. G r i e g e r : molare Verdampfun-gswarme an f l .  
Cu 79,41 kcal beim F .,  ausDampfdruckmessungen]); Zusammenstellung therm. Daten  
yon Metallen, yon Ionisationspotentialen, der Bildungswarme der monatomen Gase,
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der elelctronegativen Gase bei 25°, von Elektronenaffinitaten. Die Krystallenergien 
vieler Haloidsalze, Oxydo etc. werden berechnet. F a j a n s  Berechnungen der Lósungs- 
warmen werden auf Grund neuercr.Datcn fur die Krystallenergien ycrbessert. Un- 
veroffentlichte Messungen der Bildungswann-en von [KH], [RbH], [CsH] von 
A. MONOSSON: je + 1 2  kcal. Berechnungen der Krystallenergie, unabhangig von  
B o b n s  Theorie. (Chem. Reviews 11. 93— 170. Aug. 1932. Pasadena, Calif., Inst. of 
Technol., Gates chem. Lab.) W . A. R o t h .

Harald Perlitz, Abstandsanderungen nachster Naćhbaratcmie in einigen Elementen 
und Legierungen bei Umordnung aus der kubischen fldchenzentrierlen Anordnung in  die 
kubische raumzentrierte oder die 7iexagonala dichtesle Anordnung. Ausfiikrliche Mitt. 
uber die C. 1932. II. 3832 referierto Arbeit. (Acta Comment. Univ. Tartuensis (Dorpa- 
tensis). Serie A. 22. Nr. 4. 5—72. 1932/D orpat, Physikal. Inst. d. Univ.) SKALIKS.

S. B. Hendricks, E. Posnjak und F. C. Kracek, Molekillrotation im  Jesień Zu- 
stand. D ie Anderung der Krystallslrukiur ton  Ammoniumnitrat m it der Temperatur. 
Von den 6 Modifikationen des NH 4N 0 3 wurden 5 rontgenograph. u. unter dem Er- 
hitzungsmikroskop untersucht. Fiir 3 dieser Modifikationen wurden die Strukturen 
vollstandig bestimmt, fiir die beiden anderen zum Teil. —  K u b .  Modifikation (I); 
stabil zwischen 125,2 u. 169,5°: a =  4,40 A (155°). 1 Mol. im Elementarwiirfel. Die 
einzig moglichen Punktlagen (a) 0 0 0, (b) */2 1/.i  1/2, (3a) J/„ J/2 0, V: 0 1/2, 0 1/2 V2> 
(3b) 1/2 0 0, 0 1/2 0, 0 0 1/2 ergeben keine Nitratgruppen. Geringere Symmetrie ais kub. 
oder ein groBerer Elementarkorper sind imwahrscheinlich. Es wird daher angenommen, 
daB die O-Atome keine festen Positionen haben, die N 0 3-Gruppen rotieren um min- 
destens 3 zueinander senkrechte Achsen (die Icrystallograph. Achsen). — T e t r a -  
g o ii a 1 e Form (II), bestandig zwischen 125,2 u. 84,2°: a =  5,75 A, o =  5,00 A. 2 Moll. 
im Elementarkorper. 2 (NHa)_in 0 0, 1/2 1/2! 2 N  (der NOa-Gruppen) in 0 V2, 1/ 2 0; 
2 O in 0 1/„, 0; 4 O in x y, x  y, y  x, y  x, m it x  =  0,14 u. y  =  0,36. Die Anordnung
in der c-Richtung wurde nicht bestimmt. •—  R h o m b .  Form (III), stabil bei 84,2 
bis 32,3°: o = 7 , 0 6 ,  & =  7,66, c =  5,80 A. 4 Moll. im Elementarkorper. Raum- 
gruppe Pb n m (F ft10). 8 O in allgemeiner Lage mit x =  —0,07, y  =  — 0,27, z =  0,06; 
4 O auf Spiegelebenen mit Wj =  — 0,19, vx =  —0,05; 4 (NH4) a\if Spiegelebenen mit 
« 2 =  0,30, =  0,52; 4 N  auf Spiegelebenen m it u3 =  — 0,09, =  — 0,19. Para-
meterwerte auf ± 0 ,0 3  genau. —  R h o m b .  Modifikation (IV), stabil zwischen 32,3 u. 
-—18°: a =  5,75, b — 5,45, c =  4,96 A. 2 Moll. im Elementarkorper. Raumgruppe 
P  m m  n  {V  i^3). 4 0  in x 0 y ,  %Qy,  1/s —  a; ł/2 m it x — 0,19, y  =
— 0,095; O u. 2 N  in  0 0 u, ł/2 Va u m it u =  0,28 bzw.“0,03; 2~(NH.1) in 0 V* v, 1j 2 0 v 
m it v — 0,57. — Die Modifikation V, stabil unterhalb — 18°, gibt ein Pulverdiagramm, 
das einem hexagonalen Gitter mit a =  5,75 u. c =  15,9 A entspricht. 6 Moll. im 
Elementarkorper. Doch scheint die Struktur pseudohexagonal zu sein. —  Die Róntgeno- 
gramme bei — 33 u. bei — 78° sind ident., bis auf die Linienvcrschiebung infolge der 
therm. Kontraktion. (J. Amer. chem. Soe. 54. 2766— 86. Juli 1932. AVashington [D. C-], 
Bufeau of Chemistry and Soils, Geophysical Lab.) SKALIKS.

J. M. Cork, Weitere Experimente uber R6ntgenreflexionen an piezoeleictrisch schwin- 
genden QuarzkrystaUen. Naeh den Methoden von L a u e  u . yon B raG G  wurden ruhende u. 
sehwingende Krystalle untersucht. Die LAUE-Fleeke schmngender u. polierter ruhender 
ICrystalle waren doppelt. Wurde die Oberflache mit H F abgeatzt, so erschienen wieder 
e i n f a c h e  LAUE-Interferenzen bei ruhenden Krystallen. Der Zustand d e r Ober
flache der Krystalle wurde im B raG G - u. SlEG B A H N -Spektrom eter untersucht. Eine 
Anderung der Linienbreite o der d e r  Intensitat durch die  piezoelektr. Schwingung 
■wurde in keinem Falle beobachtet. Die Resultate stimmen g u t zu  d e r  friilier vor- 
geschlagenen Theorie (Fox u. C o r k , C. 1932. I. 1497). (Physic. Rev. [2] 41. 391, 
1/8. 1932. Univ. of Michigan.) S k a l i k s .

S. J. M. Allen, H. Kersten und Joseph Maas, Die Krystallstruktur der gal- 
vanischen Niederschldge aus Kupferacelallósungen. Die Ndd. wurden aus folgenden 
Lsgg. abgeschieden: (Lsg. 1) 30 g Cu(C2H30 2)2-H20  in 11 W .; (Lsg. 2) ebensoviel Cu- 
Acetat in 750 ccm W. u. 250 ecm Eg. —  Es wurde rontgenograph. nachgewiesen, daB 
aus Lsg. 1 eine Misehung vcn Cu u. Cu20  abgeschieden wird, aus Lsg. 2 dagegen nur 
reines Cu. Lsgg. mit wcniger Essigsaure ais Lsg. 2 geben AnlaB zur Abscheidung von 
Cu20 ,  dessen Menge mit abnehmender Essigsaurekonz. zunimmt. Die Ndd. haben 
keine photoelcktr. oder Gleichrichtereigg. (Pliysics 3. 169— 71. Okt. 1932. Univ. of 
Cineinnati, Dept. of Physies.)  ̂ S k a l i k s .

W. Weizel, Anregung von Edelgasen durch Sto/3 von Edelgasionen. Der in der
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C. 1 9 3 2 . n .  831 referierten Arbeit von W e iz e l  u . B e e c k  angenommene StoB- 
mechanismus gibt die Beobachtungen von GUNTHERSCHULZE u . K e l l e r  (C. 1 9 3 2 .
I. 192) qualitativ richtig wieder. (Z. Physik 76. 258— 59. 1932. Karlsruhe, Inst. f. 
theoret. Pliysik d. Techn. Hoclisch.) S k a l i k s .

W .H . J. Childs, Siórungen und liotaticmskonslantcn einiger Stickstoff banden aus dem 
ersłen negałiven System. Das erste negative System der N 2-Banden wurde in W-Bogen 
bei 10 cm Druck angeregt u. in der 2. Ordnung eines 6,5-m-Konkaygitters aufgenommen 
u. pliotometriert. Dio Banden 0,0 u. 0,1 wurden untersucht. Die erstere konnte bis 
K  =  80 yerfolgt werden. Die Mcssungen sind ausfuhrlich in Tabellen wiedcrgegcben. 
'Fur dio Rot-ationskonstanten der Formel:

F =  B v -K  (K  +  1) +  D v [K  (K  +  1)]= +  q> (.K f  
ergibt sich fur v" — 0: B v — 1,9224; D v =  —5,92-10 6; <p =  0; fur w" =  1: 
B v =  1,9016; X>„ =  — 6,21-10-6; 93 =  4,14-iO -5; fur v' =  0: B v =  2,0725; D v =  
— 6,85• 10—0; <p — 5,77-10~6. Die Konstantę der Spinnyerdoppclung ergibt sich zu 
0,013 fur v' =  0 u. zu 0,002 fiir v" =  0,1. Die sehr ausgepragten UnregebnaBigkeiten 
im Linienverlauf werden ausfuhrlich behandelt. Die Rotationsniveaus in der v' =  0- 
Bande weisen an 2 Stellen UnregelmaBigkeiten auf, die vermutlich auf die Storung 
seitens des (expei'imentell nicht bekannten) 2/7-Terms zm-uckzufiihren sind, u. dio mit den 
bekannten Storungen in der v' =  1- u. v' =  3-Bande in Zusammenhang gebracht 
werden (vgl. Co s t e r  u. B r o n s , C. 1 9 3 2 . I .  2546). Es wird yersucht, aus der Lage 
der gestorten Terme dio Kernschwingungsfrcąuenzen im 2i7-Term zu bestimmon. 
(Proc. Roy. Soc., London. Serie A. 1 3 7 . 641— 61. 1/9. 1932.) B o r is  R o sęn .

S. Tolansky, K em spin  des A r sens. Ausfiihrliche Arbeit zu C. 1932. I. 3383. 
Feinstruktur, Zuordnung u. relatiye Intensitaten der untersuchtcn Linien, sowie 
mehrerer Termschemata werden angegeben. Die Termstruktur aller 4 p  5 5-Terme, u. 
mchrere 4 p  5 p-Terme ist festgestellt worden. Es wird gezeigt, daB die Kopplung 
in As II  zwischen (L  S) u. (j  j) u. naher zu der letzteren liegt. Es sind 26 unldassi- 
fizierte Linien im Gebiet 6400—4400 A beobachtet, die gar keine oder nur eine schwache 
Verbreiterung aufweisen. Sie entsprechen wahrscheinlich den tlbergangen zwischen
4 p  5 p- u. 4 p  4 cZ-Konfiguration. (Proc. Roy. Soc., London. Serie A. 137. 541— 58. 
1/9. 1932. Berlin-Charlottenburg, Physikal.-Techn. Reichsanstalt.) BORIS R o s e n .

A. S .R a o , Weitere Dubletts des A s V. Einige ncue Dubletts im Spektrum der 
kondensierten Entladung im As-Dampf kónnen auf Grund ihres Verh. bei Steigerung 
der Entladimgsintensitat dcm As V zugeschricben werden. Das starkę Dublett bei 
/. =  2902, 2785 A wurde ais 5 s —  b p  2P 1>2 gedeutet. (Vgl. S a w y e r  u. H u m p h r e y s ,  
C. 1 9 2 8 . II. 2703.) (Naturę, London 1 3 0 . 630. 22/10. 1932. Waltair, India, Andlira 
Univ. Science College.) B o r i s  R o s e n .

R . C. Johnson und N. R . Tawde, Intensitdtsrerteilung in  Molekularspeklren: Das 
Sicansystem  (0 2). Das Sw an-System  des C2 wurde in 5 yerschiedenen Lichtquellen 
angeregt: Bunsenflamme, Entladungsrohr mit Spuren von Kohlenstoff in 30 min Ar, 
Sauerstoff-Leuchtgasflamme, Kohlebogcn in H 2> kondensierter Funken in Glycerin. 
Dio Intensitaten (ais dereń MaB die Maxima der unaufgelósten Banden angenommen 
wurden) wurden photometr. ausgemessen. Die Eehlerquellen bei der Photometrie 
eines breiten Spektralgebietes werden ausfuhrlich diskutiert, nótigo Korrekturen 
werden angebracht. Die IntensitatsYcrhiiltnisse in den 5 Lichtąuellen sind in Tabellen 
zusammengestellt. Aus den relativen Intensitaten werden die relativen Ubergangs- 
wahrscheinhehkeiten berechnet; ihre Verteilung entsprieht in allen 5 Lichtąuellen im 
allgemeincn der Co XDO X • Parabc 1, es zeigen sich aber auch einige fiir die einzelnen 
Lichtąuellen eharakterist. Abweichungen, dio trotz der geringen Genauigkeit der 
Methodo ais reell betrachtet werden. Aus der bereehneten Energieverteilung der Moll. 
im angeregten Zustand werden fiir die 5 Lichtąuellen effektive Tempp. bestimmt, 
die zwischen 4700 u. 6100° liegen. Es wird angenommen, daB diese hohen effektiven  
Tempp. dadurch zustande kommen^daB dio C2-Moll. erst durch Zerfall von kompli- 
zierten organ. Substanzen entstehen. Die zugrundeliegenden Elementarprozesse sind 
noch nicht geniigend bekannt, um aus den effektivcn Tempp. die Energieyerhaltnisse 
beim Zerfall berechnen zu konnen. (Proc, Roy. Soc., London. Ser. A. 137. 575— 91. 
1/9. 1932. London, Uniy, Kings College.) _ B o r is  R oSen .

R . F . Schm id, Rotationsanalyse einiger COn-Emissionsbanden. I. Teil. (Vgl. 
S iiy th , C. 1 9 3 2 . 1. 2429.) Ausfiihrliche Arbeit zu C. 1 9 3 2 . 1. 2428. Das C 02-Spektrum 
wurde in einer B A C K -K am m er angeregt, wobei die Magnetpole ais Kathode, ein W-Drahfc 
ais Anodę diente. Grofle Intensitat u. Reinheit des Spektrums -mirden durch schnelles
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Abpumpen des C 02, durch liohe Drucke (4— 6 cm), kolie Stromstarko (0,7— 0,8 Amp.), 
hohe Magnetfelder erreicht. Beliclitungszeit in 3. Ordnung eines 6,5-m-Gitters botrug 
50 Stdn. Um das Spektrum auck ohno Magnetfelder mit guter Intensitat zu erhalten, 
wurde es in einer Hohlkathode angeregt. Die Resultate der Ausmessung u. der Analyso 
der Banden ). =  3247, 3254, 3370, 3377, 3503, 3511, 3534, 3545, 3674, 3839 sind aus- 
fiihrlicb wiedergegeben. Es konnte keine mcBbaro Aufspaltung dieser aus P- u. 
JJ-Zweigen bestekenden Banden im Magnetfelde bis zu 30 000 Gauss festgestellt werden. 
Die Banden entsprechen wahrsckeinlich einem 1S  — 127-tJbergang. Die einfacho 
Struktur der Banden zeigt, daB das Mol. im oberon sowohl wie im unteren Zustand 
linear ist, der C— O-Abstand betragt 1,15—1,25 cm-8 . Einigc Banden weisen starko 
UnregelmaCigkeiten im Verlauf der P- u. l i -Zweige auf, indem die Linien abweckselnd 
etwas nack gróBeren u. etwas nack kleineren Wellenliingen liin versckoben sind. Der 
theoret. fiir C 02 geforderte Ausfall jeder 2. Linio ist auf den ersten Blick niekt vorhanden. 
Beide Ersckeinungen werden durch die Annakme gedeutet, daB jedes Itotationsniveau 
aufspaltet (ahnlich der /l-Verdopplung bei zweiatomigen Moll.). Die beobachteten 
Linien der P - u. li-Zweigc bilden somit 2 Linienfolgen, bei denen jedes 2. Glied aus- 
fallt. Ist die Aufspaltung klein, so tritt scheinbar kein Ausfall ein. Unters. anderer 
COa-Banden mit wesentliek komplizierterer Struktur, die im Magnetfeld Aufspaltungen 
u. Linienversckiebungen aufweisen, wird angekundigt. (Physic. Rcv. [2] 41. 732—50. 
15/9.1932. Chicago, R y e r s o n  Phys. Lab.) B o r is  R o s e n .

C. R. Bailey und A. B. D. Cassie, Untersuchungen im  ullraroten Spektralgebiet.
V. Teil. Absorptionsspeklrum des Kohlenoxysulfids. (IV. vgl. C. 1932- II. 173.) Das 
ultrarote Absorptionsspektrum des COS wurde nach der in C. 1932. II. 173 be- 
schriebenen Monochromatormethodo im Gebiet 1— 20 fi untersueht. Die Mittelstellung 
des Mol. COS zwischen CS2 u. C 02 in bezug auf chem. u. physikal. Eigg. spiegelt sich 
auch im Spektrum wieder, indem die entspreckenden Frcąuenzen immer in den Reihen- 
folgen CS2—COS—C 02 ansteigcn. Das Spektrum von COS ist jedoch wegen des un- 
symm. Charakters wesentliek komplizierter. Ais vt  wird 527, ais v3 2079 cm-1  an- 
genommen. Die Lage der Frequenz v2 in einem unsymm. linearen Mol. (in Gegensatz 
zu der vorlaufigen Mitteilung C. 1931. II. 3574 wird COS ais linear angenommen) wird 
ausfuhrlich besprochen. Die theoret. Unters. von F e r m i  (C. 1931. II. 2839) fur die 
entsprechende Freąuenz bei den symm. Moll. vom Typus C 02 wird dabei beriicksichtigt. 
E s wird gezeigt, daB die Entartung der transversalen Schwingung u. die Resonanz von 
2 Vj mit v2 (bzw. 4 vx mit 2 v2) in COS eine Verdopplung der Niveaus v2 im Ultrarot- 
spoktrum bewirkt (die Teikiiveaus werden ais v(2)1)', va,v"  bzw. v(.ll2)', vU:1)" bezeichnet). 
Es ergibt sich folgendo Einordnung der beobachteten Banden: 18,96 fi (Dublettabstand
19 cm -i, gedeutet ais »,); 11,64 (14, r(2l!/) ;  9,516 (14, **,„"); 5,842 (13, v , 5,272 
(wie^alle folgenden nicht aufgelost, v(,)(2)"); 4,810 (v3); 3,443 {v3 +  vaa)'); 3,231 (v3 +

2,672 (v3 +  2,449 (2 v3). Die Kra f te werden naeh der Methode von Y a t e S
(C. 1930. II. 2S61) berechnet. Fur Ę x (Bindung C—O) u. K 2 (C— S) erhalt man K t — 
13,7, K 2 =  8,5 x  i0° dyn/cm entsprechend der 13indung O—C—S. K n (zurticktreibendo 
IO aft pro Einheit der Winkelanderung zwischen don Bindungen O—ć  u. C— S) betragt 
8-10“-- dyn/cm2, gegen 6 bzw. 10 dyn/cm2 fiir C 02 bzw. CS2. Auch in bezug auf die 
Bildimgswarme aus den Atomen zeigen die neueren Daten die Mittelstellung des 
COS: (COS) =  (C) +  (S) +  (O )— 310 kcal gegen 363,8 bzw. 263,3 kcal fur C 02 bzw. 
CS2. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 135. 375—91. 1932. London, U niv., 
College.) B o r i s  R o s e n .

C. R. Bailey und A. B. D. Cassie, Untersuchungen im  ullraroten Spektralgebiet.
VI. Absorptionsspektrum von Chlordioxyd und ton Schwefeldiozyd. (V. vgl. vorst. Ref.) 
Vgl. kurzo Mitteilung C. 1932. II. 173. Das ultrarote Absorptionsspektrum von C102 
wurde nach der Monochromatormethodo (C. 1932. II. 173) bis zu 18/« untersueht. 
Gefunden wurden Banden bei 10,57 (mit dem Dublettabstand 31 cm-1 ), 9,017 (28), 
5,307 (30), 4,916 /(. Ihre Intensitaten yerhalten sich wic 20: 50: 2: 4. Die Banden 
werden ais v3, vlt 2 v3, v, +  gedeutet. Ais Grundfrequenz v2 wird 527 cm-1  an
genommen. Es wird auf die groBo Ahnliehkeit der ultraroten Spektra von C102 u. SO, 
hingewiesen, sowohl in Hinsicht der absol., wie der relatiyen Intensitat. Die Berechnung 
der Krafte u. der Gestalt eines Mol. des Typus X Y 2 wird ausfuhrlich diskutiert, sowohl 
fiir den Fali, daB zwischen den beiden Y-Atomen zentrale Krafte wirken, wie auch 
fiir den Fali, daB die Zentralkrafte nach der Methode von Y a t e s  (C. 1930. II. 2861) 
durch eine elast. wirkende Kopplung zwischen den X-Y-Bindungen ersetzt werden. Die 
Berechnungen fiir C102 u. S 0 2 werden unter Zugrundelegung beider Kraftsysteme
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durchgefiihrt. Es ergcben sich dabei 2 Mogliclikeiten: 1. OSO =  OCIO =  60°.
2. <X OSO =  122°, •£ OCIO =  140°. Dic Kraftc u. Abstande werden fiir beide Palle 
berechnet. Der erste scheint den Vff. der wahrscheinlichsto zu sein. (Proc. Roy. 
>Soc., London. Ser. A. 1 3 7 . 622—40. 1/9 . 1932. London, Univ. College, Sir W il l ia m  
R a m s a y  Lab. of inorganic and phys. Chem.) 130P.IS R o s e n .

L. P. Granath, Der Kernspin und das magnelische Moment von L i'. Vf. miCt 
die Hypcrfeinstruktur der 3P 0— 3»?1-Gruppe der Linie ). 5485 von (Li7)+. Die Ergeb- 
nisse der Messungen der 3P 0— 3<S’ł -Gruppe zeigt einen Kernspin yon 3/2 fiir Li7 u. ein 
magnet. Kerntnoment von dem 3,29-fachen Betrage des tlieoret. magnet. Momentes 
desProtons. (Physic. Rev. [2] 4 2 . 44— 51.1/10.1932. New York, Uniy.) G. S c h m id t .

Y. Ishida und s . Hiyama, Uber die Singwetthauptserie des (juecksilbers. Die 
Richtigkeit der von yerschiedenen Vff. angezweifelten Zuordnung der 2 1S 0 ■— m  1P1- 
Serie des Hg fiir m — 3 u. m =  4 wird durch Unters. der in clektr. Peldern auftretenden 
Serie 2 1P 1 —  m 1P 1 gepriift. Nimmt man die bisherige Zuordnung (mit den Term- 
werten v — 12 886,1 bzw. 5368,2 fiir 3 1P 1 bzw. 4 1P 1 ais richtig an, so finden die Yff. 
eine cntsprechende Linie 2 1P 1 —  3 1P r, nicht aber 2 1P 1 —  4 1P 1, woraus gesehlossen 
wird, daB der Termwert 5368,2 tat-sachlich nicht richtig sein kann. Vff. deuten die 
Linie 4385,51 ais 2 1P 1 —  4 1P 1, woraus fur die Linie 2 1S n —  4 1P 1 der Wert ). — 7728 
resultiert, an welcher Stelle tatsachlich eine entsprechcnde Linie auftritt. Der Term- 
werfc 4 1P 1 liegt dann bei 7316,5, wahrend der friihere Wert fiir 3 1P 1 richtig bleibt. 
(Sci. Pap. Inst. physic. chem. Rcs. 1 9 . 79—82. Sept. 1932. Tokyo, Inst. of Phys. and 
Chem. Research.) ' ' B o r is  R osę.w

K. W. F. Kohlrausch und D. Barnes, Schwingungsspektrum der Paraffin-e. 
(Vgl. C. 1 9 3 2 . II. 2427.) Vff. nehmen das Ramanspektrum von C(CH3),, (Kp. 10— 12°) 
mit 27 Linien (p =  24481— 17573) auf. Damit sind die Ramanspektren aller Paraffin- 
KW-stoffe m it 1— 5 C-Atomen yollstandig bestimmt. Die Schwingungsspektren der 
Paraffin-KW-stoffo werden qualitat-iv u. im einzelnen quantitativ besprochon. n-Butan 
scheint analog den Butylhaloiden, entsprcchend der Theorie von L e c h n e r  (C. 1 9 3 2 .  
II. 2427), infolge Betatigung der froien Drehbarkcit in zwei ebenen Formen zu existieren. 
Die „auBeren Schwingungen" einer aus n Gliedern bestchenden Kette lassen sich 
auf eine GroBe co2 =  [l/(n  —  1)] 2  a),-2 zuruckfiihren, die in einer Reihe homologer 
Substanzen konstant u. fiir die Reihe charakterist. ist; aus den bei C2H,„ C3HS, n- u. 
Isobutan u. C(CH3)., bestimmten Schwingungen ergibt sich co2 im Mittel zu 98,2 -10-4 . 
(An. Soc. espaii. Fisica Quim. 3 0 . 733— 42. Sept./Okt. 1932. Graz, Techn. Hochsch., 
Physilial. Inst.) R. K. M u l l e r .

Jean Cabannes, Polarisationsregeln der Bamanlinien in  Krystallen. Anschliefiend 
an die C. 1 9 3 2 .1. 1630 referierte Arbeit wird die Theorie der anomalen Depolarisation 
yon Ramanlinien in Krystallen naher ausgefiihrt. Jeder normalen Koordinate q ent- 
sprechen 2 Ramanlinien, welche von der Ableitung des Tensors [9 ajd q\a abhangig sind, 
wie die unverschobene Linie vom Tensor [a]0. Die Intensitiits- u. Polarisationsregeln der 
Ramanlinien fiiliren zu 3 Hauptbreclibarkeiten u. 3 Hauptrichtungen. Der Unter- 
scliied zwischen yerschobenen u. unverschobcnen Linien ist aber der, daB die 3 Haupt- 
brechbarkeiten der ersteren nicht unbedingt das gleicho Vorzeichen haben miissen, 
wahrend die der nicht yerschobenen Linie entsprechendon alle positiy sein miissen. 
Wenn die Hauptbreclibarkeiten nicht dasselbe Vorzeichen haben, liegen das yon einer 
Schwingung induzierte Moment u. die erregende Schwingung nicht im gleichen Qua- 
dranten, bezogen auf die Hauptrichtungen. Unter Umstanden kann das induziorte 
Moment m it der enegenden Schwingung einen Winkel von 90° einschlieBen. In einem 
Punktsystem, das eine binare Achse L,, u. eine dazu senkrechto Symmetrieebene P  
enthiilt, sind dio Freąuenzen yon Schwingungen, die symmetr. zu dem einen Element 
u. unsymmetr. zu dem anderen Element sind, im Streuspektrum yerboten. Die Linien, 
welche Scliwingungeri entsprechen, die zu L., u n d  ?  symmetr. sind, sind bei Beob- 
achtung in der Ebcne P  yollstandig polarisiert, u. zwar mit q  =  0, wenn die erregende 
Freąuenz parallel zu L„ ist. Die den zu L 2 u. P  antisymmetr. Schwingungen ent- 
sprechenden Linien sind unter den analogen Bedingungen ebenfalls, aber mit q =  co 
yollstandig polarisiert. Um die Ramanlinien eines Krystalles yom Tj^pus G„k zu klassi- 
fizieren, geht man so yor, daB man dic binare Aclise senkrecht zur Ebcne des ein- 
fallenden u. gestreuten Strahles orientiert, das einfallende Lieht so polarisiert, daB es 
parallel zur Achse schwingt u. das gestreutc Lieht m it einem Nicol +  Spektrograplien 
analysiert. Ein Spektrum enthiilt die symmetr., das andere die antisymmetr. Linien.
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Wenn die inneren Schwingungen einer Gruppe (C03-Ion) in erster Naherung von den 
auBeren Kraften unabhiingig sind, dann yereinfacht sieh das Problem. Dadurck er- 
klart sieh, daB dio Symmetrieschwingung des C03-Ions 1087 om-1 ein q =  0, die ent- 
arteten Linien 712 u. 1437 ein o =  od aufweisen. Dieses esperimentelle Ergebnis steht 
mit der Theorie von M a n d e l s t a m ,  L a n d s b e r g  u . L e o n t o w i t s c e  (C. 1930- I. 
3273) im Widerspruch. (C. R. łiebd. Sśances Acad. Soi. 194. 2134— 36. 13/6. 
1932.) D a d i e u .

S. Bhagavantam, Polarisation von Ramanlinien in Fliissigkeiten. Ausfiihrlichere 
Wiedergabe der C. 1931. I. 3387 referierten Arbeit. (Indian J. Physics Proc. Indian 
Ass. Cultivat. Sci, 7 . 79—86. April 1932. Calcutta.) D a d i e u .

Orazio Specchia, Ramaneffekt und Depolarisationsfaktor. Vf. beschreibt zwei 
Methoden zur Messung des Depolarisationsfaktors der RAMAN-Banden u. wendet sie 
auf die R A M A N -K om ponenten  des H ,0  an. Die Banden wurden m it der Linie 4047 A 
erregt. Ubereinstimmend findet der Vf. mit seinen beiden Methoden fiir 3260 cm- 1 :
o =  0,62, fiir 3405 cm- 1 : n — 0,52, fiir 3560 cm- 1 : o =  0,54, wahrend R a m a s w a m y  
fiir die q in derselben Reihenfolge 0,60; 0,48 u. 0,75 fand (mit g ist der Depolarisations- 
faktor bezeichnet). Die starkę Abweichung der fiir 3560 cm-1  gefundenen Werte wird 
dureh die scbwierige Trennung der Komponenten in den Spektrogrammen u. die eyent. 
teilweise Uberlagerung der Bandę des Polymeren iiber die des H„0 zu erklaren ver- 
sucht. ( N u o y o  Cimento 9. 133— 37. 1932.) " ScHNURMANN.

A. Kastler, Ramaneffekt und Dipolmoment. Im allgemeinen wird die Raman- 
freąuenz eines Korpers yerringert, wenn man ihn aus dem gasformigen in den fl. Zuatand 
uberfiihrt. Diese Erniedrigung ist bei polaren Moll. starker al3 bei nichtpolaren. Es 
zeigt sieh aber, dafi in manehen Eiillen die Ereąuenz bei der Verfliissigung zunimmt. 
So z. B. bei HCN (Erkohung um ca. 10 Einbeiten), bei CH3COOH, bei welcher Verb. 
die Ereąuenz 855 im Gas auf 895 in der El. ansteigt, wogegen die CO-Frequenz gleick- 
zeitig yon 1820 auf 1670 fallt. Vf. stellt die Regel auf, daS die Nachbarschafb einer 
negatiyen Ladung die Bindung sohwaebt u. die Freąuenz emiedrigt, wahrend dio Nach- 
barsehaft einer positiyen Ladung gerade umgekehrt wirkt. Die Moll. werden im einen 
oder anderen Sinne wirken, je nacbdem, welches Ende sie der benaehbarten Bindung 
zukehren. Da positiye Ladimgen im allgemeinen durch Elcktronenhiillen abgeschirmt 
sind u, daher auf nahe Distanzen wenig wirken, kommt es im allgemeinen zu Ereąuenz- 
erniedrigungen. Im HCN aber wirkt H  ais positiye Ladung u. erhóht die Ereąuenz.
Die Wrkg. der Dipole aufeinander ist auch die Ursaehe der Assoziation. Wenn die Raman- 
linie eine Verschiebung ohne Verbreiterung erleidet, dann ist das ein Zeichen fur die 
Bldg. eines definierten Komplexes (wenn die Linie yerdoppelt wird, ein Anzeiehen fiir 
die Koexistenz zweier Mol.-Arten), wenn die Linie verbreitert u. diffus wird, handelt 
es sieh um lose, in ihrer GroBe nicht dofinierte Komplese kurzer Lebensdauer, d. k. 
also um yorubergehende fluktuierende Einw. der Dipole. Die oben aufgestellte Regel 
wird auch durch den EinfluB von_Substituonten auf die benaehbarten Bindungen 
(CH3 z . B. erhokt, Cl erniedrigt die C“ C-Bindung) bestatigt. (Vgl. BoURGUEL, C. 1932. 
II. 2429.) (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 194. 858— 61. 1932.) D a d i e u .

R. R. Hann und William D. Harkins, Das Ramanspetctrum des Germaniumtetra- 
chlorides. Das Ramanspektrum des Germaniumtetrachlorides weist 4 Ereąuenzen auf: 
to, =  132, co4 =  171, oij =  397 u. oj3 =  451. u. ty3 sind opt.-inakt., co2 u. a>A opt.- 
akt., beides in Ubercinstimmung mit der Theorie. (J. Amer. chem. Soe. 54. 3917— 19. 
Okt. 1932. Chicago.) D a d i e u .

N. Gopal Pai, Die Ramanspektren von Jodiden. I. Teil. Phosphoniumjodid und 
Methyljodid. Die Ramanspektren yon Phosphoniumjodid (Krystalle) u. Melhyljodid 
(fl.) werden aufgenommen. Alle gefundenen Ereąuenzen werden dem PH4-Ion zu- 
geschrieben, wobei angenommen wird, daB die PH4-Komplexe durch die benaehbarten 
J-Ionen deforiniert werden, wodurch das regelmaBige PH4-Totraeder yerzerrt wird 
u. daher mehr ais die iiblichen 4 Ereąuenzen liefert. CH3J  wird wahrend der Auf- 
nahmo kontinuierlich destilliert (ygl. P a l  u . S en  G u p ta ,  C. 1931. I. 746), um die 
photochem. Zers. unsehiidlich zu machen, Wenn man dio Abnahme der Ereąuenzen 
beriicksichtigt, die beim Ubergang aus dom gasformigen in den fl. Zustand eintritt, 
lasson sieh alle Q-Aste, dio yon B e n n e t t  u . M e y e r  (C. 1 9 2 9 .1 . 1418) im Ultrarotspek- 
trum des Dampfes gefunden werden, auch ais Ramanlinien aufzeigen. (Indian J. 
Physics Proc. Indian Ass. Cultiyat. Sci. 7 . 285— 97. 1 /9 . 1932. Calcutta.) D a d i e u .

M. Bourguel, Uber die konjugierten Doppelbindungen. Systemat. Unteres. an
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Verbb. der allgemeinen Formel R ■ CH—CH—CH— CH• R zeigen, daB in diesen Fallen 
die Ramanfreąuenz der konjugierten Doppelbindung gegeniiber der isolierten Afcliylen- 
bindung von wenigen cm-1 bis ca. 50 cm-1 emiedrigt ist. Diese Erniedrigung tritt 
auch dann ein, wenn eine Doppelbindung eino C—O-Bindung, oder wenn die zweite 
Bindung C =C  ist. Man beobachtet sie daher auch in CH ^CHR fur R —CHO oder 
G0Hj. Auch findet unter Umstanden eine betraclitliche Intensitatssteigorung der Raman- 
strouung statt; so z. B. ist das gesamte Ramanspektrum des Acroleins nach wenigen 
Minuten Exposition zu erhalten, wahrend bei gewóhnlichen Substanzen in der beniitzten 
Apparatur eine Expositionszeit von 5—8 Stdn. nótig ist. (C. R. hebd. Sćances Acad. 
Sci. 195. 311— 12. 25/7. 1932.) D a d i e u .

M. Bourguel, B. Gredy und L. Piaux, Studium der cis-trans-Isomerii bei Athylen- 
kolilenwasserstoffen der Formel CH3—CH— GH— R. Bei der Herst. des 2-Penlens durch 
Dehydration yon Pentanol 2, einerseits mit Al, andererseits durch P20 5 erhalt man 
ein Prod., das im Ramanspektrum 2 Freąuenzen im Gebiete der Doppelbindung (1658 
u. 1674 era-1 ) aufweist. Das nahere Studium der Ramanspektren der cis- u. trans-Form 
einiger Athylen-KW-stoffo (2-Penten; 2-Octen; 2-Nonen, c is; Cyclohexyl-6-hexen-2 cis; 
sowie Phenyl-1-propen) zeigt, daB dio C~“C-Frequenz im trans-Kórper durchwegs um 
etwa 15 cm-1 hóher liegt ais im cis-Deriv. Sie liegt bei ca. 1658 (cis) u. 1674 (trans), 
wenn R ein Alkyl ist, sie liegt bei 1642 bzw. 1664, wenn R  ein Phenyl ist. Weiter findet 
sich eine ziemlich starko Bandę bei 1255—1260 cm-1 fiir die cis-, bei ca. 1300 cm-1  
fur die trans-Kórper. Einfiihiung des Phenyls verursacht auch hier eine deutliche 
Erniedrigung. Eino schwache cis-Linie bei 1373, die in den trans-KW-stoffen ziemlich 
stark wird u. auf 1378 steigt, wird durch die Phenylgruppe nicht beeinfluBt. Es ist 
auffallend, daB die Hauptlinie der cis-Kórper mit der des Cyclohexens bei 1655 u. die 
der trans-Kórper mit der Linie des Trimctliylathylens nahe zusammenfallt; es ist dies 
eine Bestatigung der klass. stereocliem. Theorie der cis-trans-Isomerie. (C. R. hebd. 
Seances Acad. Sci. 195. 129—31. 11/7. 1932.) D a d i e u .

William D. Harkins und R. R. Haun, Die Schwingimgen ran Atomen am Ende 
von organischen Molekiilen: Ramaneffekt und die Kohlensloff-Chlorbitidung. (Vgl. 
C. 1932. II. 836. 837.) Es werden die Ramanspektren einer Reihe von Alkylchloriden 
aufgenommen (A thyl-, n-Propyl-, n-Butyl-, n-Amyl-, Isopropyl-, Isobulyl-, Isoamyl-, 
sekund. Butyl-, lerl. Butyl-, lerl. Amyl- u. Allylchlorid). Es laBt sich zeigen, daB die 
C— Cl-Scliwingung eher eine „innere“ ais eino „auBere“ Schwingung ist, d. h., daB 
sie yermutlich yorwiegend eine Schwingung zwischen Cl u. dem benachbarten C-Atom 
ist. D ie Frequenz liegt bei 710 cm-1  im Methylderiv. u. bei ca. 655 cm-1 in den hóheren 
n. Alkylchloriden. Wenn sich die Kette in nicht zu groBer Entfernung vom Cl spaltet, 
erniedrigt sich der Wert auf 605—560 cm-1 . Im Isobutylderiv. liegt die Frequenz 
bei 690 cm-1 . Die Bindung ist fast gleich stark in allen Moll. m it 2—5 C-Atomen, 
sie ist moglicherweise starker im Methylderiv. u. vermutlich schwacher in sekundiiren 
u. noch schwacher in tertiaren Verbb. Mit Ausnahme der n. Alkylhaloido zeigen die 
Korper durchwegs neben der charakterist. C—Cl-Frequenz eine Linie, die um ca. 80 cm-1  
hóher liegt, dereń Existenz aber nicht gedeutet werden kann. Im aEgemeinen beobachtet 
man noch eine Linie vom halben Wert der C—Cl-Frequenz, die auch mit dieser Bindung 
zusammenzuhangen scheint u. moglicherweise einer Transversalschwingung entspricht. 
(J. Amer. chem. Soc. 54. 3920—31. Okt. 1932. Chicago.) D a d i e u .

S. C. Sirkar, Uber die Ramanspektren von Piperidin, Athylalkohol und Aceton. 
Die Ramanspektren von Piperidin, Athylalkohol u. Aceton werden genau studiert, 
wobci besonderes Augenmerk auf die Feststellung schwacher Linien gerichtot wird. 
Zur Entfernung des Untergrundes in bestimmten Spektralgebieten, sowie zur Sicher- 
stellung der Zuordnung verschiedener Streulinien werden Filteraufnahmen mit o-Kresol- 
phthalein, sowie Uranin ais Filtersubstanz gemaeht. Piperidin ergab 14 neue, von  
friiheren Autoren nicht beobachtete Linien, die fast alle auch in ultraroter Absorption 
auftreten. A. gibt 2 neue Linien bei 2709 u. 2743 cm-1 u. fiir Aceton konntc gezeigt 
werden, daB die Yon friiheren Forschem falsch zugeordnete Linie 2689 ais 925, erregt 
Yon 4358 A, aufzufassen ist. (Indian J. Physies Proc. Indian Ass. Cultivat. Sci. 7. 
61— 78. 1932. Calcutta.) D a d i e u .

G. Dupont, P. Daure und J. Levy, Ramaneffekt in Terpenverbindungen. II. Uber 
einige monocyclische Terpene. In Fortsetzung der C. 1932. II. 175 referierten Arbeit 
werden die Ramanspektren von p-Cymen, Limonen, Carromentlien, Menthen, Sylvestren, 
A l-m-Menthen u. a -Phellandren aufgenommen. Die Gewinnung aUer dieser Stoffo 
wird beschrieben, die Konstanten angegeben; die Ramanspektren werden in Tabellen
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wiedergegeben u. vom Standpunkt ihrer Eignung zum Nachweis der Kórper diskutiert. 
Es zeigt sich, daB eine Reihe von Beimiscbungen mit groBer Empfindlichkeit an Hand 
ibres Spektrums nachgewiesen u. identifiziert werden kónnen. Der Nachweis griindot 
sich hauptsaehlich auf die Beobachtung der C—C-Frequenz im Gebiote von ca. 
1600 c m '1. Den Doppelbindungen der monocycl. Terpene entsprechen 2 C—C-Frc- 
quenzen, wovon die auBerhalb des Kerns liegende viel schwaeher ist u. durch die 
Hydrierung einer Kerndoppelbindung nicht beeinfluBt wird; wird eine der 2 Kern- 
doppelbindungen hydriert, dann beeinfluBt dies die Lage der 2. C—C-Erequcnz sehr 
stark. Dio Bando bei 1400— 1B00 cm-1 , die bei lioherer Dispersion in 2—3 Linien 
aufgelost eracheint, ist in allen untersuchten Stoffen yorhanden u. ihr kurzwelliger 
Teil wird intensiver u. schiirfer, wenn die Sattigung fortschreitet. Es ist daher zu ver- 
muten, daB dieser Teil der Bandę dem tertiaren O entsprieht. — Auch die Linien bei 
ca. 3000 cm-1  erfahren bei Anderungen im Mol. eine deutliche Beeinflussung. (Buli. 
Soc. chim. France [4] 5 1 . 921— 32. Juli 1932. Institut du pin.) D a d i e u .

R. Bar, tlber ein bei jRamanversuchen nulzliches Lichtfilter. Ankniipfend an die 
Vers.-Ergebnisse von H ig h  u . P o o l  (C. 1 9 3 2 . 1. 352), die voll bestatigt werden konnten, 
werden die Eigg. des m-Dinilrobenzols im Hinblick auf seine Eignung ais Filtersubstanz 
bei Ramanaufnalimen naher untersueht. Auffallend ist, daB die schwaehendo Wrkg. 
auf den kontinuierlichen Untergrund im Ramanspektrum des Bzl. nur dann auftritt, 
wenn man den Stoff dem aufzunehmenden Bzl. zusetzt, nicht aber, oder nur in ge- 
ringerem MaBe, wenn man eine Lsg. in Bzl. ais Filterscliicht vor reines Bzl. vorschaltet. 
Eine untergrundschwachende Wrkg. des m-Dinitrobenzol zeigt sich auch bei einigen 
anderen Stoffen, nieht aber z. B. bei Glycerin u. konz. H 2S 0 4. Es wird schliefilieh auf 
die gute Eignung des Stoffes ais Ramanfilter hingewiesen; eine Filterschieht, welche 
die Hg-Linie 4047 A auf 0,1 u. alles kurzwelligere Licht mindestens ebenso starlc herab- 
setzt (Lsg. des Stoffes in Bzl.) absorbiert von der Linio 4358 A nur ca. 10%- Das Filter 
ist yerhaltnismaBig lichtecht u. fluoresciert nicht. Die Lsg. von m-Dinitrobenzol in 
CC14 Terhalt sich ungefiihr ebenso, die Lsg. in CH3OH ist beziiglich der Absorptions- 
verhaltnisse nieht ganz so giinstig. (Helv. physica Acta 5. 174—-78. 1932. Ziirich, 
Physik. Inst. Univ.) D a d i e u .

William T. Richards und Preston M. Harris, Lichtslreuung in unterkiihltem 
Benzophenon. Die Intensitat des in CClĄ u. Benzophenon gestreuten Lichtes wird nach 
einer photograph. Methode gemessen. Die Substanzen waren sorgfaltigst destilliert 
u. vollkommen staubfrei. Ais Lichtquelle diente eine kombinierte Wolfram-Hg-Lampe, 
dio von kleineren Spannungsschwankungen ziemlich unabhangig war. Die Versuchs- 
anordnung war der W oO D schen  Ramanapparatur nachgebildet. Die Messungen zeigen, 
daB in CC14 dio Anderung der Streuintensitat mit der Temp. (Aufnahmen bei 18 u. 54°) 
nach der ElNSTElN-SM OLUCHOW SKYschen Theorie erfolgt, wiihrend die Streuintensitat 
des bei 20° unterkiihlten Benzophenons gróBer ist, ais in dor FI. bei 55°. Das steht 
im Gegensatz zu der gonannten Theorie, die allerdings nur fiir homogene Medien gilt, 
u. es wird daher yermutet, daB in der unterkiihlten FI. Mol.-Komplexe vorhanden 
sind, dereń Zahl u. GróBe mit abnehmender Temp. zunimmt. E s  wird gezeigt, daB 
dies energet. olme ICrystallisation der FI. móglich ist, yorausgesetzt, daB die Mol.- 
Aggregatc nicht krystalhnen Charakter haben. (J. Amer. chem. Soc. 5 4 . 3799—3810. 
Okt. 1932. Princeton, New-Jersey.) D a d i e u .

Max Steenbeck, Plasinaschwingungen und seleklive optische Reflexion der Metalle. 
Die Formel fur dio Wellenlange der von LANGMUIR u . T on K S  (C. 1 9 2 9 . II. 1266) be- 
rechneten u. in der positiven Saulo von Vakuumbogen nachgewiesenen Plasmaschwin- 
gungen der Elektronen wird versuchsweise auf das Elektronengas in Metallcn ohne Be- 
riicksichtigung der Gasentartung angowandt. Es ergeben sich Frequenzen um /. =  
2000 A. Fiir diese Frequonz, die fiir das Metallganze eharaktorist. ist, ist ein selektiyes 
Reflexions- u. Absorptionsmaximum zu erwarten, wie es auch tatsachlich beobaehtet 
wird. Das Rcflexionsmaximum darf nur fiir solches Licht auftreten, dessen elektr. 
Vektor in der Einfallsebene liegt. (Z. Physik 7 6 . 260— 65. 1932. Berlin-Siemensstadt, 
S ie m e n s  - S c h u c k e r t  - Werke.) S k a l i k s  .

Thos. C. Poulter, Carter Ritchey und Carl A. Benz, Die Wirkung des Dmckes 
amj den Brechungsinde,x von Paraffinol und Olycerin. Es wird ein Refraktometer (Fl.- 
Prisma) beschrieben, mit welchem Brochungsindices von FU. bei sehr hohen Drueken 
gemessen werden kónnen (Zeiehnung). Mit diesem App. wurdo der Brechungsindex 
von Paraffinol von 1— 13 585 at u. dor von Olycerin zwischen 1 u. 7212 at bestimmt. 
Die Werte K  der LoRENZ-LoRENTZ-Formel K  =  (w3 — l)/(?is +  2)-1 jd  bleiben kon-
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stant innerhalb der Yersuchsfehler. (Pliysic. Rev. [2] 41. 366— 67. 1/8. 1932. Iowa 
W esleyan College, Physics Dept.) S k a l i k s .

R. Bowling Barnes und M. Czerny, Belreffend das Reflexionsvermogen von 
Metallen in diinner Schicht fu r das Ultrarot. Es wird Sb ais Metali benutzfc, das 
im Vakuum derart aufgedampft wird, daB sieh gerade einige dunkle Punkte bilden, 
die sich dann von selbst, bei Abbrechen der Aufdampfung, iiber die ganze Flachę aus- 
dehnen. Diese gut reflektierende Sb-Schicht wird ais zweite Modifikation bezeichnet. 
Vff. stellen eine Formę 1 fiir das Reflexionsvermógen auf, um dessen Abhangigkeit 
von der Schiehtdicke, der Wellenlango u. der Leitfahigkeit zu prufen. Danach ergibt 
sich cin entgegengesetztes Yerh. fur gute u. schlechte Leiter. Ein Silberspiegel der 
Dicke 0,012 [i reflektiert im sichtbaren Licht nur 45°/0, ist aber fur das weito Ultrarot 
(A =  50 fi) sehr gut brauchbar. Umgekehrt muB ein Sb-Spiegel fiir das Ultrarot etwa 
3-mal so dick soin wie fiir das sichtbare Gebiet. Wahrend nun dio untersuchten Spiegel 
nach der Rechnung 96,7°/o reflektieren sollten, wurden experiment«ll nur 74 resp. 77°/0 
gefunden. Die Borechnungcn wurden durchgefiihrt unter der Annahme, daB aueh 
fiir die in Betracht kommendon diinnen Scliichten dio opt. Konstanten u. dio L eit
fahigkeit n. Werte aufweisen. (Physic. Rev. [2] 38. 338—45. 1931. Berlin, Phys. Inst.
d. Univ.) B r i l l .

J. B. Nathanson, Newtonsche Ringe in  durchsichtigen metallischen Filmem. Vf. hat 
an durch Kathodenzerstaubung erhaltenen i/n -F ilm en  ahnliche Interferenzerschei- 
nungen wio B o c k s t a h l e r  u. Ov e r b e c k  (C. 1931. I. 2725) beobachtet. Berechnung 
der Diekc u. des Gewichtes der Filme. (Physic. Rev. [2] 41. 373— 74. 1/8. 1932. 
Pittsburgh [Pa.], Carnegie Inst. of Technology.) S k a l i k s .

G. M. Schwab und U. Heyde, Zur K inetik von ICettenreaktionen im  allgemeinim 
und im be-sonderen der Photochlorierung von Chloroform. (Vgl. C. 1930. II. 1665.) Es wird 
das allgemeine Prinzip dargelegt, welehes es ermogliclit, auf Grund der oxperimentell 
ermittelten Geschwindigkeitsgleichung das Schema der Kettenrk. aufzustellen. Es 
werden orientierendo Unterss. mitgeteilt iiber dio Kinetik u. die (Juantenausbeute 
bei der Bldg. von CC14 aus Cl2 u. Clilf. in CC14 ais Lósungsm. unter der Wrkg. von blauem 
Licht. Hier ist die Kettenlange klein; ais Zwischenstoffe treten in dem Rk.-Mechanismus 
Cl u. CC13 auf, was auch auf Grund energet. Erwagungen plausibol erscheint. (Chem. J. 
Ser. W. J. physik. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. W. Shurnal fisitseheskoi 
Chimii] 2. 460— 67. 1931. Miinchen.) E b b e .

G. Klinkhardt und W. Frankenburger, U ber die photochemische sensibilisierte
Oxydation des Wasserstoffs bei normaler Temperatur. (Chem. J. Ser. W. J. physik. 
Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. W. Shurnal fisitseheskoi Chimii] 2. 507— 08.
1931. Oppau. —  C. 1930. II. 1955.) E r b e .

W. Frankenburger, Ober die photochemische Reaktion des Wasserstoffs mil Kohlen- 
oxyd bei Gegenicart erregter Quecksilberatome und iiber den oplischen Nachweis der Reak- 
tionsprodukte. (Chem. J. Ser. W. J. physik. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. W. Shurnal fisitseheskoi Chimii] 2. 490— 506. 1931. Oppau. — C. 1930. II. 3248; 
vgl. auch C. 1931. II. 3578.) E r b e .

H. W. Melville, Die Photochemie des Phosphins. Ausfiihrliche Wiedergabo der
C. 1932- I. 3387 referierten Arbeit. (Proc. Roy. Soe., London. Serie A. 138. 374— 95. 
1/11. 1932.) L. E n g e l .

Foster C. Nix, PhotoUiłfdhigkeil. Ubersicht mit Litcraturverzeichnis. — I. Photo- 
leitfiihigkeit in Isolatoren. II. Photoleitfiihigkeit in Ilalbleitern. III. Bldg. von EKK. 
in Halbleitern durch Licht. (Rev. mod. Physics 4. 723— 66. Okt. 1932. Bell Telophone 
Lab.) S k a l i k s .

P. A. M. Dirac und J. W. Harding, Lichlelektrische Absorption von wasserstoff- 
ahnlichen Atomen. (Proc. Cambridge philos. Soe. 28. 209— 18. 1932.) L. E n g e l .

R. H. Muller und A. Spector, Der Becquereleffekt ais ein Spezialfall des Sperr- 
schichtphotoeffektes. Verss. an BECQUEREL-Zellen mit Cu—Cu20-Elektroden ergaben 
eine lineare Abhangigkeit des reziproken Wertes des Photostromes vom Elektrolyt- 
widerstand. Die diese Abhangigkeit darstellende Gleichung ist fast ident. m it der 
Gleichung von A u w e r s  u. K e r s c h b a u m  fiir dio Sperrschichtphotozelle. —  Die 
primiire Fimktion des Elektrolyten ist die ais Leiter fiir den photoelektr. Strom. Wo 
sekundare chem. Effekte vermieden werden konnten, war der KurzschluBstrom pro- 
portional der Liehtintensitat. Der Temp.-Koeff. des BECQ UEREL-Effektes liiBt sich 
ais Summę der Temp.-Koeff. des Sperrschichteffektes u. der elektrolyt. Leitfahigkeit
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darstelien. (Physic. Rev. [2] 41. 371— 72. 1/8. 1932. New York Univ., Washington 
Square Coli.) S k a l i k s .

Wilbur E. Meserve, Einige pholovoltaische Eigenschaften von Photozellen Cu-Cu2Oj 
Pb{N 03)2-Ldsung/Gu-Cu20 . Die chem. hergcstellten lichtempfindlichen Elektroden be- 
fanden sich in l% ig. P b(N 03)2-Lsg. Die Photo-EK. u. die spektrale Empfindlichkeit 
fiir intermittierendes Licht (sinusfdrmigc Intensitatsanderung) wurden besfcimmt. 
Femcr wurde die Pliasenverschiebung der Photo-EK. gegen das unterbroehene Licht 
gemessen, sie ist am groBten bei etwa 500 Perioden. (Physic. Rev. [2] 41. 396. 1/8. 
1932. Cornell Univ.) ” S k a l i k s .

C. Stora, Die Rolle farbiger Substanzen bei photovoltaischen Effckten. Durch genaue 
Messungen iiber den Spektralbereich wird nachgewiesen, daB farbige Substanzen keine 
Sensibilisatoren fiir den photovoltaischen Effekt sind. Denn sie geben ausgesprochene 
Maxima, dem Kurvenverlauf der angewandton Elektrode uberlagert, bei etwas groBerer 
Wellenlange, ais dio Absorptionsbande der Su bs tan z liegt. Mithin ist also die auf die 
Elektrodo aufgetragene Schicht selbst photoompfindlioh. Das Maximum der Empfind
lichkeit ist abhangig von der Dicke der angewandten gefarbten Schicht. (J. Chim.

James J. Brady, Die photoelektr isclien Eigenschajten von AlkalimetaUfilmen ais 
Funktion ihrer Dicke. Dio mit Rb u. Cs erhaltonen Resultate wurden bereits kurz mit- 
geteilt (ygl. C. 1932. II. 504). —  Fiir K  sind die Ergebnisse folgende: Maximalcr 
Schwellenwert annahernd 5800 A bei einer Dicke des JT-Filmcs von 3,0 Molekiillagen. 
Maximum der totalen photoelektr. Emission bei 12,4 Molekiilschichten; oberhalb einer 
Schichtdicke von 19,0 Moll. andern sich die photoelektr. Eigg. nicht mehr. Schwellen- 
wert fiir den dicken Film etwa 5500 A. Es wird angenommen, daB die Atomabstande 
in der monomolekularen Schicht ebenso groB sind, wie im kompakten Metali. —  An 
Na, wurden anomale Effekte beobachtet. —  Die Ergebnisse differieren von denen anderer 
Beobachter in zweierlei Hinsicht: 1. Die Filmdicke fiir das Maximum der Totalemission 
ist verschicden von der Dicke, bei welcher der Schwellenwert maximal ist. 2. Die Ver- 
schiebung des Schwellenwertes ist betrachtlich geringer, ais in der Literatur angegeben. 
(Physic. Rev. [2] 41. 613—26. Scpt. 1932. Univ. of Califomia, Physics Dcpt.) S k a l i k s .

J. C. Peters jr. und E. B. Woodford, Gharakteristica gewisser Caesiumoxyd- 
photozeUen. Die Einfliisse von Beleuchtung, Zeit u. Temp. auf verschiedone Caesium- 
oxydzellen (gasgefullt bzw. Vakuum) werden untersucht. Die Ergebnisse sind in Kurven 
dargestellt. (Physicś 3. 172— 78. Okt. 1932. Pliiladelpbia [Penns.], L e e d s  & 
N o r t ii r u p  Co.) S k a l i k s .

G. W. Bruce, Der elektrooptische Kerreffekt in  Kohlendiozyd. Die Anderung des 
KERR-Effektes m it der D. der C 02 bei konstanter Temp. von 34 ,6° wurde experimentell 
untersucht. Methode ahnlich wic die von S t e v e n s o n  u . B e a m s  (C. 1932. I .  1198).
D. zwischen 0 ,05  u. 0 ,288  g/ccm, aus Druckmessungen nacli den Werten von Am a g a t  
bestimmt. — Die Messungsergobnisso stimmen mit den entsprechenden von S t e v e n s o n  
u. B e a m s  (1. c.) iiberein, sie stimmen auch gut uberein mit den naeh der B o r n - 
LAN GEViNschen Theorie berechneten Werten. (Physic. Rev. [2] 41. 394 . 1 /8 . 1932. 
Univ. of Virginia.) ___ ___________ ^ SKALIKS.

Handbuch der Physik. 2. Aufl. Hrsg. von Hans Geiger u. Karl Scheel. Bd. 22, Tl. 1, 2. 
Bd. 23, Tl. 1. Berlin: J, Springer 1933. 4°. 22, 1. Elektronen, Atome, Ioncn. Ked. 
v. H. Geiger. (VII, 492 S.) M. 42.— ; Lw. M. 44.70. 22, 2. Ncgative u. positive 
Strahlen. Red. von H. Geiger. (364 S.) M. 32.— ; Lw. M. 34.70. 23, 1. Q.uanten- 
hafte Ausstralilg, Red. von H. Geiger. (373 S.) M. 32.— ; Lw. M. 34.70.

A2. E lektrochem ie. Thermochemie.
_ Harold A. Abramson und Hans Muller, Oberflachenladung groPer Partikeln in 
Flussigkeiten. Fiir groBe Teilchen kann die Oberfliickendichte a der elektr. Ladung 
durch Extrapolation der D E B Y E schen Theorie berechnet werden. Vff. haben diese 
Rechnung fiir die negativ geladenen Oberflachen von Graphit, Glas, Cellulose, Kollodium 
l1' Par:iffinól u. fiir Ionen (Valenz 1: 1 ,  1 : 2 ,  2 : 1 ,  1 : 4 )  durchgefuhrt, die keinen 
W echsel des Vor7.eiche.n3 der Ladung bedingen. Die Kurve Konz.—a ist in allen Fallen 
sehr emfach u. ahnclt einer typ. Adsorptionskurve m it Siittigung bei Salzkonzz. von 
etwa 0,01-molar. Der Charakter der Ivurven wird von beiden Ionen bestimmt. Die 
Aeigung der Ivurven bei der Konz. Nuli andert sich besonders m it der Natur u. der 
Valenz des Anions. (Physic. Rev. [2] 41. 386— 87. 1/8. 1932. Columbia Univ., Mass.

physiąue 29. 168— 83. 1932.) B r i l l .

Inst. of Technology.) S k a l i k s .
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J. W. Williams, Dielektrizitatskonstante und Partikelgewicht. Ahnlich wie S v e d - 
BERG GróBe u. Gewicht kolloider Partikeln durch Beobachtung ihrer linearen Ge- 
schwindigkeiten im Zentrifugalfelde bestimmte, miiCten sich diese Zahlen aus einer 
Messung der Rotationsgeschwindigkeiten im elektr. Wechselfeld gcwinnen lassen.
Die Methode ist eine Anwendung der Dipoltheorie von D e b y e ; sie griindet sich auf 
die Tatsache, daB wegen des Reibungswiderstandes des M cdium s gegen die Botation  
der schwebenden Teilchen eine endliche Zeit fiir ihre Orientierung im F c ld  erforder- 
lich ist. Wenn fiir ein System aus elektr. dissymm. Teilchen in einer El. die Ercąuenz- 
abhangigkeit der DE. gemessen wird, findet man ein Gebiet, in welchem die DE. mit 
stoigender Freąuenz abnimmt. Die Theorie gibt einen Ausdrcuk fiir die GroBe (also 
auch das Gewicht) des Teilchens, welcher die beobachtete krit. Freąuenz u. die „Vis- 
cositat“ des M edium s enthiilt. B ish er  ist allerdings eine genaue Best. der PartikelgróBe 
nicht móglich, weil fiir die untersuchten Systeme die Annahmen des STOKESsclien  
Gesetzes oder der CLAUSIUS-M OSOTTI-Beziehung nicht zutreffen. (Physic. Rev. [2]
41. 386. 1/8. 1932. Univ. of Wisconsin.) S k a l i k s .

H. J. Curtis, Die Dielektrizitatskonstante von flussigem Schwefel. Die D E. vom fi. 
Schwefol wurde nach einer Bruckenmethode bei 4 verschiedenen Freąuenzen u. im 
Temp.-Bereicli yon 118 bis 350° gemessen. Die DE. ist frequenzunabhangig =  3,520 db 
0,010 bei 118°. Spezif. Polarisation (unabhangig von der Temp. zwischen 118 u. 158°) =
0,2528 ±  0,0008 cm3 g_1. Oberhalb 158° nimmt die Polarisation direkt m it dem 
reziproken Wert der absol. Temp. ab, woraus heryorgeht, daB Molekularassoziation 
m it sehr starken Bindungskraften zwischen den Moll. auftritt. El. Schwefel ist also 
unpolar. — .Eine Methode wurde entwickelt, um den Teil des Verlustfaktora, welcher 
auf Leitfahigkeit zuriickzufuhren ist, zu unterscheiden yon dem Teil, der durch mole- 
kulare Keibung bedingt ist. Der ersto Teil erwies sich ais sehr grofi, besonders bei 
hohen Tempp., der zweito ais sehr klein bei allen Tempp. Das ist eine woitere Be- 
statigung dafiir, daB Schwefel unpolar ist. Nach dem Absorptionsspektrum des fl. 
Schwefels im Ultraroten sind die Moll. polar. Wie dieser Widerspruch beider Metlioden 
zu erklaren ist, bleibt unklar. (Physic. Rev. [2] 41. 386. 1/8. 1932. Y aleU niv.) S k a l .

L. Landau und L. Roseilkewitsch, Uber die Theorie des elektrischen Durch- 
schlages von A . Joffe. Vff. kritisieren die theoret. Vorstellungen yon JOFFE (C. 1932.
II . 2296) u. meinen, daB die den elektr. Durchschlag betreffenden Experimente JOFFES 
auch ohnc Verzicht auf die Gesetze der Atommechanik gedeutet werden konnen.
(Z. Physik 78. 847— 48. Physik. Z- Sowjetunion 2. 200. 1932. Charków, Ukrainisches 
Pity sikał.-Techn. Inst.) L. E n g e l .

A. Nikuradse, Leitfahigkeit der diełeklrischen Flussigkeiten. Ausfiihrliche u. krit. 
Zusammenfassung der bisher bei niedrigen Spannungen (bis zu wenigen kV ) gewonnenen 
Ergebnisse mit Literaturyerzeichnis. (Physik. Z. 33. 553— 75. 1/8. 1932.) B r i l l .

K. F. Niessen, tlbcr die Absorplion der Debye-Fallcenhagenschen Relaxationskraft - 
in einem neutralen, teils ionisierten Oase (Plasma, Kennely-Heavisidesehicht). Unter
sucht wird der EinfluB der DEBYE-HuCKEL-FALKENHAGENSchen Relasationskraft 
auf die Absorption elektromagnet. Wellen in einem Plasma. Die Relaxation kann auch 
noch eine sche inb are b in dend c Wrkg. auf die freien Elektronen ausuben. Es werden 
Bedingungen angegebcn fiir die Vernachlassigbarkeit der Rolaxationsdampfung gegen 
die StoBdampfung u. fiir das Auftreten der Relaxationsbindung. In der K e n e l l y - 
H E A Y ISID E -Schiclit ist die Relaxationsdampfung gegen die StoBdampfung zu yernach- 
lassigen, wahrend die aus einer Relasationsbindung resultierende Relaxationsresonanz 
liier unmoglich ist. (Physik. Z. 33. 705— 18. 1/10. 1932. Eindhoven, Natuurk. Labor. 
der Philips’ Gloeilampenfabrieken.) DlDLA UK IS.

W. R. Harper, Uber die Theorie der Rekombinalion von Ionen inGasen bei hohen 
Druckm- E r ik s o n  (Physic. Rev. 27 [1908]. 473) fand, daB der Ionisationsstrom in 
Gasen bei hohen Drucken (bis 400 at) yiel schwerer Sattigung erreicht, ais es nach 
der Theorie von T h o m s o n  (C. 1924. I. 2325) zu erwarten ware. Zur Beseitigung dieser 
Unstimmigkeitcn stellt Vf. eine Theorie auf, die neben der Diffusion auch die elektro- 
stat. Anziehung entgegengesetzt geladener Ionen berucksichtigt. Es ergibt sich, daB 
die Wahrscheinlichkcit der Rekombination zweier Ionen groB bzw. klein ist, je nach- 
dem ihr Abstand groBcr oder kleiner ist ais o0 — e ( l \  +  k2)/(D y +  Z>2). e ist das elektr. 
Elementarquantum, D l u. D» sind die Diffusionskonstanten der beiden Ionen, l \  u. k2 
dereń Beweglichkeiten im elektrostat. Feld. Wenn nun ein Elektron mit so kleiner 
Geschwindigkeit z. B. durch einen y-Strahl abgelost wird, daB es noch innerhalb der 
Strecke o0 abgebremst- wird (dazu muB auch die mittlere freie Weglange }. o0 sein),
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so wird es ein negatives łon  bilden, das aueh durch starkę Felder kaum an der Re- 
kombination gehindert werden kann. (Proc. Cambridge philos. Soc. 2 8 . 219—33. 
1932. Bristol, Univ., St. Johns College.) L. E n g e l .

F. M. Penning, Zweierlei negative Charakleristiken bei selbstdndigen Gasentladungen. 
Fur eine Gasstrecke zwiscken parallelen ebenen Platten in Helium hat die Ziindspannung 
ais Funktion von Gasdruck mai Elektrodenabstand bei kleinen Argumenten drei ver- 
schiedene Werte (C. 1 9 3 2 . I. 3155). In diesem Gebiet hat aueh die Stromspannungs- 
eharakteristik Besonderheiten. Bei Elektrodenabstand 3,45 cm ist die Kurve n., boi 
geringerem Abstand zerfallt sie in zwei Aste, welche beide einen negativen Teil besitzen. 
Das KAUFMANNSche ICriterium fiir Gleichstromstabilitat muB hier durch ein all- 
gemeineres ersctzt werden. SchlieBlich wird ein Kriterium der Gleichstromstabilitat 
fur eine willktir liche Kombination von zwoi „einfachen“ Widerstiindcn angegeben. 
(Physik. Z. 3 3 . 816— 22. 1/11. 1932. Eindhoven.) D i d l a u k i s .

W. Rogowski, D ie Ziindung einer Oasentładung. Die augenblieklich modernste 
Theorie der Ziindung einer Gasentladung nebst einigen experimentellen Belegen. 
(Physik. Z. 3 3 . 797— 808. 1 /11 . 1932. Aachen, T. H .)  D i d l a u k i s .

A. Gemant, Einflufi hochfreąuenter Uberlagerungen auf den Coronastrom. Bei 
iiberlagerter Hochfreąuenz wird eine Zunahme des Coronagleiclistroms beobachtet. 
Diese Zunahme wird in Abhangigkeit von verschiedcnen Faktoren gemessen. Durch 
bestimmte Annahmen iiber den zeitliehen Verlauf des Stromes nach stattgefundener 
Spannungsanderung lassen sich die Beobachtungen erklaren. (Z. Physik 78. 240— 49. 
21/9. 1932. Berlin, Inst. f. Schwingungsforschung.) D i d l a u k i s .

W. Pupp, Uber hufende Schichten in  der positiven Sdule von Edelgasen. Es wurden 
etwa 10 yerschieden lange und weit-e Rohre m it den Edelgasen H e, Ne, Ar, Kr bei 
Drucken von etwa */2— 5 mm H g  u. Stromstarken von 1/2— 15 Amp. untersucht. Zur 
Beobachtung der Schichtweite dienten zwei Photozellen in Verb. mit einer BRAUNschen 
Rohre. Durch Anderung des Abstandes der Zellen parallel zur L an gsach se  der positiyen 
Saule entstehen auf dem Scbirm der B R A U N schen Rolire v ersch ied cn e L isSA JO U sche  
Figuren. SchlieBlich wird noeh uber oszillograph. Sondenmessungen an laufenden 
Schichten in Ar berichtet. Eine eingehende Diskussion ist erst spiiter moglich. (Physik. 
Z. 33. 844—47. 1/11. 1932. Berlin.) D i d l a u k i s .

C.Dei, Ober den Einflufi der Feuchtigkeit au f das Funkenpotential in  Luft. MEYER 
u. S t u c k le n  (Ann. Physik 65 [1921] 335 u. 369) haben gezeigt, daB das Funken
potential in Luft u. in N 2 fiir verhaltnismaBig groBe Feuchtigkeitsmengen mit 
abnehmender Feuchtigkeit kleiner wird u. fiir sehr geringe Feuchtigkeitsmengen 
mit abnehmender Feuchtigkeit zunimmt. Z. B. ergibt sich so bei konstanter Temp. 
u. konstantem Luftdruek m it veriinderlicher H20-Dampfdiehte 6' fiir das Funken
potential eine Knrve m it einem Minimum bei einem bestimmten <5'-Wert. Nach 
MEYER kommen die Erscheinungen bei groBen u. mittleren Feuchtigkeitsgehh. haupt- 
saehlich von der Zunahme der negativen Ionen wegen der groBen Elektroncn- 
affinitat der H 20-Dampfmoll. Durcli diese Makroionen wird die Erzeugung neuer 
Ionenpaare herabgesetzt. Um aueh die Erscheinungen bei geringem Feuchtigkeitsgeh. 
zu erklaren, ist das Hineinspielen einer weiteren Ursache notwendig. F r e y  (C. 1928.
I. 1933) hat gezeigt, daB bei geringster Feuchtigkeit eine nichi yemachlassigbare 
Dissoziation des H2Ó-Dampfes m it folgender Bldg. von H u. von Protonen vorhanden 
ist. Diese Protonenbldg. aus den H-Atomen, die mit zunehmender Feuchtigkeit eine 
Herabsetzung des Funkenpotcntials bewirkt, kann ganz oder teilweise durch hinreichend 
durchdringende Strahlung erfolgen. Bei Źutreffen der FREYsehcn Hypothese muB 
das Funkenpotential in H 2-Gas mit wachsender Troeknung stets abnehmen, ohne, 
wie in Luft u. N 2, bei auBerster Troeknung neuerdings zuzunehmen. MEYER hat das 
inzwisclien gefunden. —  Vf. beschreibt eine experimentelle Methode, die erlaubt, den 
EinfluB mittlerer Feuchtigkeit zu zeigen, d. h. den mit d’ abnehmenden Teil der Kurve 
F(<5'). Vf. benutzt ein von der Pumpleitung durch einenHahn absperrbares Entladungs- 
rohr. In dem Rolir wird ein bestimmter Luftdruek hergestellt, nachdem ein wenig 
dest. H 20  eingefiillt ist. Das ganze Rohr wird in versehicdene Temp.-Bader gesetzt. 
Dadurch werden die H 20-Dampfdnickc variiert. Ergebnisse: (vgl. nachst. Tabelle) 
(<5 ist die D. der Luft). Im Intervall + 1 8  bis — 17° hangt die F-Abnahme von der Ge- 
samtdichte ab. Im Intervall — 17 bis —55° wiirde, aueh wenn die Anderung von ó' 
die gleiche Wrkg. hatte wie die aquivalente <5-Anderung, hochstens eine Anderung 
des Potentials um 40 Volt moglich sein. Dagegen wurden 180 Volt beobachtet. Im 
Intervall — 55 bis — 80° bleibt F fast konstant. —  Die zur Auswertung der Messungen
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Gesamtdruck (5 6') 
bei 18° C Temp. V

beob.
Gesamtdruck (<5 +  <$') 

bei 18° C Temp. V
beob.

11 cm H g‘ . . . .  
11 om Hg'  . . . .

+ 1 8 °
— 17°

4680
4300

11 cm H g‘ . . . .  
11 cm Hg'  . . . .

- 5 5 °
—79°

4120 
41 KO

notwendigen Korrektionen werden beziiglich i kres Einflusses auf die qualitatiyen Er- 
gebnisso diskuticrt. (Nuovo Cimento 9. 150—55. 1932.) S c h n u r m a n n .

M. J. Druyvesteyn, Die Energiebilanz der positiren Na-Saule. Die sichtbare 
Sfcrahlung von Na-Lampen besteht yomehmlich aus den beiden D-Linien. Die niitz- 
liche Lichtausbeute botrug im giinstigsten gemessenen Eall bereits 75%. In reinem 
Na-Dampf war die gemessene Leistung der Summę der Strahlung u. der Wandyerluste 
gleich. Wenn die Róhre aber noch ein wenig Gas abgab (z. B. 2 ■ 10~4 mm), kam nock 
ein weiterer Verluat hinzu, der yielleicht der Bildung negativer Ionen zuzuschreiben 
ist. Wenn dem N a ein Edelgas, z. B. Ne, zugemischt wird, bleibt bei einem Ne-Druck 
yon einigen mm die Leistung gleich Strahlung -j- Wandyerluste. Bei groBerem Druck 
sind gewisse Extraverluste walirscheinlich den elast. ElektronenstoBen gegen die Edel- 
gasatome zuzuschreiben. (Physik. Z. 33. 822— 23. 1/11. 1932. Eindhoven, Natuurk. 
Labor. der Philips’ Gloeilampenfabrieken.) D i d l a u k i s .

K. E. Grew, Die Anderung der thermoelektrischen K raft von Nickel und von einigen 
Kupfer-Nickellegierungen m it der Temperatur. Die Thermokraft yon reinem N i gegen P t 
wurde zwischen 0 u. 500° gemessen; entsprechende Messungen wurden an 2 Ni-Legie- 
rungen mit Cu gemacht (94 u. 79°/o Ni). Differentialmethode fur kleine Temp.-Ande- 
rungen. —  Die Resultate werden m it der Theorie von STONER (C. 1931. I. 3088) ver- 
glichen. In groBen Ztigen ist t)bereinstinimung vorhanden, doch sind von der Theorie 
offenbar einige Faktoren nicht beriicksichtigt. (Physic. Rey. [2] 41. 356—63. 1/8. 1932. 
Yale U niv., Sloane Physics Lab.) _ S k a l i k s .

R. D. Schulwas-Sorokin, t/ber einen charakteristischen Temperaturpunkt bei 
Seigneltesałzlcrystallcn. Bei der Unters. der Abkangigkeit der piezoelektr. u. dielektr. 
Eigg. von 29 Seignettesalzkrystallen wurde ein sehr scharfes Maximum bei + 22 ,5° in 
einem sehr schmalen Temp.-Gebiet beobachtet. Die Hohe des Masimums ist yon der 
Dicke des Krystalls abhangig; fiir einen 1,8 mm dicken Krystall ist das elektr. Moment 
bei 22,5° mehr ais doppelt so groB wie bei gewohnlicher Temp. Oberhalb der Siittigungs- 
belastung (30 kg/qcm) bzw. Sśittigungsfeldstarke (300 V/cm) ist kein Maximum nach- 
weisbar. Bei kleinen Feldstarken ist also das Verh. des Seignettesalzes iihnlieh dem yon 
ferromagnet. Kórpem. —  Wenn man annimmt, daB bei 22,5° dio Dipole Rotations- 
bewegungen bekommen, u. daB sie aus den Massen m t =  39,1 mfl u. in2 — 44 mu im  
Abstand r  yoneinander bestehen (mtr =  M. des H-Atoms) —  der Dipol ist also dic 
Gruppe (K— OOC— ) mit einfacher Ladung — dann berechnet sieh das elektr. Moment, 
zu 3 -10~9 el.-st. Einheiten in Uberemstimmung mit der Erfahrung. r is t  =  6 ,4 -10"10 cm. 
(Z. Physik 77. 541— 46. 6/8. 1932. Leningrad, Elektrophysikal. Inst.) S k a l i k s .

R. de L. Kronig, Zur Theorie der Supraleitfahigkeit. D ie  b ek a n n ten  Theorien 
der metali. Leitfiihigkeit beriicksichtigen nicht, daB den Dichteschwankungen des 
Elektronengases die dabei entstehenden Raumladungen ontgegenwirken. Vf. sohlagt 
folgendes Modeli yor: Die positiven Ionen bilden ein positives Medium m it konstanter 
Ladungsdichte, u. zwischen den Leitungselektronen wirken CoULOMBscho ICrafte. 
Dieses Modeli gibt beim absol. Nullpunkt ein Eleklronengitter, das bei ąuantenmechan. 
Berechnung weitgehend starr ist, ohno Enorgieaufwand parallel yerschoben werden 
kann u. einen definierten „Schmelzpunkt" besitzt, der dem Sprungpunkt der Supra
leitfahigkeit entspricht. Die bekannte Erniedrigung der Sprungtemp. durch ein 
Magnetfeld paBt in die Vorstellungen, weil die im ldass. Modeli durch das Magnetfeld 
aufgezwungene schraubenfórmige Elektronenbewegung der BROW Nschcn Temp.-Be- 
wegung bei der Zerstorung des Elektronengitters hilft. Mc L e n NAN, Mc L e o d  u . 
W il h e l m  (C. 1930. I. 3527) u, a. Autoren fanden, daB sieh die Durehlassigkeit fiir 
yon auBen auf das Metali geschossene Elektronen beim Sprungpunkt dor Supraleit
fahigkeit nicht andert. Naeh den geschilderten Anschauungen ist dies zu erwarten, 
weil die yon auBen kommenden Elektronen einen Fremdkorper im Elektronengitter 
bilden. (Z. Physik 78. 744— 50. 28/10. 1932. Groningen, Rijksuniyersiteit, Natuur- 
kundig Lab.) ~  L . E n g e l .

W. Meifiner und K. Steiner, Messungen mit Hilfe von flussigem Helium. 
X V III. tiber das Yerhalten vcm supraleilendem Zinn beim Aufireffen langsamer Elek-
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tronen. (XVII. vgl. C. 1932. II. 1419.) Falls die Trager des Stromes in einem supra- 
leitenden Metali f r e i e Elektronen sind, ware es denkbar, daB das Fehlen eines Wider- 
standes nicht nur fiir die freien Leitungselektroncn, sondern auch fur auBere Elektronen 
gilt, die mit einer solehen Geschwindigkeit auf das Metali auftreffen, daB ihre Ge
schwindigkeit im Metali derjenigen der Leitungselektroncn ungefahr gleichkommt. 
Solche Elektronen kónntcn dann unter Umstanden ungehindert durch das Metali liin- 
durchgehen u. auf der anderen Seite wieder mit geringer Geschwindigkeit im Vakuum 
austreten. —  Es wurden Verss. angestcllt, bei denen sehr langsame Elektronen unter - 
halb u. oberhalb der Sprungtemp. auf eine iSto-Folie auffielen, um festzustellen, ob sie 
etwa durch die supraleitende Folie hindurchfliegen. Letzteres war nicht der Fali, obwohl 
eine Diskussion der Vers.-Bedingungen ergab, daB die Geschwindigkeit der auftreffenden 
Elektronen nach ihrem E intritt ins Metallinnere wahrscheinlich nicht gróBer war ais 
die Geschwindigkeit, die die Leitungselektronen nach den neueren Theorien liaben 
kónnen. —  Aus den Verss. wird die effcktive Austrittsarbeit Wa —  Wt  der supra- 
leitenden <S'?i-Folie berechnet: 2,6 Volt. D icht oberhalb des Sprungpunktes ergab sich 
der entsprechendc Wert zu 1,9 Volt. Es ist aber zwcifelhaft, ob sich diese Zahlen auf 
eine yollkommen reine Sn-Oberflache bezielien. Daher wird der Diffcrcnz der beiden 
Werte (Sprung der Austrittsarbeit) noch keine beweisende Bedeutung beigelegt. 
(Z. Physik 76. 201— 12. 1932. Berlin-Charlottenburg, Physikal.-Teehn. Reichs- 
anstalt.) _ S k a l i k s .

W. MeiBner, H. Franz und H. Wcsterhoff, Messungen m it Hilfe ton fliissigem  
Helium. X IX . Untcrsucliung der Legierungsreihen Pb-T l und Pb-B i in bezug auf Supra- 
leitfahigkeit. (X V III. vgl. vorst. Ref.) Es wurden system at. die beiden Legierungs
reihen P b-T l u. Pb-B i auf ihren clektr. Widerstand liin bei tiefen Tempp. untersucht. 
Die Abhangigkeit der Sprungtemp. der Legierungen des Pb-Tl-Systems yon der Konz. 
entspricht der an fruher untersuchten Systemen m it zwei Supraleitern gefundenen 
GesetzmaBigkeit (vgl. C. 1932. II . 1418). Durch Extrapolation der Sprungpunkts- 
kurve der Mischkrystallreihe Tl in Pb nach reinem Tl hin findet man, daB die Sprung
temp. der im Pb gel. /S-Tl-Modifikation in reinem Zustand weit unterkalb der des a-Tl 
liegt. — Das Sprungpunktsdiagramm des Systems Pb-Bi entspricht dcm Phasen- 
diagramm von SALOMON u. JONES, das róntgenograph. bestimmt wurde. Die Er- 
hóhung des Sprungpunktes durch Bi-Zusatz beruht vielleieht darauf, daB das gel. Bi 
kub. bzw. hexagonal ist, nicht rhomboedr., wic in reinem Zustand. (Ann. Physik [5] 
13. 967—84. Juni 1932. Berlin-Charlottenburg, Physikal.-Teclin. Reichsanstalt.) S k a l .

Donald P. Smith, Ober die Elektrizitatsleilung des von Palladium okkiudierlen 
Sauerstoffs. Um einer Kritik yon COEIIN u. JuRGENS (C. 1931. II. 2128) der Arbeit 
des Vf. (C. 1931. II. 18) entgegenzutreten, stellt Vf. fest, daB auch die elektr. Leit
fahigkeit von Pd, das im Vakuum geschmolzen u. nur unter LuftabschluB angelassen 
worden war, durch anod. Beladung mit 0 2 erhóht wird. Daraus sclilieBt Vf. emeut, 
daB dem anod. okkludierten 0 2 im Pd eine eigenc Elektrizitatsleitung zukomme. (Z. 
Physik 78. 815—23. 28/10. 1932. Princeton, U niv., Chem. Lab.) L. E n g e l .

Alfred Coelm, Uber die Annahme eines Elektrizitatstransporles in  Metallen durch 
Sauersloff. Vf. behauptet, daB man aus den experimentellen Ergebnissen der Arbeit 
von S m it h  (vorst. Ref.) nicht auf eine Beteiligung des 0 2 a n  der Stromlcitung schlieBen 
konne, sondern daB dieser SchluB erst gerechtfertigt ist, wenn eine von der Strom- 
richtung abhangige Bcwegung des 0 2 beobachtet worden ist. (Z. Physik 78. 824— 25. 
28/10. 1932. Góttingen.) L. E n g e l .

Louis Kahlenberg, D ie Beziehung zmischen elektrischen Potenlialen und der 
chemischen Reaktivildt. t)bersichtsreferat zu Ebrcn des 78. Geburtstags yon E d g a r  
F a h s  S m it h . (Science 76. 353—58. 21/10. 1932. Wisconsin, Univ.) L. E n g e l .

R. B. Elliott und Gr. A. Hulett, Quecksilbersulfate und Standardelemente. Hg2S 0 4 
wird in Standardelementen ais Depolarisator benutzt, da die Lóslichkeit dieses Sulfates 
sehr gering ist. Sehr reine u. einwandfreie Krystallc des Hg2S 0 4 in der Form von  
Platten wurden erhalten, indem einer yerdunnten Sehwefelsaure, die bis zu 50 oder 
75% mit H gS 04 gesatt. war, langsam S 0 2 zugeleitet wurde (0,2 ccm pro sec). Die m it 
diesen Krystallen hergestellten Standardelemente entsprachen aber nicht denen, dic 
mit grauem, elektrolyt. gewonnenem Hg2SO_, yersetzt waren, da sie hohere Werte 
lieferten. Durch Wasclicn mit einer yerdiinnten schwefelsauren S 0 2-Lsg. werden die 
ICrystalle zunachst grau, dann schwarz durch ausgesehicdenes Quecksilber u. liefern 
nun gute Werte. Wcsentlich scheint also hierbei das Vorhandensein des fein ver- 
teiltcn Hg zu sein. (J. physie. Chem. 36. 2083— 86. Juli 1932.) B r i l l .
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Glenil G. Havens, Die magnetische Susceptibilitat von Slickstoffdioxyd. Nach  
einer yerbesserten Messungsmethode wurde die Susceptibilitat von N 0 2 bestimmt. Die 
Resultate fiir die Molekularsusceptibilitat stimmen innerhalb der Fehlergrenzen mit 
dom naoli der Formel von VAN VLECK theoret. berechneten Wert uberein: x^o2 =  
0,375-xo2- Die Susceptibilitat von N 1Oi  ist 50-mal kleiner ais die von N 0 2 u. maclit 
sich daber nur schwach bemerkbar. ;(N204 = — 30'10~° ±  20%. (Physic. Rev. [2]
41, 337— 44. 1/8. 1932. Madison, Univ. of Wisconsin.) S k a l i k s .

John Farąułiarson. Die diamagnetisclien Susceplibilitaten von einigen Sclmefel- 
verbindungen. Vf. miCfc die Molsusceptibilitat y u  bei 18u (feste Substanzen fein gepulvert) 
u. findet fiir •—'/m~ 108 bei SOs 28,B4, H2S O 39,00, KHSO4 49,77, K,,SOt 65,00, K^S.,0^ 
75,88, i f 2*S20 7 92,04, K 2S.,Oh 102,4 u. K 2S tOs 118,4 u. 120,9. Durch additive Zus. der 
von P a u l i n g  (C. 1927". I. 2268) bzw. S l a t  e r  (C. 1930. II. 1824) berechneten Atoin- 
susceptibilitaten erhalt man Werte fiir /m ,  die um 21—37% groBer sind ais dieexperi- 
mentellen. Der Unterschied wird den Wrkgg. der Bindungen zugesehrieben, was da- 
durch belegt wird, daB y u  beim tlbergang von H20  +  S 0 3 zu H2SO.„ von H 2S 0 4 +  
K 2SO., z u  2 KHSOj u. von Iv2SOt +  S 0 3 zu K 2S20 7 abnimmt. Die Annahme, daB 
die starker homóopolare Bindung eine starkere Verkleinerung von -/m bewirkt, ermóg- 
lieht einen Vergleieh versehiedener Bindungen. Beim t)bergang von H 2SO.j zu K 2SO.,, 
von H 2S 0 4 z u  KHSO, u . von KHSO,! zu K 2S 0 4 wird der Unterschied zwischen der 
Summę der Atomsuseeptibilitaten u. groBer, woraus Vf. schlieBt, daB die K —O- 
Bindung starker homoopolar ist ais die H— O-Bindung. Durch Vergleich der von 
K 2S 0 4 mit K2S20 3 u . K 2S2Os mit K„S4Ob schheBt Vf. analog, daB die S— S-Bindung 
viel starker homoopolar ist ais die S— O-Bindung. (Philos. Mag. J. Sci. [7] 14. 1003 
bis 1012. Nov. 1932. London, Univ. College, Sir W i l l i a m  R a m s a y  Lab. of Inorganic 
and Physica-1 Chemistry.) L. E n g e l .

Charles Sadron, Die fcrromagnetischen Momente der Elementu und das periodische 
System. Die magnet. Momente einiger Metalle werden aus der Veranderung der magnet. 
Sattigung von Legierungen m it N i oder Co in Abhangigkeit von der Konzentration 
bestimmt. E s ist dabei vorausgesetzt-, daB in sehr groBen Verdiinnungen sich die magnet. 
Momente addieren. Der Schnittpunkt der Tangente, die an den diesen Bedingungen 
noch entsprechenden Teil der Kurve angelegt ist, mit der Ordinate fiir 100% des 
zugesetzten Metalles ergibt dann das gesuchte magnet. Moment. Es la-Bt sieh ferner 
aus dem Schnittpunkt, je nachdem, ob positiv oder negativ, entnehmen, ob das Moment 
des zugesetzten Metalls dem N i resp. Co parallel oder antiparallel steht. Naeh dieser 
Jilethode sind folgende Werte fiir die magnet. Momente gefunden worden: 12,2 fiir Al,
24,4 fur Sb, 19,0 fiir Cr, 2,09 fur Cu, 15,05 resp. 15,1 fiir Mn, 19,5 fur Mo, 2,32 fur Au,
з,0  fur Pd, 2,88 fur Pt, 17,81 fiir Si, 18,0 fiir Sn, 19 fiir W, 22,96 fur V, 7,3 fur Zn,
10,82 fiir Ru. Steigend mit der Ordnungszahl von Z  — 19— 23 nimint das magnet. 
Moment um je 5,25 Magnetonen zu, um dann von Z — 23—28 um je 4 Magnetoaen, 
abzunehmen. Ferner zeigen die Resultate, daB Atome derselben Kolonne des period. 
Systems dasselbe magnet. Moment besitzen. (Ann. Physiąue [10] 17. 371—452. 
1932. Strasbourg, Inst. de Physiąue de l’Univ.) _ B r i l l .

Walther Gerlach; Ferromagnetismus und elekiri-sche Eigenschaften. IV. (III. vgl.
C. 1932. II. 1157.) Oberhalb des CtmiE-Punktes ist die Widerstandsabnahme von N i 
proportional dem Quadrat der inneren magnet. Energie. — Die Widerstandszunahme 
im ferromagnet. Gebiet verlauft proportional (J~—-</o2)> Sattigung erreicht wird.
Vf. hat friiher zur Deutung der Widerstandszunahme von Fe-Krystallen durch longi- 
tudinale Magnetisierung die beiden Teile der Magnetisierungskurve betrachtet, die 
Magnetisierung bis zum Erreichen der Komponento der spontanen Magnetisierung
и. ihr Umdrehen aus der Richtung der leichtesten Magnetisierbarkeit in die Feld- 
riehtung. Bei der Betrachtung eines polykrystallinen Materials in gut getempertem  
Zustand benutzt Vf. die heute iibliche Terminologie u. unterseheidet zwischen den 
irreversibeln Umklapprozessen u. den reyersibeln Drehprozessen. Bei N i kann durch 
geeignete mechan, Behandlung leicht die eine oder die andere Kategorie dieser am Er
reichen der Sattigung beteiligten Vorgange vorzugsweise erzeugt werden. Durch Zug- 
beanspruchung von Ni-Draht werden die Elementarmomente wesentlich senkreeht 
zur Drahtachse gestellt. Bei der Magnetisierung erhalt man liauptsachlich Drehprozesse. 
Diese zeigen sich in einer langsam ansteigenden, flachen Hysteresesehleife. Durch 
elast. Torsion werden die Elementarmagnete unter 45° zur Drahtachse gestellt. Durch 
Umklapprozesse ergibt sich eine steile breite Hysteresesehleife. Vf. nimmt nun das 
Parallelgehen der beiden Vorgange der Krystall- u. der Krystallitmagnetisierung an
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(Einstellung der Komponenten der spontanen Magnetisierung =  Umklapprozesse; 
Einschwenken der spontanen Magnetisierung in die Feldrichtung =  Drehprozesse), 
u. daB eine Widerstandszunahme nur mit den Drehprozessen verbunden ist. Die GróBe 
J 0 wird im AnschluB an die friiheren Unterss. iiber die Widerstandsanderung von Fe- 
Krystallcn ais der Betrag der Magnetisierung durch Umklapprozesse gedeutet. Die 
Widerstandszunahme hangt m it den Drehprozessen zusammen. Diese Hypothese 
wird durch Widerstandsilnderungsmessungen u. Bestst. der Widerstandshysterese be- 
griindet. Fur stark gezogenes N i gilt +  A l i  — C J". (Ann. Physik [5] 12. 849— 04. 
4/3. 1932. Miinchen, Physikal. Inst. d. Univ.) SCHNTJRMANN.

Heinz Broili, Ferromagnetismus und eleklrische Eigenschaften. V. Mitt. Der 
thernwmagnetische Effekt im  longitudinalen Magnelfeld, beobachtet an Nickel und Eisen. 
(IV. vgl. vorst. Ref.) Besteht liings eines ferromagnet. Drahtes ein Temp.-Gefiille 
(T 2 — T ±), dann wird durch Magnetisierung eine EK. erzeugt. Diese bleibt konstant, 
wenn bei gleich gehaltener Temp.-Differenz die Magnetisierung gesatt. ist oder wenn 
bei konstant gehaltener Magnetisierung u. konstanter tiefer Temp. die andore Temp. 
■iiber den CURIE-Punkt (0 ) kommt. Es gilt EK . =  c (0  —  2 \)2 bei T„ >  0  u. iihnliche 
Beziehungen fiir alle Kombinationen von T x u. T 2. —  Fe zeigt erst nach Bekrystalli- 
sation einheitliches Verh. bei allen Feldern u. Tem pp.; der Effekt triigt bei rekrystalli- 
siertem Fe das umgekehrte Vorzeichen wie bei Ni. —  Zwischen rekrystallisiertem u. 
nicht rekrystallisiertem Fe besteht auch ohne auBere Magnetisierung eine EK . (Ann. 
Physik [5] 14. 259— 72. Aug. 1932.) L o r e n z .

Erno Englert, Ferromagnetismus und elektrische Eigenschaften. VI. Mitt. Longi- 
tudinale und transrersale ferromagnetische Widerstandsanderung. Vf. fiihrt die 
GERLACHsche Annahme, daB fiir d ie  ferromagnet. Widerstandsanderung nur d ie  
Drehprozesse der Magnetisierungsvektoren mafigebend sind, weiter aus u. bc- 
grundet sie quantitativ auf experimentellem Wege. Der Zusammenhang zwischen 
ferromagnet. Widerstandsanderung u. Richtungsanderung der Magnetisierungs- 
vektoren ist: A R  =  a B0 Jo<? (cos2 ^  —  cos2 e ) (R 0 =  Widerstand bei Zimmertemp. 
ohne Jlagnetfeld; ■& =  Winkel zwischen Joo u. Strombahn; e — Winkel zwischen 
Magnetisierungsvektor u. Strombahn vor Begimi der ferromagnet. Magnetisierung 
durch Drohungen). Hiermit werden friihere u. neue experimentelle Befunde iiber d ie  
ferromagnet. Widerstandsanderung quantitativ gedeutet: 1. der Zusammenhang
zwischen longitudinaler Widerstandszunahme u. transversaler Widerstandsabnahme;
2. d ie  Zugabhangigkeit der ferromagnet. Widerstandsanderung; 3. d ie  Zugabhangigkeit 
d es Widerstandes von N i ohne Feld; 4. d ie Hysterese in d er A R  —  J 2-Beziehung; 
5. die gesamte gesatt. Widerstandsanderung A Rao H — A R ^ ±  ist proportional dem 
Quadrat der Sattigungsmagnetisierung zwischen 0 u. 322°; 6. die Proportionalitats- 
konstante ist fiir isotropes N i temperaturunabliangig. (Ann. Physik [5] 14. 589— 612. 
15/8. 1932.) ’ v S c h n u r m a n n .

Walther Gerlach, Bemerkungen zur rorstehenden Arbeit von E. Englert, betreffend 
die Widerstandsanderung in  Eisenkrystallen. Vf. zeigt, daB die Gesamtheit der bisher 
vorliegenden Messungen der Widerstandsanderung in Fe-I&ystallen durch die Magneti
sierung mit den allgemeinon Beziehungen, die aus Messungen an polykrystallinem  
Draht gewonnen wurden, hinreichend gut ubereinstimmt. (Ann. Physik [5] 14. 613 
bis 616. 15/8. 1932.) S c h n u r m a n n .

Fritz Liclltenberger, Untersuchung der Magnetoslriktion und der Magnetisierung 
von Einkrystallen der Eisen-Nickelreihe. (Vgl. C. 1932. II. 2023.) Dem VI. gelang es, 
durch Abkuhlen der Sehmelze im Vakuum unter Erschutterung in Tiegeln von 30 cm 
Lange u. 2— 4 mm Durehmesser Einkrystalle von Fe—Ni-Legierungen auch bei hohem 
Ni-Geh. herzustellen. Von 30 bis 71 °/0 N i ist [100], von 71 bis 100°/o N i [111] die 
Eichtung leichtester Magnetisierbarkeit. Permalloy (78% Ni) hat eine auffallend kleino 
Koerzitivkraft u. seine Zus. ist ungefahr in der Mitte zwischen dem Richtungswechsel 
der leiehtesten Magnetisierbarkeit (71% Ni), dem Verschwinden der Magnetostriktion 
des polykrystallinen Materials (83% Ni) u. der Gleichheit der Magnetostriktion in 
allen Riehtungen (85,5% Ni). (Ann. Physik [5] 15. 45—71. Okt. 1932. Berlin-Siemens- 
stadt, Forschungslab. d. Siemenswerke.) L. ENGEL.

Angelo Drigo, Die magneiische Widerstandsbeeinflussung des Nickels bei trans- 
versalen Magnetisierungen unter verschiedenen Temperatur en. Zylindr. Ni-Drahte wurden 
senkrecht zu ilirer Achse magnetisiert-. Die Feldstarken betrugen bis zu 1600 Gauss. 
Die Tempp. wurden zwischen Zimmertemp. u. 420° gewahlt. Die Widerstandsanderungen
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der Drahte wurden gemessen. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf den von G e r l a c h  
fiir longitudinale Magnetisierung yorgeschlagenen Mechanismus diskutierfc. (Nuovo 
Cimento 9 . 201— 23; Atti R. Ist. Veneto Sci., Lettere Arti 9 1 . 173— 214. 1932. Padua, 
Physikal. Inst. d. Univ.) SCHNTTRMANN.

Mary A. Wheeler, Die magnetischen SusceptibilUaten von a- und p-Mangan. 
Reines oc-Mn wurde durch D est. hergestellt. Dieses wurde im Vakuum gcschm. u. von 
etwa 1000° in W. abgeschreckt, um die p -Form zu erhalten. Vor der magnet. Unters. 
wurde eine rontgenograph. Prufung der beiden Modifikationen vorgenommen; y-Mn 
war abwesend. —  Dio m it einem Magnetometer nach B o z o r t h  gemessenen Suscepti- 
bilitaten sind 9,60 • 10-6 fiir die a-Form u. 8,80-10~8 fiir die /J-Form. Die Yon einigen 
Beobachtern gefundene ferromagnet. Modifikation ist also nicht ident. mit der a- oder 
p-Form. (Physic. Rev. [2] 4 1 . 331— 36. 1/8. 1932. Yale Univ„ Sloane Physics 
Lab.) S k a l i k s .

N. Akulov und E. Kondorsky, Ubc.r einen magneiomechanisclien Effekt. Auf 
Grund theroet. Uberlegungen wird die Mogliclikeit einer Langenanderung ferromagnet. 
Materialien infolge Umorientierung der Spins unter dem EinfluB yon elast. Spannungen 
festgestellt. Die Mechanosłriktion genanntc Erscheinung tritt auch bei Abwesenheit 
eines auBeren Magnetfeldes auf. Das H oO K E scho Gesetz gilt also fiir Fcrromagnetika 
nicht strong. Der yon H o n d a ,  S h im iz u  u . K u s k a b e  (Physik. Z. 3  [1902] 380) beob- 
achteto sogenannto AE-Effekł, der in einer VergroBerung des YoUNGSohen Moduls 
durch Magnetisierung besteht, riihrt von dem Verschwinden der Mechanostriktion bei 
hinreichender Magnetisierung her. (Z. Physik 7 8 . 801—07. 28/10. 1932. Moskau, U niy., 
Physikal. Inst., Ferromagnet. Lab.) L. E n g e l .

N. Akulov, A. Helfenbein und N. Byczkov, Ober den E influp der elastischen 
Spannungen auf den Verlauf der Magneiisierungskurfie. Yff. leiten folgonde Beziehungen 
ab, die sie tcils durch eigene Verss., teils durch Verss. anderer Autoren bestatigt finden: 
dyJdF hat dasselbe Vorzeichen wie / ;  d~ (l/y_)/d2F  >  0; l/cc0 —  l/a  =  2 p/a? —
P Ja03. Hier bedeutet: F  die Ziehkraft, ). dio Magnetostriktion, J  die Magnetisierung, 
fiir kleine F eld sta rk e  II  wird der Ansatz gemacht: die Susceptibilitat % — a +  pH  
(a, p  sind Konstantę), a0 u. /?„ beziehen sich auf F  =  0. Aus diesen Formeln lassen 
sich dio beiden W iE D E M A N N -E ffekte u. die Anderung der Wechselstrom-Lcitfahigkeit 
von ferromagnet. Drahten durch elast. Spannungen berechnen. (Z. Physik 78. 808 
bis 814 . 28/10. 1932. Moskau, Staats-Uniy., Physikal. Inst., Magnet. Lab.) L. E n g e l .

Francis Bitter, Magnetismus und Plastiziłał. Die gegenseitigen Beziehungen 
werden erórtert (vorwiegend im AnschluB an eine Arbeit von SCHMIDT [Diss. Dresden 
1931]). (Physic. Rcv. [2] 4 1 . 401. 1/8. 1932. East Pittsburgh [Pa.], Westinghouse 
Res. Lab.) S k a l i k s .

R. H. Fowler und T. E. Sterne, Statistische Mechanik in  ihrer besonderen Be- 
ziehung zu Dampfdrucken und Entropien von Kryslallen. Ubersicht mit Literaturangaben;" 
Autoren- u. Sachregister. —  Es wird gezeigt, wie die Theorie der „chem. Konstanten“ 
aus den relativ einfachen Prinzipion der modernen statist. Mechanik entwickelt werden 
kann, ohne Annahmen ad hoc einzufiihren. (Rey. mod. Physics 4 . 635— 722. Okt. 1932. 
Cambridge, U niv., Harvard Univ.) S k a l i k s .

D. Le B. Cooper und O. Maass, Eine Zuslandsgleichung fiir  Oase bei niedriger 
Dićhle. Vff. setzen voraus, daB die Zustandsgleichung yerdiinntcr Gase sich in einfacher 
Weise mittels der VAN d e r  W AALSschen a-Konstanten, des Mol.-Radius u. der freien 
Weglange darstellen laBt. Es gelingt weiterhin, eine gut mit der Erfahrung iiberein- 
stimmende Temp.-Funktion der imieren Reibung aufzustellen. Die daraus borechneto 
freie Weglange wird in den Ansatz fiir dio Zustandsgleichung eingesetzt. Dio tlber- 
einstimmung mit der Erfahrung scheint besser zu sein ais bei den anderen bisher yor
geschlagenen Zustandsgleichungen; bei C 02 wird die D. auf 0,01% genau wiedergegeben; 
die innere Reibung zeigt gute Ubereinstimmung zwischen —78 u. + 20°. (Canad. J. 
Res. 6. 596 —  604. Juni 1932. Montreal, Canada, Mc Gili Univ., Dep. of Phys. 
Chem.) E i s e n s c h i t z .

W. Biltz, U ber Molekular- und Atomvólumina. L. Le Boucher und W. Fischer, 
Messungen der Tieftemperalurdichten des Fluorwasserstoffs und einiger Fluoride in  kry- 
stallisiertem Zustand. (An. Soc. espan. Fisica Quńn. 3 0 . 720— 32. Sept./Okt. 1932. 
Hannoyer, Techn. Hochsch., Inst. f. anorgan. Chemie. —  C. 1 9 3 2 . II. 2781.) R. K. Mli.

P. S. H. Henry, Der Energieaustausch zwischen Molekulen. DaB dio aus Schall- 
geschwindigkeitsmessungen in Gasen berechneten spezif. Warmen bei hohen Tempp. 
m it der nach der PLANCKschen Formel berechneten nicht ubereinstimmen, fiihrt Yf.
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darauf zuriick, daB es sich nicht um Gleichgewichtszustande handelt, was daraul hinaus- 
lauft, daB der tlbergang von Schwingungsenergio in Translationsenergie nur durch 
StóBc relatiy hoher kinet. Energie bewirkt werden konne. Dio Richtigkeit dieser An- 
nahme geht daraus liervor, daB bei Verss. des Vfs. (C. 1 9 3 2 . II. 181) mit einer Freąuenz 
von 4 Herz Ubereinstimmung mit der Pl.ANKschen Formel erreicht wurde. Die aus 
obiger Annahme folgende Schallabsorption wurde fiir C 0 2 yon PlERCE (Proc. Amer. 
Acad. Arts Sci. 60 [1925). 271) bei der richtigen Freąuenz beobachtet, wahrend fur 
N t  u. 0 2 nur Messungen bei Zimmertemp. yorliegen u. der Effekt erst fiir hohere Tempp. 
zu erwarten ist. Dio zu erwartende Beeinfluss. des Ultrayiolett-Absorptionsspektrums 
durch schnelle Temp.-Anderungen wird Vf. demnachst experimentell untorsuchen. 
(Proc. Cambridge philos. Soo. 2 8 . 249—55. 1932. Cambridge, Colloid Science Lab., 
Trinity College.) L. E n g e l .

Henry H. Rogers, Eine Beziehung der rełativen Feuchtigkeit zu der Absorption 
von Ultraschallwellen in  verschiedenen Mischungęn von C 0 2. Dio Absorption von Wellen 
der Freąuenz 4,096 -105, durch einen Quarzresonator erzeugt, wurde in Luft-C02- 
Gemischen mit einem akust. Radiometer untersucht. Verss. an Gasmisehungen m it 10, 
15 u. 35% relatiyer Feuchtigkeit ergaben einen bedeutenden EinfluB der Feuchtigkeit 
auf die Absorption. (Physic. Rev. [2] 4 1 . 369. 1/8. 1932. Pennsylvania State 
Coli.) S k a l i k s .

A. van Itterbeek und W. H. Keesom, Bestimmung des Verhaltnisses der spezi- 
fischen Warrnen, der spezifischen Wdrmen selbst oder der Zuslandsgleichung eines Gases 
aus der Schallgeschwindigkeit. Schallgeschwindigkeit in gasfórmigem Helium bei der 
Temperatur des fliissigen Wasserstoffs. Vff. hatten (vgl. C. 1 9 3 1 . I. 235) c j c v in (He) 
bei dem Kp. des 0 2 bestimmt. Sie diskutieren, ob solche Messungen bei tieferen Tempp. 
(Kp. von H 2) die Wrkgg. der Gasentartung u. von intermolaren Kraften werden trennen 
konnen, yerneinen aber die Moglichkeit. Die Formeln fiir die Bcrcchnung von c j c v 
beim Druck 0, c v v l . c„  werden abgeleitet. Bei den tiefsten Tempp. ist ci B / d T  u. d2 B /d T - 
nicht genau genug bekannt. Kann man die Schallgeschwindigkeit bei der gleichen 
Temp., aber verschicdenen Drucken genau messen, so ist schon viel geholfen. Die 
MeBmethode wird yerfeinert u. wegen des Auftretens von Resonanzerscheinungen in 
der Gassaule verandert: es wird mit konstanter Lange der Gassiiule, aber yersehiedenen 
Freąuenzen gemessen (physikal. Einzelheiten s. im Original). D ie Verwendung von  
zwei yersehiedenen GefaBen zeigt, daB der EinfluB der engen Ein- u. Austrittsóffnungen 
zu yernachlassigen ist. Triigt man dio Abhangigkeit der Schallgeschwindigkeit von 
der Temp. fiir ein ideales Gas u. fiir He bei den Kpp. des H 2 auf, so findet man gerade 
beobachtbare Unterschiede, die MeBgenauigkeit wird auf etwa 0,1%  gesteigert. Zwiselien
20,5 u. 15,2° K  steigt c j c v fiir ea. 1 at mit fallender Temp. von 1,67 auf 1,70, die auf 
den Druck 0 umgereehneten Werte aber sind konstant 1,661, wie aueh beim Kp. des
0 2 gefunden war. (Commun. physic. Lab. Univ. Leiden. Nr. 2 0 9 . 19—31.) W. A. R o t h .

R. Ruedy, Spezifische Warme und Dissozialion mm einfachen Kohlenwassersloffen. 
Die bereehneten u. die gemessenen Werte fiir die spezif. Wiirme des ilethans  differieren 
stark. Die Differenzen werden kleiner, wenn man wahrscheinlichere Freąuenzen fiir das 
Methanmol. einsetzt. Das wird ganz streng durchgcfiihrt (Einzelheiten im Original; 
Infrarotbanden, RAMAN-Spektrum). Bei 690° treten in QuarzgefaBen die ersten 
Anzeichen von Zers. auf. Opt. bereclinet sich eine Dissoziationswarme yon 101 cal 
(CHj >- CH3 +  H), wahrend man aus thermochem. tlberlegungen 110— 130 cal 
gefolgert hat. Die Zahl der ZusammenstóBe ist aber noch bei 1000° zu klein, um eine 
merkliche Spaltung des CH, lierbeizufiihren. Wahrscheinlich nimmt das Gas bei den 
Yerss., wo man bei tieferen Tempp. Zers. beobachtet hat, Energie aus den heiBeren 
Wanden der engen GefaBe auf. Fiir dio Zers. von CH4 in CH2 u. H 2 werden 50— 60 cal 
notwendig sein. Messungen von Schallgesehwindigkeiten m it hohen Freąuenzen sind 
erwiinscht. — Athan, Athylen u. Acetylen werden kiirzer behandelt.

Gas t° C G„ ber. beob.
OH4 . . . .  54 6,98 6,61
CH4 . . . . 208 9,76 9,23
C*H3 . . .  17 8,6 8,4

Gas ć° C Cv ber. beob.
0,11, . . .  17 8,6 8,1
C,H, . . .  17 10,50 10,37
C,Ha . . . 64,4 11,8 11,4* • • • J. i OjU Oj“± • ułj1! 11 jO lljT:

(Canad. J. Res. 7. 328— 36. Sept. 1932. Ottawa, Nat. Res. Labor.) W. A. R oth .
P. Jaulmes, Dejinition und Messung des Destillationskoeffizienlen und der Fluchtig- 

keitskonstante der fluchtigen Substanzen in verdiinnten Lósungen. Vf. nennt das Ver- 
lialtnis der Konzz. einer fluchtigen Substanz im Dampf u. der damit im Gleichgewieht 
befindlichen Lsg. die Fluchtigkeitskcmstante der fluchtigen Substanz. Das m it experi-
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mentellen Fehlern (entstanden durch Uberhitzung oder teilweise Kondensation) be- 
haftete Messungscrgebnis der Fliichtigkeitskonstante nennt Vf. den Destillations- 
koeff. K , den er nach folgcnder Formel berechnet: K  =  (log A v —  log A n)/(log M v—  
log Mn). A v bzw. A n sind die Mengen fliichtiger Substanz, M v bzw. M n die Massen 
der Lsg. vor bzw. der zuriickbleibenden Lsg. nach Ausfiihrung der Dest. Vf. fand fur 
K  der wss. Lsgg. folgender organ. Siiuren folgenden Zahlen: Ameisensdure 0,455, Essig- 
sciure 0,708, Propionsaure 1,27, Benzoesdure 0,330, Salicylsaure 0,149. (J. Chim. phy- 
sique 29. 403— 17. 25/10. 1932. Montpellier, Faculte des Sciences., Lab. dc chimie 
physiąue.) L. E n g e l .

Aa. K olloidchem ie. Capillarchemie.
N. Barbulescu, Uber die Thermodynamilc der Oberflachenphanomene. Vf. leitefc 

folgende Formel ab: log Vm — A j t  — B  log z —  C r  +  K . Vm ist das Molvol., A ,
B, C u. K  sind Konstanten u. r =  T c— T, wobei T  die absol. Temp. u. T c die krit. 
Temp. ist. Fiir n-Pentan, Bzl., Tetrachlorkohlenstoff, Essigesłer u. Chlorbenzol stimmt 
diese Formel in einem gro Ben Temp.-Bereicli m it Messungen von Y0TJ.\G iiberein u. 
beginnt bei steigender Temp. bei ca. 30° unter T c zu vcrsagen. K. ist in allen Fiillen 
ca. 2,46. Durch Kombination dieser Formel mit der fiir die Oberflachenspannung von 
VAX DER W aals (Z. physik. Chem. 13 [1894}x 716) erhalfc Vf. arFm’/» =  K r n -
exp. [—(ar2 +  b)/r].  ar ist die Grenzflachenspannung FI.—Luft u. K , n, a u. b sind 
Konstanten. (J. Chim. physiąue 29. 418— 29. 25/10. 1932.) L. E n g e l .

Arkadiusz Piekara, Das dielekłrische Verhalten disperser Systeme. (Kolloid-Z. 59.
12— 25. 1932. Rvdzyna-SchloB, Polen, Gymnasium im. Sulkowskich, Physikal.
Lab. — C. 1932. II. 1601.) E r b e .

R. Wintgen, Studien uber Austausclireaktionen und Bau der Micellen von Zinn- 
saurcsolen. (Vgl. C. 1931. II. 1261.) Bei der Ftillung eines alkalipeptisierten S n 02- 
Sols durch solehe Krystalloidionen, die mit Stannationen iml. oder schwerlosliche Salze 
zu bilden vermogen, entstehen irresoluble Koagulate. Bei allmahlichem Zusatz tritt 
die erste Trubung ein, wenn die Elektrolytmenge der Menge des in den Micellen ein- 
geschlossenen Alkalis aquivalent ist; yollstandige Flockung ist bei Aquivalenz von zu- 
gesetztem Elektrolyt u. micellarem bzw. gesamtem Alkali erreicht. Bei der Fiillung 
durch solehe Krystalloidionen, die mit Stannationen 1. Salze bilden, entstehen resoluble 
Koagulate; hierbei ist nicht die absol. Menge des fallenden Elektrolyten maBgebend, 
sondern seine Konz. — Die bei Elektrolytzusatz stattfindenden Umsetzungen wurden 
teilweise quantitativ verfolgt. Entstand dabei keine Fallung, so wurde der micellare 
Anteil des Sols vom intermicellaren dureii Ultrafiltration getrennt, u. die beiden Teile 
analyt. untersucht. Beispiele: 1. Ein S n 0 2-Sol mit ca. 24-10 1 Na (in Grammaqui- 
yalenten) gab mit 100-10-4 KC1 eine maBig starkę Trubung, dabei wurden 81°/„ des 
micellaren Na gegen K ausgetauscht. Ein ahnliches Sol gab mit 30 ■ 10~l KC1 noch 
keine Trubung, u. es wurden dabei nur 68% des Na gegen K ausgetauscht. Im letztcren— _  
Falle nahm die Aquivalentaggregation ab von 124 auf 108, die Zahl der Elementar- 
ladungen pro Micelle stieg Yon 622 auf 1195. Ein S n 02-Sol (mit ebenfalls 24 ■ 10- '1 Na) 
gab mit 61 • 10~‘ LiCl eine schwache Trubung, 67°/0 des micellaren N a wurden gegen Li 
ausgetauscht. 2. Bei Zugabe von so viel BaCl2, daB auf 1 Aquivalent im Sol enthaltcnen 
Na lYa Ba kamen, bildete sich ein schnell absetzender Nd., das gesamte micellare Na 
wurde dabei gegen Ba ausgetauscht. Wurde nur so viel BaCI2 zugegeben, wie dem in 
den Jlicellen eingeschlossenen Na entsprach, so entstand eine schwache Trubung, dabei 
trat alles Ba in die Micellen ein u. verdrangte dort das die Ladung der Micellionen 
kompensierende Na zu ca. 60%> u. das in die Micellionen eingeschlossene Na zu ca. 50%; 
die Aquivalentaggregation stieg dabei von 70 auf 175. Aus diesen Ergebnissen liiBt sich 
unter gewissen Yoraussetzungen der SchluB ziehen: Vor dem Elektrolytzusatz tragt 
eine Micelle des Sols 14 850 Ladungen u. besteht aus 371 Primarteilchen, von denen 
jedes 2800 Moll. S n 02 u. 100 Atome Na enthalt. Beim Elektrolytzusatz treten infolge 
Austausehrk. u. damit verbundener teilweiser Entladung je 2 Micellen zusammen. Die 
neuen Micellen tragen je 11 880 Ladungen u. bestehen aus je 742 Primarteilchen, von 
denen jedes 2800 Moll. S n 02, 48 Atome Na u. 26 Atome Ba enthalt. (Kolloid-Z. 61.
1— 18. Okt. 1932. Koln, U niv., Inst. f. plrysika]. Chemie u. Kolloidchemie.) E r b e .

G. R. Paranjpe und R. M. Joshi, Das Problem der fliissigen Natriuinamalgame. 
Ein Anwendungsbeispiel fiir  die Gesichispunkte der Kolloidchemie. (Vgl. C. 1932. II. 
2804.) Vff. Termu ten, daB die fl. Na-Amalgame Kolloide sind. Zur Begriindung werden 
Erfalirungen yerschiedener Art herangezogen. Beim Durchgang elektr. Stromes wandert



1 9 3 3 .  I . A a. K o l l o id c h e m ie . Ca p il l a r c h e m ie . 3 1

das N a  aus Amalgamen yon weniger ais 2°/0 N a  zur Kathode, aus hóher konzentrierten 
zur Anodę; dies zeigt Ahnliclikeit mit Ladungswechselphanomenen von Kolloiden. 
Wenn man die elektr. Ladungen im Amalgam  ais Ladungen yon Ionen auffaBt, fiihrt 
der scheinbare Ladungswechsel bei Andcrung der Konz. zur Auffassung, daB Komplexe 
yorliegen; diese Komplexe kónnten auch kolloide Grófle erreichen. Vorstellungen ahn- 
licher Art sind auch bereits zur Interpretation der Leitfahigkeitskonz.-Kurve ent- 
wiekelt worden. Man nimmt an, daB das Na-Atom eine gróBere Anzahl Hg-Atome 
anlagert. Diese Annahme wird durch R a m s a y s  Dampfdruckmessungen unterstiitzt, 
nach welchen das schcinbare Mol.-Gew. des N a  m it steigender Konz. abnimmt. In- 
dessen bestehen Zweifel an der elektrolyt. Natur der Leitfahigkeit. Die Leitfahigkeit 
der Amalgame nimmt (in bestimmten Bereiehen) mit steigender Konz. ab; der Ladungs- 
transport durch dio Na-Atome hat fiir die Leitfahigkeit keine erhebliche Bedeutung; 
in der Tat erweist sich die Leitfahigkeit fiir StromstóBe gleich der Leitfahigkeit fiir Gleich- 
strom. Dies, sowie dio hohen zur Abscheidung von N a  erforderlichen Stromdichten 
deuten auf Kataphorese des Na. Die starkę Erniedrigung der Oberflachenspannung 
u. Erhóhung der Viscositat des Hg durch N a entsprechen den Eigg. lyophiler Sole. 
Schmelzen u. Erstarren finden in einem Temp.-Intervall statt; dies laBt sich durch 
das Vorhandensein von Teilchen Yerschiedener GróBe deuten. Auch aus der therm. 
Analyse u. einigen anderen Eigg. kónnen Sttitzen fiir die Auffassung der Yff. abgeleitet. 
werden, insbesondere aus der auch beim Eehlen yon 0 2 auftretenden Schaumbldg. 
(J . physie. Chem. 36. 2474—82. Sept. 1932. Bombay, Royal Inst. of Science, Phys. 
Labor.) ' ElSENSCHTTZ.

Br. Jirgensons, Ober die Koagulation der Casein- und Albuminsole durch Alkohole 
bei terschiedenen p g .  (Vgl. C. 1 9 3 2 . I. 198. 2959.) Vf. untersucht die Floekung von 
Casein- u. Albuminsolen bei verschiedenem pH durch yerschiedene Konzz. von Methanol,
A. u. n-Propylalkohol, u. findet folgendes: 1. Casein: Bei kleineren Alkoholkonzz. steigt 
der Triibungsgrad mit der Alkoholkonz. bis zu einem Maxinvum, fallt dann zu einem 
Minimum, u. waehst meistens wieder bei groBen Alkoholkonzz. Die Maxima liegen im 
allgemeinen bei 12—35 Vol.-°/o Allcohol, die Minima bei 40— 60V ol.-°/0. Die Lage 
dieser ausgezeichneten Werte ist fiir die 3 Alkohole yerschieden, sie sind am scharfsten 
ausgepragt bei n-Propylalkohol; die Alkoholkonz. der Elockungsmaxima (fm ax .)  steht 
in einer linearen Beziehung zu den DEE. (e) der Alkohole. — Die Lage der Maxima 
u. der Geraden cmax. =  /  (e) andert sich mit dem pn. Bei pn =  6,0— 6,2 werden Kurven 
erhalten, dio 2 Maxima u. 2 Minima aufweisen. 2. Albumin: Die Kuryen sind ahnlich 
wio bei Casein, mit einem Maximum u. einem Minimum der Triibung. Bei Verminderung 
des pH werden die Flockungsmaxima bei n-Propylalkohol mit der Annaherung an den 
isoelektr. Punkt nach der Seite groBerer Konzz. des Alkoliols yerschoben, bei Methanol 
u. A. aber nur wenig yeriindert. —  Die Triibungsminima deuten auf labile Alkohol-W .- 
Komplexc hin, die die Micellen stark solvatisieren. (Kolloid-Z. 6 1 . 41— 46 Okt. 1932. 
Riga, Lcttland. Univ., Chem. Inst.) E r b e .

Joseph Chalmers, D. B. Taliaferro jr. und E. L. Rawlins, Das Siromen von 
Luft und Gas durch poróse Medien. Dio von den Vff. ausgefiihrten Verss. iiber den 
Durehtritt von Gasen durch poróse Materialien, wie Sand oder Schrot, zeigen, daB 
diê  Strómungserscheinungen wiedergegeben werden kóimen durch die Gleichung: 
A 2 —  P *  — a 'Q +  b-Qn. Diese Gleichung gibt direkt die Abhangigkeit zwischen 
den Druckverhaltnisson u. den Strómungsgeschwindigkeiten fiir einen bestimmten 
Sand wieder. Die Konstanten a, b u. n werden experimentell bestimmt. Die Gleichung 
gestattet, den EinfluB von Faktorcn, wie KomgróBe, Korngestalt u. Porositat yer
schiedener Sando zu studieren. Es wurdo festgestellt, daB ein Wachstum der Korn- 
gróBe bei unveranderter Gestalt der einzelnen Kórner den Exponenten n  yergróBert. 
Eine Zunahme der Kantigkeit der Sandkórner yergróBert ebenfalls den Wert des 
Exponenten n. Ein Anwachsen der KomgróBe yermindert den Wert des Bruches 
a: b. Es konnte festgestellt werden, daB die verschiedenen Werte fiir a : b in Abhangig
keit von der KorngróBe eine hyperbol. Funktion darstellcn. Diese Beziehung ist un- 
abhangig von der Kantigkeit der Kórner. Eine Veranderung der Porositat yerandert 
weder den Exponenten n, noch den Bruch a: b. Die absol. GróBen von a u. b bleiben 
dabei jedoeh nicht dicselben. (Trans. Amer. Inst. 'Min. metallurg. Engr. 1 9 3 2 . Preprint
20 Seiten. Bartlesville, Okla.) " D u s in g .

Kenneth s. Cole, Eine Theorie der Oberflaehenleitung in der Zwischenschicht 
Elektrolyt—-Festkórper. V o n  d er  MAXWELL-BOLTZ>IAXX-Verteilung u . der POISSON- 
schen  G leich u n g au sgeh en d  w urde fiir e in en  E lek tro ly ten , der in  B eriih ru n g  m it  einer
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geladenen, ebeneu Flachę stelit, ein Ausdruck fiir die Oberflachenleitfahigkeit in 
tangentialcr Richtung abgeleitet. Ein Teil dieses Ausdruckes ist dem von SMOLU- 
CHOWSKI fur eine HELMHOLTZsehe Doppelschieht angegebenen Resultat analog; der 
zweitc Teil ruhrt yon den Bewegungen der Ionen in der diffusen Ionenwolke unter 
dem EinfluB des angelegten Feldes ker. Die Theorie zeigt qualitative t)bereinstimmung 
m it den Daten von B r ig g s  fiir die Leitfahigkeit von Lsgg. einwertiger Chloride auf 
Celluloseoberflacken. Fur alle auBer den yerdiinntesten Lsgg. ist der SłlOLUCHOWSKI- 
Ausdruek zu yemaehlassigen u. die Oberflachenleitfahigkeit ist der Ladungsdichte an 
der Oberflache proportional. Fur yerschiedeno Anionen stimmt die Theorie nicht; es 
wird angenommen, daB die Abweichung auf Adsorptionsphiinomene zurtickzufiihren ist. 
(Physic. Bey. [2] 41. 387. 1/8. 1932. Columbia Univ.) S k a l i k s .

N. K. Adam und J. B. Harding, D ie Struktur von Oberflachenfilmen. XVI. Ober- 
flachenpotentialmessungen von Fellsauren auf verdiinnter Salzsaure. (XV. vgl. C. 1930.
II. 1846.) Vff. rnessen den Unterschied A V des Oberflachenpotentials von 0,01 n. HĆ1 
m it u. ohne einen OberflachenfUm von Myristinsaure, Palmitinsaure, Stearinsdure 
u. Behensaure nach der Methode von S c h u l m a n  u. R i d e a l  (C. 1931. I. 1582) in einer 
Appertur, die gleichzeitige Messung des Oberflachendruckes der Filme gestattet. Alle 
untersuchten Filme anderten das Oberflachenpotential so, daB sie die auBere Schicht 
starker positiy machten gegen die innere. Bei Myristinsdure zeigt die Potentialkurye 
keine Diskontinuitat bei der Knickstelle der Oberflachendruckkurye (vgl. C. 1923. I. 
270), die einem Ubergang von kondensierten zu gedehnten Hautchen zugesehrieben 
wurde. Bei Verringerung der Filmdicke sank A V bis 170 mV  bei 47,5 • 10-16 qcm 
pro Mol. u. wurde dann unregelmaBig, was dadurch bedingt ist, daB die fl. Oberflachen- 
hautchen Inseln bilden u. der Rest der Oberflache von einer gasformigen Schicht be- 
deckt ist, die A V =  4 m v  zeigt (bewiesen durch Unters. der Oberflache an 27 Punkten). 
Von 800- 10_1‘ qcm pro Mol. an ist nur noch die gasfórmige Schicht yorhanden. Ob 
sieh bei weiterer Ausbreitung des Films A V andert, konnte aus Genauigkeitsgriinden 
nicht festgestellt werden. Bei den anderen untersuchten Carbonsauren m it langerer 
C-Kette beginnen die Schwankungen yon A V  bei ca. 25-10~ls qcm pro Mol. u. A V  
steigt bei dichteren Filmen m it der D. schwacher an ais es der Zahl der Moll. pro qcm 
entspricht. Im Grebiet der Schwankungen yon A V ist es leichter, definierte Lokal- 
potentiale zu messen, weil infolge der gróBeren Lange der C-Ketten die Inseln aus fl. 
Oberflachenhautchen groBer u. stabiler sind. Die Anderung des elektr. Moments der 
Oberflache pro Mol. der Filmschieht ist bei f). Filmschieht zwischen 0,212 u . 0,262- 10_la
e. st. E . u. bei gasformiger ca. 0,14-10-18 e. st. E . Da infolge der Moglichkeit der Dre- 
hung um eine einfache Bindung aus den bekannten C = 0 , C—O u. O—H-Momenten 
alle Momentwerte zwischen 1,3 u. — 0,4- 10_1S erklart werden kónnen, sind die erlialtenen 
Ergebnisse m it den iiblichen Dipolmomentberechnungen yereinbar. (Proc. Roy. Soc., 
London. Ser. A. 138. 411—30. 1/11. 1932.) , L. E n g e l .

J. H. Schulman und A. H. Hughes, U ber die Oberfldchenpoleriliale von r>umo-~ 
molefodaren Filmen. IV. Der EinflufS der darunter befindlichen Lósung und Umwandlungs- 
erscheinungen im Film. (III. ygl. C. 1931. I. 1583.) Vff. untersuchen die Abhangigkeit 
des Unterschiedes A V des Oberflachenpotentials yon wss. Lsgg. m it u. ohne Oberflachen- 
film yon der Molekulzahl n  im qcm des Films u. dereń Beeinflussung durch die Aeiditat 
u. den Salzgeh. der Lsgg. u. durch die Art, Vorbehandlung u. Temp. der Filme. Im  
espandiert fl. Zustand sind die A F-n-Kurven von Mjjristinsaure auf 4-n. HC1 bis dest. 
W. parallele Gerade, dereń Gleichungen A V =  4n n fj- +  A Vu mit u ■—- 0 ,25-10-18 sind. 
Fiir Dodecylalkohol sind es parallele Gerade auf 4-n. HC1 bis 0,1-n. ŃaOH mit £  ~  0,20- 
10-18. Bei Verkleinerung yon n gelangt man in Obereinstimmung mit Ad AM u. H a r - 
DING (ygl. vorst. Ref.) zu einem Punkt a, in dem A V unbestimmt wird, weil yon da 
an der expandiert fl. Zustand Inseln auf dem gasformigen Film bildet. D ie Erscheinung 
wurde in fruheren Mitt. liberfehen, weil infolge der Herst. der Filme (aus PAe.-Lsgg.) 
diese Inseln meist am Rande sind. Diese Beobachtung ist bei Verwendung von reinem 
PAe. dazu yerwendbar, die Oberflache auf Reinheit zu priifen. Der Punkt a geht bei 
M yristinsaure beim t)bergang yon 4-n. HC1 zu dest. W . yon l/n  =  55 zu 33 • 10-16. 
Wahrend fur Dodecylalkohol auf 1-n. HC1 bis 0,1-n. NaOH der Punkt a bei l/n  =  
52—5 5 -10-16 liegt, ist er auf 4-n. HC1 bei l/n  =  400-10-16 {A V ist hier nur 20 mV), 
u. bei Myristinsaureiithylester auf Vioo'n- HCI konnte der Punkt a nicht erreicht werden. 
Bei Dodecylalkohol u. den anderen untersuchten Alkoholen muBte wegen der Loslichkeit 
der Filme die Unters. móglichst schnell ausgeftihrt werden. Tetradecylalkohol zeigt bei 
32° das gleiche Verh. wie Dodecylalkohol bei Zimmertemp. Beim Vergleich der ph-
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Abhangigkeit von A V boim Punkt a (A Foo) von A them  (Okladecylmethylather), 
Alkoholen (Telradecylalkohol) u. Sauren (Myristinsaure) zeigt sieli ein gemeinsamer 
steiler Anstieg von A Foo unter Ph =  0. Diesen fiihren Vff. auf die Bldg. eines Oxonium- 
salzes zuriiek. Wahrend fiir Oktadecylmethylather A Voo fiir pn =  2— 12 konstant ist, 
setzt fiir Telradecylalkohol bei pn ~  10 ein Abfall von A Foo oin, aus dem sich eino 
Saure-Dissoziationskonstante von oa. 10~13 errechnet, was in guter tJbereinstimmung 
damit steht, daB M ic h a e lis  u. R o n a  (O. 1913.1 . 1668) dieselbe Dissoziationskonstante 
fiir Zucker fanden. Bei Myristinsaure setzt der Abfall von A Fm bei pn =  3— 4 ein 
(lonisation des Films) u. bei pn =  9 andert A F »  das Vorzeichen. Salzzusatz zur 
Lsg. bewirkt nur schwache Parallelversehiebung der A F-«-Kurvo u. zwar immer eine 
Zunahme von A F. Fiir Tetradecylalkohol z. B. wird die gróBte Veriinderung von 
A V (35 mV) durch 1/io<rn- A12(S 04)3 bedingt. Folgende Salze wurden untersueht: 
0,01—3,5-n. KCl, 0,5-n. LiC N S, i f 3[.Fe(CAr)0], Na-Citrat, Atliylaminclilorhydrat u. 
0,01-n. AlziSO^z- Bei Kompression eines Films yon M yristinsaure auf 0,01-n. HC1 
treten Schwankungen yon A V bei l/u  zwischen 27 u. 35-10~10 auf. Dieso Erscheinung 
wird in tlbereinstimmung mit Adam (1. c.), der Unstetigkeit des Oberflaehendruckes 
beobachtet hatte, dem Ubergang des fl. oxpandierten in den fl. kondensierten Zu- 
stand zugesclirieben, im ersteren ist A Vu (eino fiir den Zustand der Lsg. charaktorist. 
GroBe) negatiy, im zweiten positiv. Wenn der Film direkt bei l /? i/~ 3 0 -1 0 -1G her- 
gestellt ist, ist er einheitlich u. A V zeigt keine Schwankungen. Der fl. kondensierte 
Zustand ist im allgemeinen bei l/m =  18,5—23 • 10-16 oxistenzfahig; untersueht wurden: 
Palmitinsaure, Telradecylalkohol, Hezadecylalkohol u. Eikosylalkohol. Beim Vergleich 
des Oberflaehendruckes u. von A V in Abhangigkeit von n boi Hezadecylalkohol u. 
Eikosylalkohol zeigte sich, daB bei Eikosylalkohol 2 kondensierte Phasen auftreten, 
eine festo u. eine fl. (a- u. /?-Form), die zwischen 16° u. 22° je nach dem Wort von n  
bestandig sind, wahrend unter 16° bzw. iiber 22° nur a- bzw. jS-Form auftritt. Ob der 
Oberflachenfilm fest oder fl. ist, wurde durch Bewegung eines daraufgebraehtcn Talk- 
stuckohens bestimmt. Aus dom allgemeinen Verlauf der Kurvon ist zu selien, daB 
der Oberflachondruck hauptsachlich dureh den Zustand der KW -stoffketten, A V durch 
den dor polaren Gruppen im Mol. bedingt ist. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 138. 
430—50. 1/11. 1932. Cambridge, Dep. of Colloid Science.) L. E n g e l .

Walter Haller, Orientierung und Deformierung disperser Teilchen in  stmn-enden 
Flussigkeiten. Es wird eine Theorie iiber Orientierung u. Deformierung disperser 
Teilchen in strómenden Fil. entwickelt. Dabei ergibt sich fiir die Orientierung aniso- 
dimensionaler Teilchen: Die Orientierung hangt yon zwei Dingen ab, von dor Strómung 
der Fl. u. v o n  der BROW Nschen Bewegung der Teilchen. Bei iiberwiegendem EinfluB 
der Strómung nahert sich die Orientierung einem Zustand der Sattigung, in welohem 
die Teilchen mit ihrer Langsrichtung yorzugsweise parallel der FlieBrichtung liegen. 
Die B r o w n  sehe Bewegung yerm in d ert den B etrag  der Orientierung u. yerschiebt ilire 
Richtung zu klcineren Winkeln. Boi iiberwiegender BROWNScher Bewegung ist dio 
Orientierungsrichtung unter 45° gegen dio FlieBrichtung geneigt. —  Deformierung 
nichtstarrcr Teilchen: Die Strómung erzeugt Zug- u. Druekspannungen, welche unter 
45° gegen dio FlieBrichtung geneigt sind. Unter dem EinfluB diescr Spannungen werden 
nichtstarre Teilchen deformiert, Richtung u. GróBe der Deformation hiingen yon der 
Formelastizitat u. der inneren Reibung der Teilchen ab. Bei schwacher Strómung u. 
geringer Deformation ist dio Deformationsrichtung unter 45° gegen die Strómung ge
neigt. Bei rascherer Strómung u. starkerer Deformation dreht sich die Deformations
richtung, bis sio schliefllich parallel zur FlieBrichtung steht. — Sowohl Orientierung, 
ais auch Deformierung sind mit dem Auftreten accidenteller Doppelbrechung yer- 
bunden, fiir welche spezielle GesetzmaBigkeiten golten. Bei der Diskussion oxporimen- 
teller Ergebnisse zeigt sich, daB typ. Stiibchensole, wie V20 ;, sich genau entaprechond 
der Theorie iiber Orientierung anisodimensionaler Teilchen yerhalten. Lyophile Koli. 
(Myosinlsgg.) zeigen dagegen die GesetzmaBigkeiten des Deformierungseffektes, wonach 
ihre Teilchen ais weiche, leicht deformierbare Klumpchen anzusehen sind. (Kolloid-Z. 
61. 26—41. Okt. 1932. London.) E r b e .

P. Brun, Yersuch einer Theorie der konjugierten Losungen. Konjugierte Lsgg. 
sind iibereinander geschichtete Fil., die eine in der anderen 1. sind. Es galt zu entscheiden, 
ob die Ansieht von A n to n o w  (C. 1928.1. 2229) richtig ist, daB an dor Beriihrungsflacho 
zweier Fil. dio Anzahl der Molekiilo pro Volumeneinheit dioselbo ist. Zu diesem Zweek 
wird die Grenzspannung von dem Gemisch Wasser-Athylalkohol-Isoamylalkohol gemessen. 
Fiir dio untersuchte Reiho wurde dio Grenzspannung stets bedeutend kleiner ais die 

XV. 1. 3
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Differenz der Oberfliichenspannungcn gefunden. Damit ist die Theorie von ANTONOW 
widerlegt, kann aber in Spezialfallen dock zutreffen. (J. Chim. physiąue 29. 184— 91. 
1932.) B r i l l .

Artur Kutzelnigg, Die Farbę des Silbers ais Funktion seiner Oberflachenbeschaffen- 
heit. Dio Farbo der Silberformen wird durch die Art der Oberflaclienentw. bestimmt. 
RegelmaBige u. einmalige Reflexion entsprioht fast farbloscm Glanz, diffuse RefIexion 
an rauhen Fliichen mattweiBer Farbę, wiederholte Reflesion gelbgrauer, oftmalige 
Reflcxion in den Hohlraumen lockerer, poriger Formen braunscliwarzer bis tiefschwarzer 
Farbę. In allen Fallen liiBt sich ein gelber Farbanteil photometr. nachwcisen. Die 
Oberflaohenfarben konnen also in Abhangigkoit von dem Grade der Zergliederung der 
Gesamtoberflache in eine Reihe angeordnet werden, dereń Endglieder weiB u. schwarz
sind. (Kolloid-Z. 61. 48— 50. Okt. 1932. Wien, Teehnol. Inst. d. Hochseh. f. Welt-
liandel.) E r b e .

P. I. Andrianov, Zur Methodik der elektroosmotischen Messungen. E s  wird cin 
App. zur Messung von elektrokinet. Potentialcn (z. B. yon Bodenpartikeln) beschrieben, 
der eine Abanderung des yon H a r k e w it s c h  (vg l. C. 1929. I . 1549) angegebenen dar- 
stellt. (Kolloid-Z. 61. 46— 47. Okt. 1932. Moskau.) E r b e .

Robert Sandri, U ber die Diffusion und den Ubergang ton Oasen in Fliissigkeiłen.
II, Mitt. tJber die Diffusion von Wa-ssersloff durch kolloide und fliissige Membranen. 
(I. vgl. C. 1930. I. 1605.) Ist ein enges Glasrohr mit einem von Luft yerschiedenen 
Gase gefiillt u. auf der einen Seite durch einen langen Wassertropfen, auf der anderen 
Seite durch eine diinne Membran gegen die AuBenatmosphare abgeschlossen, so yer- 
schiebt sich zufolge der Diffusion der Gase durch die Membran der Wassertropfen nach 
innen oder auBen. Dio genauere Verfolgung dieses Vorganges bietet eine Moglichkeit, 
naehzupriifen, ob die F lC K sche Diffusionstlieorie u. das H EN R Y sche Absorptionsgesetz 
auf die Lsg. der Gase in der Membran anwendbar sind oder nicht. Der Vorgang wird 
zuerst rechner. behandelt. Die Luft wird dabei ais einheitliehes Gas betrachtet, was bei 
Kautschukmembranen koinen groBon Fehler ausmacht. — Verss. werden angestellt mit 
H 2 ais Fiillgas u. Membranen aus Weichgummi. Die Theorie ersclieint dabei wenigstens 
naherungsweise bestatigt. Die tlbereinstimmung ist etwas besser bei selir diinnen, aus 
einer Lsg. von Rohgummi in CS2 hergestellten Hautchen. Membranen aus Stoffhaut 
sind nur fiir den H 2 durchlassig, auBerdem ist ilire Durchlassigkeit sehr stark von der 
Feuchtigkeit abhangig. —  Gasgefiillte Seifenblasen andern ihre GroBe rasch infolge 
der Diffusion der Gaso durch die Seifenlamelle. Die oben entwickelte Theorie ist mit 
geringen Abanderungen (Beriicksichtigung der Anderung der Oberfliicho u. Dicke) 
auch hier anwendbar. Verss. werden mit H2 ais Fiillgas durchgefiihrt, u. bei Beachtung 
einiger VorsiehtsmaBregeln wird, abgesehen von einer gewissen Streuung der Versuchs- 
ergebnisse, ziemlieh gute tlbereinstimmung mit der Theorie beobachtet. (S.-B. Akad. 
Wiss. Wien. Abt. I la . 141. 81— 101. 1932. Wien, Techn. Hochschule, Physikal. 
Inst.) E r b e .

Victor Lombard und Charles Eichner, Untersuchungen uber die Bedingungen 
der optimalen Diffusion von TYasserstoff durcli Palladium. (Vgl. C. 1932. II. 2160.) 
Dio Yerss. wurden mit zirkulierendem H„ gemacht, u. die Diffusion durch Pd 
verschiedener Dicke u. bei yerschiedenen Tempp. in ein Vakuum bestimmt. Bei 
einer Dicke yon 0,199 mm zeigen die Temp.-Kurven einen Exponentialverlauf. Dio 
gefundene Diffusion ist stets gróBer, ais nach den Resultaten bei 0,314 mm u. ruhendem 
Wasserstoff erwartet wurde. Fiir die Dicke von 0,105 mm werden zwei Kurven gefunden; 
die Werte der hóher liegenden Kurye wurden erhalten, nachdem das Pd auf 460° er- 
hitzt war. Dieser hohere Wert wird ais der n. angenommen. Die letzte Probe von 
0,051 mm bestatigt im wesentlichen die anderen Ergebnisse. Im Verhaltnis zu den 
Verss. mit 0,314 mm wird hier fiir eine Serie yon yerschiedenen Drucken die Beziehung 
d  =  K  jJ0,e- gegen die friihero Gleichung d — K  p°>8 gefunden. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 195. 322— 24. 25/7. 1932.) B r i l l .

W. Beck, Die Modifizicrung der Einsteinschen Zahigkeilsfunklion und ihre Be- 
deulung fiir  die Anslrichforschung. Yortrag. Bericht iiber die neueren Unterss. iiber 
die Viscositat yon Kolloiden u. hochmolekularen Stoffen. Dio Abhangigkeit der V is- 
cositiit yon der Teilchengrófie wird auf Grund des yorliegenden Erfabrungsmaterials 
u. der yorhandenen theoret. Grundlagen erortert. Auch die Zahigkeitsanomalien 
werden behandelt. (Korros. u. Metallschutz 8. 229—34. Sept. 1932. Berlin- 
Dahlem.) E i s e n s c h i t z .
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William Hardy und Millicent Nottage, Adsorption. Eine Studie uber „availa- 
bility” uiid „a c c e s s i b i l i t y In Fortfiilirung ihrer Arbeiten (vgl. C. 1932. I. 1185 u. 
friiher) untersuohen Vff. die Abhangigkeit der Reibung von Mischungęn Ol B. P. 
(Paraffinól), Waclis N . O. P . (Mischung von gesatt. KW-stoffen F. 54— 57°), Palm itin
saure u. Cetylalkohol gegen FluBstahl von der Zus. u. Temp. Bei der einen Art von 
Verss. wird zuerst Olmiscliung u. Stalli auf dio Unters.-Temp. gebraelit u. dann erst 
das Ol auf den Stahl aufgetragen. So erhnltene Reibungs-Temp.-Kurven licifien 
,X-Kurven. Fiir die so gemessenen Reibungen ist es gleicligiiltig, ob das Ol yon hoheren 
oder tieferen Tempp. dio MeBtemp. erreieht. Dio Reibungen binarer Mischungęn licgen 
zwischen denen der bciden reinen Komponenten, was Vff. so deuten, daB das Mengen- 
verhaltnis der Komponenten in der Grenzflachenschicht sich andert. Den aus der 
Reibung bereelineten Anteil der Grenzflache an gel. Substanz (hat kleinere Konz.) nennen 
Vff. dereń „availability“. Bei der anderen Art von Verss. wird das Ol auf den Stahl 
bei einer bestimmten Anfangstemp. aufgetragen u. dann die Temp. geandert. Dio der 
availability entsprechendo GroBo lieiBt „accessibility beziiglich der Anfangstemp. 
Bei dieson Verss. ist die Reibung nur bei den Mischungęn unpolarcr Substanzen (Ol
B. P. u. Waclis N. O. P.) von der Art der yorhergehenden Temp.-Anderung unabhangig 
u. die so erhaltenen Kurven heifien 0-Kurven. Dio Reibung von Ol B. P ., Waclis 
N. O. P., Palmitinsaure u. Cetylalkohol ist temperaturunabliangig, dio ihrer Mischungęn 
nicht. Die Jt-Kuryo yon Lsgg. yon Waclis N . O. P. in Ol B . P . is t bei tiefen Tempp. 
konstant gleich der des Ols, steigt dann steil an zu der des Wachses u. bleibt dann bei 
steigender Temp. wieder konstant. D ie 0-Kurven steigen zuerst steil an u. werden 
je nach Anfangstemp. u. Konz. bei yerschioden hohen Reibungswerten konstant. Dio 
X - u. dio O-Kuryen bei steigender Temp. von Lsgg. yon Palmitinsaure u. Cetylalkohol 
in Ol B. P. (Zusatz von Waehs N. O. P. andert nichts Wesentliches) yerhalten sich 
ahnlich, nur daB sta tt einer Steigerung eino Senkung der Reibung auftritt u. daB bei 
keiner Temp. die Reibung der Palmitinsaure bzw. des Cetylalkohols erreieht wird. 
Hingegen andert sich bei der Unters. der O-Kuryen bei fallender Temp. die Reibung 
nicht. DaB bei diesen Lsgg. dio Reibung der polaren Komponente nicht erreieht wird, 
ist merkwurdig, weil Mischungęn von Capronsdure u. Undecan bis zu 0,7%  Capronsaure 
hinab die Reibung der Capronsaure zeigen. Die Mischung von Ol B. P. mit 2,2%  Cetyl
alkohol war bei Zimmertemp. Gel-ahnlich. Beim Ausbreiten der Mischungęn, die 
polare Moll. enthalten, auf einer P latte entstanden Flecke hóherer Viscositat. Die 
Bewogung des Schlittcns war bei den unpolaren Mischungęn ruckweise, bei den polaren 
gleichmaBig. Die unpolaren Mischungęn haben also keine Schmierwrkg. fiir FluBstahl, 
was dio Messungen mit diesen erschwerte. Die bisher besprochenen Reibungen sind 
Gleichgewichte, die sich erst nach einer mehr oder minder langen Latenzperiode 
(20 Min. bis 7 Stdn.) einstellen. Dieso Latenzperiode bewirkt den gróBten Teil der 
Lagerabnutzung. Die Einstellung des Gleiohgewichts wird durch Mischen (Bcwegen 
des Schlittcns) stark beschleunigt. Aus ihren Ergebnissen, besonders der langen Latenz
periode, schlieBen Vff., daB ilire Hypothcse, daB die Reibungserseheinungen nur von 
einer monomolekularen Grenzschicht abhangen, auf ein dreidimensionales Gebiet er- 
wcitert werden muB. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 138. 259—83. 1/11. 
1932.) L. E n g e l .

Alexandre Pylkow, D ie Adsorption des Ioniunis durch Braunslein. Deckt sich 
inhaltlich mit der C. 1932. II. 1145 referierten Arbeit. (J. Chim. physiąuc 29. 430— 35. 
25/10. 1932. Leningrad, Chambre Centrale des Poids et Mesures, Lab. de Radio- 
'°gie-) L. E n g e l .

H. Cassel und M. Formsteeher, Ober die Adsorption von Paraffindampfen an 
Wasser. Ein Beitrag zur Deutung der Traubeschen Regel. Die Oberflachenspannung 
von W. gegen die Dampfe yon n-Butan, n-Hexan, n-Heptan in Abhangigkeit yom 
Dampfdruck wird bei 0 u. 12° nach der Maximalblasendruekmethode gemessen. Alle 
7t-p-Kurvcn yerlaufen konyex gegen dio Druckaclise. Dieses Verh. laBt sich nur er- 
ldiiren durch Annahmo eines Attraktionsgliedes in der zweidimensionalen Zustands- 
gleichung der adsorbierten KW-stoffe. Naherungsweise geniigt die Formel ji +  <xna =  
R T /Q . Der Flachenbcdarf kann durch die Annahme flachliegender Paraffinmoll. be- 
friedigend in Rechnung gesetzt werden. Dementsprechend sind die jr-p-Kuryen durch 
die Gleichung: log p  =  A  +  log ti Ą- fi jz/2,3 R T  —  log (1 +  a n) darstellbar (/? =  
doppelte Eigenflache pro Mol). Aus den Versuchsergebnissen werden die Konstanten a 
u. B  =  /?/2,3 R  T  fiir die drei Paraffine berechnet: Butan: a =  0,44, B  — 0,040, 
Hesan: a — 0,73, B  — 0,057, Heptan: cc =  0,56, B  =  0,066. — Die Lóslichkeit der

3*
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Paraffine in der Adsorptionsschicht ist nur beschrankt, es bildet sieli stets nur ein 
oxpandicrter Film aus. — Die aus dem Temperaturkoeff. der Adsorption fiir gróBere 
Flachendicliten naherungsweise boreehenbaren Adsorptionswiirmen liegen in der 
GroBenordnung der Kondensationswarmen. —  Aus den der Anfangsncigung der 
ji-p-Kurven entspreehenden GroBen A  werden die Differenzen der initialen Adsorptions- 
warmen boreehnet. Fiir die Adsorption der Paraffine aus der Gasphase ergibt sieli im 
S in n e  der LAXGM UiBschen Auffassung eine Bestatigung der TRA UBEsehen Rcgel ais 
Folgę ihrer mit der Kettenlango zunehmenden Polarisierbarkeit. — Der Vergleich der 
Paraffine mit den entspreehenden Fettsiiuren bzw. Alkoholen ergibt fiir die Adsorption 
aus der Lsg. eino von der LANGM UiRsohen abweieliende Erklarung der TRA UBEsehen  
Regel. Die Adsorption dieser 11. Substanzen an der Wasseroberflache beruht darauf, 
daB dio KW-stoffkette durch dio Kohasionskriifto des W. aus dem Inneren um so 
kriiftiger herausgedriingt wird, je lśinger sie ist. Ahnlich wie die Verteilung einer Sus- 
pension zwischen zwei yersehicden benetzenden Lósungsmm. beruht die Gleichgewiclits- 
verteilung der Fettsauromoll. zwischen dem Inneren der Lsg. u. der Adsorptionsschicht 
nicht auf einem Volumeffekt, sondern auf einem Grenzflacheneffekt der CH2-Gruppen. 
Dabei sind die adsorbierten Moll. auch in auBerster Verdiinnung senkreeht zur Ober- 
fliiche orientiert u. mit ihrer sauerstoffhaltigen Gruppe dem W. zugekehrt. Das Fchlen 
von Attraktionsgliedern in der Zustandsgleichung der niederen Fettsiiuren wird durch 
den hohcn Fliichenbedarf der Hydrathiillen verstiindlieh. (Kolloid-Z. 61. 18— 26. Okt. 
1932. Berlin, Techn. Hochsehule, Inst. f. physikal. Chemie.) E r b e .

B. Anorganisclie Cliemie.
F. Bellino, Ober einige dem Graphit ahnliche Substanzen. III. Mitt. (II. ygl. 

C i u s a , C. 1928. II. 238.) Vf. untersucht die aus Telrajodmelhan erhaltcnc Kolile. 
Tetrajodmethan, nach L a k t e n o i s  (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 156 [1915]. 1385) 
durch gelindes Erhitzen eines Gemisches von 20°/oig. K J  mit 5°/0ig. Aceton nach all- 
mahlichem Zusatz von Na-Hypochlorit dargestellt, wird im evakuierten geschlossenen 
Glasrohr, das in einem mit Eisenfeilspanen gefiillten Eisenrohr steckt, 4 Stdn. auf 
freier Flamme auf 300° erhitzt. Nach dem Erkalten wird das Rk.-Prod. jodfrei erhalten 
durch 1-std. Erhitzen im elektr. Ofen im N-Strom auf 700°. Das aus glanzenden 
Blattehen bestehende schwarze Pulver ist eine Kohle, die koine graphitahnlichen Eigg. 
besitzt. (Gazz. chim. ital. 62. 795— 98. Juli 1932. Bari, Univ. „Benito Musso- 
lini“.) F i e d l e r .

Shoichiro Nagai, Untersuchungen iiber liydrotliermale Synthesen von Calcium- 
silicaten unter gemhrdichem Druck. III. (II. vgl. C. 1932. I. 3160; vgl. auch C. 1932.
II. 690.) Auf die gleiche Weise wie bei fruheren Arbeiten wird das Yerh. von Gemischen 
von CaO u. S i0 2 im molaren Verhaltnis 1 :1  u. 3: 2 u. von Gemischen von CaC03 u. 
S i0 2 im Verhaltnis 1: 1 u. 2 :1  bei langerem Erhitzen mit W.-Dampf auf 800 bzw. 900° 
untersucht. Nach den Unterss. entsteht aus dem 1: 1-Ca0-Si02-Gcmiscli bei 800° 
zunachst 3 CaO • SiO„, das nach 20 Stdn. aber in betrachtlichem MaBe in C a 0 -S i0 2 
tibergeht, u. bei 900° zuerst entstchendes 2 CaO • S i0 2 geht, wenn man es 20 Stdn. 
auf 900° laBt, ebenfalls in CaO • S i0 2 iiber. Bei den Verss. mit dem 3 CaO: 2 S i0 2- 
Gemisch wird mit der Zeit der Geli. an CaO, das an S i0 2 gebunden ist, immcr groBer; 
aus 3 CaO • S i0 2 scheint, bei 900° schneller ais bei 800°, 2 CaO • S i0 2 gebildet zu werden. —  
Die CaC03-S i0 2-Gemische, bei denen, wenn man sie mit W.-Dampf erhitzt, die Zers. 
des Carbonats zwischen 650 u. 700° stattfindet, werden 1 Stde. lang auf versehiedenen 
Tempp. zwischen 700 u. 1100° gehalten u. dann untersucht. Dabei zeigt sich, daB mit 
stcigender Temp. das molare Verhaltnis gebundenes CaO: gebundenem S i0 2 steigt 
bis 2 CaO: S i0 2. Die Ergebnisse sind den mit entspreehenden C a0-S i02-Gemischen 
bei gleichen Bedingungen erhaltenen ahnlich. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 
35. 153B— 161B. 1932. Sendai, Eng. Tólioku Imp. Univ.) E l s t n e r .

B. Brauner und E. Svagr, Eine physikochemische Studie der Sulfate der seltenen 
Erden. II. Teil. Theoretische Folgerungen. (I. vgl. C. 1 9 3 2 .1. 3274.) Aus den Differenzen 
der gemessenen Leitfahigkeiten fiir die verschiedenen Konzz. —  zum Teil bis v =  
16394 —  wird die GroBe der Hydrolyse ersclilossen. Die fiir die Zuckerinyersion be- 
stimmten IConstanten geben einen Anhaltspunkt fiir den Hydrolysengrad u. werden 
dazu benutzt, die Stcllung der Elemente in dem period. System festzulegen. La bis 
61 werden in der 8. Serio von Gruppe III—VII, Sm bis Er in der 9. Serie von I—VII 
u. Tu bis Lu in der 10. Serie von I—III untergebraeht, wenngleich das Ce yollig in
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seinem Verh. abweicht. Auch die aus der Katalyse von Methylacetat gewonnenen 
Konstanten zeigen einen stetigen Gang, bei Gd tritt eine Unstetigkeit auf, \vo es auf 
einen niedrigeren Wert zuriicksprmgt. Die Basizitat benaohbarter seltener Erden ist 
gróBenordnungsmaflig gleioh, wahrend sie sieh fiir andere Elemente entspreehender 
Gruppen im period. System um mehrere Potenzen unterscheidet. (Coli. Trav. ehim. 
Tchćcoslovaquie 4 . 239—46. Juni 1932. Prag, Inst. f. analyt. u. anorg. Chemie, Karl- 
Univ.) B r i l l .

O. B. Hager und G. A. Hulett, Die Hydrolyse des Mercurosulfates. Wird kry- 
stallisiertes Hg2S 0 4 mit H 20  behandelt, so wird der ungel. Teil in Hg2(OH)2 • IIg2SO., 
verwandelt. Im W. finden sich dabei im Gleichgewichtszustand pro Liter 0,002 Mole 
HgHSO.| mit 0,001 Molen H2S 0 4. Damit ist aber nicht bestatigt, daB W., das 0,001 Mol 
H2SOj enthalt, die Hydrolyse verhindert. Verss. zeigen, daB hóhere H2S 0 4-Konzz. ais 
1 Mol/Liter n. Hg2SO, lósen, daB bei kleinerem H 2S 0 4-Geli. aber bas. Sulfat in der festen 
Phase gefunden wird. AuBer mit der Elektroanalyse wird das Vorhandensein eines 
bas. Sulfates mit einem mit diesem Salz hergestellten Standardelement bestatigt. 
Denn das Standardelement zeigt eine fiir bas. Salz enthaltendc Depolarisatoren charak- 
terist. Abnahme der EK. Da das bas. Salz in den n. Krystall eingebaut ist, wird es 
durch nachtragliche Behandlung mit stiirkerer H 2SO., nicht wieder in das n. Salz zurtick- 
gebildet. Die Elektroanalyse wird in einem innen amalgamierten Pt-Tiegel durch- 
gefiihrt. Das Salz wird eingewogen, 10 ccm H„0 hinzugefiigt u. uber das Salz eine 
kleine Pt-Anode gehiingt. Es wird mit etwa 0,01 Amp. gearbeitet u. so lango elektro- 
lysiert, bis das Salz vóllig verschwunden ist. Dann hat sich das P t an der amalga
mierten Innenflache niedergeschlagen, wahrend die H 2SO.[ in Lósung bleibt. Unter 
ZufluG von H20  wird die FI. abgehebert, bis das Amp.-Meter keinen Stromdurehgang 
anzeigt. Nach Trocknen wird das Hg durch die Gewichtszunahme, die H„SO., in der 
FI. durch Titration bestimmt. Diese Methode gibt sehr zuyerlassige Werte. (J. physic. 
Chem. 3 6 . 2095— 98. Juli 1932.) B r i l l .

Nelson W. Taylor, Feste Cadmiumamalgame. E in rontgenographischer Nachweis 
der Verbindung Cd^Hg. 3 Legierungen, mit 70, 75 u. 80,8 Atom-%  Cd, wurden her- 
gesteUt, 72 Stdn. bei rund 147° erhitzt, u. nach der Pulvermethode rontgenograph. 
untersucht. Es wurde eine neuc Krystallphasc gefunden, tetragonal-korperzentriert, 
mit den Gitterkonstanten a =  16,53 u. c =  12,09 A (auf 0,3% genau). Der Elementar- 
kórper enthalt 152 Atome oder 38 Moll. Cd3Hg. Existenzbereicli 70— 75 Atom-%  Cd, 
mógliclierweise etwas gróBer. DJe Phase ist ais Verb. Cd3Hg oder ais feste Lsg. von Hg 
in Cd3Hg anzuselien u. ist offenbar strukturell verwandt mit den festen Lsgg. vom  
oj-Typ. — Das reine Cd u. die Legierung mit 80,8 Atom-%  Cd haben hcxagonal-dicht- 
gepackte Struktur. (J. Amer. chem. Soc. 5 4 . 2713—20. Juli 1932. Minneapolis, Univ. 
of Minnesota, School of Chemistry.) > S k a lik s .

Raleigh Gilchrist, Eine neue Bestimmung des Alomgewichts von Osmium. Die 
iilteren Zahlen sehwanken stark. Vf. bereitet sich aus zwei verschiedenen Rohmaterialien 
durch Elektrolyse von 0 s 0 4-Lsg. in NaOH u. nachfolgende Red. reines Os. D ie Um- 
setzung von 0 s 0 4 mit HC1 wird studiert: 20%ig. HC1 setzt sich bei Ggw. von etwas 
A. mit 0 s 0 4 quantitativ um. Mit N H 4C1 erlialt man (NH4)2OsCl0, das beim Gliihen 
im H 2-Strom reines Os liefert. Noch beąuemcr ist die analoge Darst. von (NH4)20 3Br|,. 
Mehrfache Wiederholung liefert spektral reines (NH4)20 3C18. —  Beide Salze werden 
mit reinstem elektrolyt. Wasserstoff bei ca. 700° zu Metali reduziert u. in N 2 abgekiihlt 
Die Salze waren bei 150° in einem 0 2-freien N 2-Strom getrocknet, wo noch keine Zers. 
eintritt (erst ab 170°). D. von (NH4)20sC16 bei 25° 2,93, von (NH4)2OsBr0 4,09, von 
Os-Schwamm 19,13. Aus dem Yerhaltnis (NH4)2OsCl6: Os folgt das Atomgew. 191,53, 
aus (NH4)20sB rG: Os 191,55 u. 191,61; im Mittel 1 9 1 ,5 5 .  Da die Salze mit verschiedenen 
Ubcrschussen von Saure hergestellt waren, ist Hydrolyse lióchst unwahrscheinlich. 
Das Metali war spektroskop, rein, bei der Herst. der Salze wurden nur fliichtige Beagen- 
tien benutzt; bei der langsamen Red. war kein Gewichtsverlust zu befiirchten; das 
Metali behalt sein Gewicht bei nochmaligem Erliitzen in H 2 u. beim Wagen in Luft. 
(Bur. Standards J. Res. 9 . 279— 90. Sept. 1932. W ashington.) W. A. R o th .

C. Mineralogisclie und geologische Chemie.
V. M, Goldschmidt und Cl. Peters, Zur Geochemie des Berylliums. Es ist an- 

zunelimen, daB die Mengen der Elemente Li u. Be in dem zuganglichen ird. Gestcins- 
material nicht kleiner sind ais in dem Durchschnittsmaterial des gesamten Erdballs.
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Eine Unters. an ird. Gesteinen wird also einen oberen Grenzwert fur die relatrre Haufig- 
keit des Be im Kosmos liefem  kónnen. —  Yff. wahlten das spektrograph. Arbeitsrerf. 
mittels des Bogenspektrums, unter Benutzung der Linien Y erstarkung  im Glebiet des 
Kathodenfalls (C. 1931. II . 2034). Eichmisehungen von reinem BeO m it A120 2, Quarz, 
synthet. Mg2S i04 u. n a tu rlich e m  01ivin. —  Die Unters. der Y ersch iedensten  Gesteine, 
die im Original tabellar. aufgefuhrt sind, zeigte, daB eine Anreicherung T o n  Be in solehen 
Magmen stattfindet, die ais Restmagmen einer fraktionierten Krystallisation hint-er- 
bleiben. Das Be ist sowohl in Graniten, wie in Nephelinsyeniten merklich angereichert. 
Der Grad der Anreichenmg ist in den kieselsaurearmen nephelinsyenit. Gesteinen durch- 
schnittlich merkbar hóher ais in den kieselsaurereichen Graniten. In Graniten durfte 
der durchschnittliche Geh. 0,001% BeO betragen, in Kephelinsyeniten etwa 0,01% . 
In  magmat. 01ivin u. in Olmngestelne geh en keine nachweisbare Mengen Be ein; Be 
vertritt also krystallchem. nicht etwa das Mg. Es tritt in Alkalifeldspat, Nephelin, 
Pyrosene, Amphibole u . Glimmermineralien ein; sehr wahrscheinlich Yertritt- es, ahn- 
lich wie im T h o rtY e itit, Si in  komplesen Si-O-Gebilden. — Bei der Bldg. Yon Sediment- 
gest-einen folgt das Be ganz ausgesprochen dem Al. Das gewicht.s-%ig. M engenY erhaltn is  
von BeO zu Al,Os ist etwa 1: 20 000 bis 1: 30 000, nahe ubereinstimmend m it den Daten  
aus den E rup tiY g este in en . —  Der mittlere Geh. an BeO in ird. Gesteinen laBt sich 
daher mit recht groBer Sicherheit auf etwa 0,0005% schatzen; der durchschnittliche 
Geh. Yon Meteoriten is t etwa ebenso groC. Man kann somit sagen, daB der durchschnitt
liche Geh. in ird. Gesteinen u. Meteoriten etwa 0,0002% B e betragt u. keinesfalls
0,0004%  ubersteigt. —  Yff. untersuchten ferner den Be-Geh. Yon pneumatolyt. ran- 
gewandelten Gesteinen der Zinnerzlagerstatten u. einige Mineralien der pneumatolyt. 
Apatitgange, auBerdem einige hydrothermale Mineralbldgg. u. kontaktmetamorphe 
Sedimentgesteine. —  Zum SchluB wird die Ausscheidung Yon Be-Mineralien aus 
pegmatit. Magmen besprochen. Die Yergesellschaftung der Be-Mineralien gibt ein 
Hiłfsmittel zur Yeranschaulichung der Konst. der Silicatmagmen; Ygl. hieruber das 
Original. (Nachr. Ges. Wiss. Góttingen. Math.-physik. KL 1932. 360— 76.) S k a l i k s .

Y. M. Goldschmidt u n d  Cl. Peters, Zur Geochemia der Edelmetalle. F u r  die 
systemat. Unters. Yon York. u . Verteilungsweise der Edelmetalle war zunachst die Aus- 
arbeitung eines ra sch e n  u . genauen q u a n tita tiY en  Analysenrerf. erforderlich. Folgende 
Aufgabe lag Yor: A cht Elemente (S u , Uh, Pd, Ag, Os, Ir , P t, Au) sollten neben- 
einander bestimmt werden, in Materialien, dereń Geh. an jedem einzelnen dieser Ele
mente etwa Yon der GróBenordnung 0,0001% ist, u . unter Anwendung Yon nicht mełtr 
ais 0,5 g Analysenmaterial. —  Yff. besprechen die bisherigen analyt. Yerff. u. geben 
dann eine Beschreibung ihres eigenen: B est. m ittels Aufnahmen des Bogenspektrums. 
Der Yers. einer d i r e k t  e n B est. (rohes Minerał im Krater des Kohlelichtbogens) 
fuhrte zu keinem ganz befriedigenden Ergebnis; die Konzz. Yon Os, Ir u. P t sind zu 
gering. D ie Empfindlichkertsgrenzen fiir den direkten Nachweis der Edelmetalle im  
Bogenspektrum (Metalle im Gemenge m it Quarz oder A120 3) sind folgende: Ag
0,0001 Gew.-% (1 g/t); An, Ru, Rh, Pd 0,001 (10); P t 0,005 (50); Ir, Os 0,01 (100). 
Es w a r deshalb eine Anreicherung der Edelmetalle Yor der Spektralanalyse erforderlich, 
u. es ergab sich schlieBlich ais Arbeitsrerf. eine Yerknupfung d e r  mikrodoMmast. An- 
reicherungsmethode (Pb ais Tragerstoff) m it d e r Analyse des Pb-Regulus durch das 
Bogenspektrum. Das ArbeitSYerf. wird genaner b esch rieb en ; folgende geringste Mengen 
der einzelnen Edelmetalle in 0,5 g Ausgangsmaterial sind da mit noch sicher nachweisbar: 
Ag <  0,1 y; Rh, Pd, P t u. Au je 0,1 y ;  Ru 0,25 y ;  Os 2,5 y; Ir 0,5 y .  Es wurde zunachst 
eine gróBere Zahl Yon Eisenmcteoriicn auf ihren Geh. an Edelmetallen naher untersucht. 
Alle untersuchten Arten enthalten Pt-Metalle, Yon denen im allgemeinen die m it gerader 
Ordnungszahl in gróBerer Menge Yorhanden sind; P t selbst herrscht neben den anderen 
Pt-MetaJlen in den meisten Falien Yor. Auch Au ist im Meteoreisen stets nachweisbar, 
■u. zwar in Mengen, w elehe jenen der ungeradzahligen Pt-Metalle Y ergleichbar sind. Au 
ist also nicht nur chalcophil, sondern in  noch hóherem MaBe siderophil. Ais Yor- 
bedingung fur die Siderophilie eines Elementes scheint die Tatsache ausreichend zu 
sein, daB es in geschm, F e 1. ist u. elektrochem. edler ais Fe ist. D ie an N i reichen Eisen- 
meteorite sind in einigen Fallen, aber nieht durchweg, besonders reich an Edelmetallen.
—  E s wurde nun untersucht, welehe Edelmetalle in hasali, metalik Fe angereichert. sind. 
Ebenso wie heim Meteoreisen wurde hier Au in merHiehem AusmaBe neben den anderen 
Metallen gefunden. —  Auf Edelmetalle wurden femer untersucht: Chromeisenstein u. 
Mineralien Yon Zinnerda-gerstaiten. In  Chromeisenstein wurden merkliche Gehh. an 
Pt-Metallen gefunden. Die Pt-Metalle treten nur in solehen Zinnerzlagerstatten auf,
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die an die Yorgange der pneumatolyt. Mineralbldg. granit. Tiefengesteine geknupft 
sind, hingegen nicht in Zinnerzvorkk. Yon der Art der boliyian. Zinnerz-Silbergange. 
Merkliche Mengen von Pt-Metallen enthaltcn viele Vorkk. Yon Molybddnglanz, besonders 
solche Vorkk., dereń Genese mit pneumatolyt. Lagerstatten von Sn-Erzen in Beziehung 

steht oder yergleichbar ist. — Im ganzen ergibt sieh, daB Pt-Metalle u. Au sehr viel 
starker chalkophil ais lithophil, jedoch noch starker siderophil a is  ch alk o p h il sind. Das 
Ag ist hingegen starker chalkophil ais siderophil. Dieser Charakter der Pt-Metalle u. 
des Au kommt deutlich zum Ausdruck in der Verteilung dieser Edełmetalle zwischen 
Arsemd-Antimonidphasen einerseits u. Sulfidphasen andererseits. Bei einem Ver- 
teilungsgleichgewieht werden die Pt-Metalle u. das Au yorwiegend in die Arsenide u. 
Antimonide eintreten. —  Unter den in der Natur Y orkom m enden Sulfiden stehen die 
Mineralien der Pyrit-Markasitgruppe dem metali. Fe geochem. besonders nahe; man 
darf daher erwarten, daB Pt-Metalle u. Au in Disulfide u. Diarsenide dieser Mineral- 
gruppe beY orzugt eintreten werden. —  Es wurden schlieBlich noch die Yorkk. der hydro- 
thermal gebildeten As- u. Sb-Mineralien des Co u. N i auf Edełmetalle untersucht. 
Wahrend in den meisten sulfid. u. sulfarsenit. Erzen hydrothermaler Erzgange (Kupfer- 
kies, Buntkupfererz, Fahlerz) das Ag weitaus uber Au u. Pt-Metalle uberwiegt, wurden 
in der Paragenesis der hydrothermalen Arsenide, besonders des Ni, viele Falle einer 
beY orzugten Ansammlung Yon Au, u . in einer Anzabl Yon Fallen auch merkbare Mengen 
Yon Pt-Metallen gefunden. (Nachr. Ges. Wiss. Gottingen. Math.-physik. KI. 1932. 
377— 101.) ‘ S k a l i k s .

J. W. Greig, Die E ziiienz i t r  Hochtemperalurform von CriMobalil bei gewźhnlicher 
Temperatur und die Kryslallinitiil von Opal. Im AnsehluB an die Arbeit von LEVTN 
u. Ot t  (C. 1932. I. 2444) beriehtet Vf. uber einige eigene Beobachtungen, die ihn zu 
der Ansieht fuhren, daB Hoeheristobalit immer dann ohne Umwandlung auf Zimmer- 
temp. abgekuhlt werden kann, wenn er in Form kleiner Krystallchen in ein festes 
Medium (Mullitkrystalle, Glas) eingebettet ist. Die opt. u. róntgenograph. Unters. 
eines Opals stutzt diese Ansieht. (J . Amer. chem. Soc. 54. 2846—49. Juli 1932. W a
shington [D. C.], Geophysieal Lab.) S k a l i k s .

Robert B. Sosman, D ie Umwandlung ton Cridobalit. Kurze Notiz zur Arbeit von 
G ee ig  (vgl. vorst. Ref.). (J . Amer. chem. Soe. 54. 3015— 16. Juli 1932. Kearny [New  
Jersey], United States Steel Corp.) S k a lik s .

EUen Gleditsch und Bergliot Qviller, UnlersucJiung uber die Uranolliorite aus 
dem Arendaldislrikt, Norwegen. Yier Uranotborite aus dem Arendaldistrikt wurden 
analysiert, wobei auch ihr Geh. an Ba bestimmt wurde. Daraus ergibt sieh, dafi die 
Mineralien bereits YerwitterungSYorgange durchgemaeht haben, wobei ein Teil des 
Pb ausgelaugt worden ist, derm das Verhaltnis Pb/U  - f  0,36 Th echwankt zwischen
0,06 u. 0,03 u. ist kleiner, ais das anderer Mineralien aus demselben Gebiet. Dies wird 
bestatigt durch den hohen Glulrrerlust, den ubermaBig groBen Wassergeh. u. die niedrige
D. de3 Minerals. Yon dem aus den Uranothoriten isolierten Pb wurde eine Atom- 
gewichtsbestimmung ausgefuhrt u. daraus das Verbaltnis Ra G n. Th D er- 
rechnet. Es wurde ein Yerhaltnis RaG /U  von 0,0556 u. ein Yerhaltnis ThD /
0,36 Th von nur 0,03206 gefunden. In dem ersten Fali errechnet sieh das 
Al ter zu 430 Millionen Jahren u. im zweiten Fali zu nur 244 Millionen Jahren. 
E s ist also mehr Th-Blei ais Ra-Blei bei der Yerwitterung weggefuhrt worden. Da 
sieh aber das Alter des Arendaldistrikts aus anderen Mineralien zu etwa 1000 ^Millionen 
Jahren errechnet, so muB auch ein Teil des Ra-Bleis weggefuhrt worden sein. Diese 
Ergebnisse stimmen mit der Hypothese von H o l m e s  uberein, wonacłi die Th-Mineralien 
durch Grundwasser ausgelaugt wurden. (Philos. Mag. J . Sci. [7] 14. 233— 13. Aug. 
1932.) E k s z l i k .

W . I. W em adski und W- G. Chłopin, Uber das Radium der ErdtiUageretittten 
der V. d. 8 . S . R. Die Unters. der Erdólwasser der russ. Erdólgebiete fiihrt zu folgenden 
Yerallgemeinerungen. Am hóehsten ist die Ra-Konz. in den Olwassem, die m it dem 
produktiren ErdOlhorizont Yerbunden sind (rom Vf. „Sehichtwasser'* benannt), Fiir 
die,,Schichtwasser“ derU.S.S.R. betragt derRa-Geh.gewóhnlich3— 8 -10-11 % (HOchst- 
geh. 1,83-10 * °/0), der hohere Ra-Geh. dieser Olwasser ist jedoch fur diese nicht charak- 
terist., da auch Ra-freie Sehiehtwasser Yorgefunden wurden Glajkop-Gebiet). Die 
Majkop-Wasser sind sehwach salzhaltig u. scheinen m it den ErdSlIagerstatten in keiner 
\  erb. zu stehen, denn das Erdól wird wasserfrei erhalten. Der Ra-Geh. der Olwasser 
Yerlauft nicht parallel zum Ba-Geh.; das Ra wird sowohl in sulfatfreien, Ba-haltigen 
ais auch in Sulfatwassem yorgefunden. In den Ba-haltigen Wassem scheint der Ra-
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Greli, konstantcr zu sein ais in den Sulfatwassern. In einigon Erdólbezirken wurde 
rasehes Verschwinden des Ra entweder in einzelnon Wassern oder im ganzen Bezirk 
festgestellt. Geochem. ist das durch Vermischen von Ba-lialtigen u. Sulfatwassern am 
cinfacksten zu erklaren. In gewissen „Sehichtwassern“ blcibt der Ra-Geli. mehrero 
Jahrc liindurch konstant. Ungeklart bleibt, ob es sich bei den Ra-reichen Olwassern 
um oino Migration yon Ra oder von U  handelt. (C. R. Acad. Sci., U. R . S. S . Ser. A. 
[russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R. Sser. A.] 1932. 55— 59.) S c h ó n f e l d .

A. B. Dale, The form  and  properties of crystals: tlie study  of m inerals and th e  uso of the 
petrological microscope. London: Cambridge U. P . 1932. (186 S.) 8°. Gs. net. 

t)ber das Kohlensauresystem im Meerwasser. B ericht iiber d . im Friih j. 1931 in Helsingfors 
von e. Arbeitskomm ission d. in te rn at. Meeresforschg. ausgefiihrten U ntersuchgn. (Red. 
von Kurt Buch). Copenhaguc: H ost in  IComm. 1932. (70 S.) 4°. =  Conseil perm anent 
in ternatinnal pour l’exploration de la  mer. R apports e t procesvcrbaux des reunions. 
Vol. 79. K r. 3.25.

1). Organisclie Cliemie.
Thomas Thomson und Thomas S. Stevens, Einmrkung des Grignardschen 

Reagens auf Aminoniłrile. II. (I. vgl. C. 1932. I. 59.) Die Umsetzung eines Amino- 
nitrils, R-CH(NRS')'C N  mit einer Verb. R"-M gX kann die Prodd. I, II oder III liefern. 
Vff. untersuchen den Rk.-Verlauf bei yerschiedenen Radikalen R u. R" in Dimethyl- 
aminonitrilen. Die Bldg. von III wurde hierbei nicht beobaehtet. Aus den Resultaten 

I R-CH(NR2')-R " n  R • CH(NRą') • COR" III R-CH(NR2')-CH(NR,')-R  
lassen sich folgende Regeln ableiten: Bei R  =  H uberwiegt, unabhangig von der Natur 
des Radikals R", die Bldg. von II. Ist R  ein niedriges Alkyl oder Cyclohexyl, so ent- 
steht bei der Umsetzung mit aliphat. R"-MgX-Verbb. iiberwiegend U ; wenn R " =  
C6H5 oder C0H 5 • CH2 ist, erhalt man iiberwiegend I. Bei R =  CcH5 entsteht immer I ais 
Hauptprod. Der Rk.-Verlauf ist gegen kleine Konst.-Anderungen empf ind lich; ersetzt 
man die (CH3)2N-Gruppe durch den Piperidinrest, so tritt die Bldg. von II yollstandig 
zuriick. Die ausschlieCliche Bldg. von I ist anscheinend nicht auf eine spezif. Eig. des 
heterocycl. Radikals zuruckzufiihren; wahrseheinlich sind diese Untersckiede, wie in 
der I. Mitt. dargelegt wurde, mit der Basenstarke des Amino-N verkniipft. Dio Deutung 
der Resultate ist sehwierig, weil man den EinfluB einer strukturellen Verśinderung 
auf die Natur des Endprod. ais Resultat getrennter Wrkgg. auf die Geschwindigkeit 
der yerschiedenen, zu I u. II fuhrenden Rkk. auffassen kann. Um dariiber AufschluC 
zu erhalten, setzten Vff. Propionitril u. a-Piperidinopropionitril jewcils mit CH3-MgJ Ą- 
CjHj-CHj-MgCl u. mit CH3-MgJ +  C0H5'MgBr um; aus den Verss. scheint sich zu 
ergeben, daB beide Rkk. durch dieselbe Konst.-Anderung im gleichen Sinno beeinfluBt 
werden konnen, u. daB die ausschlieBliche Bldg. von I nicht auf einer Behinderung der 
zu II fuhrenden Rk. beruht.

V e r s u c h e .  Die GRIGXARD-Verbb. sind mit Zahlen bezeichnet: (1) CH3-MgJ,
(2) C JV M gB r, (3) n-C3H7-MgBr, (4) Cyelohexyl-MgBr, (5) C H : C-MgBr, (6) Cf)Hs - 
CH2-MgCl, (7) C6H3-JIgBr. Die entstandenen Aminoketono wnirden teilweise durch 
Red. der Dimethylsulfatverbb. mit Zn u. Eg. desaminiert u. ais N-freie Verbb. identi- 
fiziert. —  Dimethylaminoacetonitril (Pikrat, C.,H8N 2 +  C0H3O;N3, gelbe Nadeln aus A., 
F. 168— 169°) gibt mit (2), (3), (6) u. (7) nur Yerbb. II u. reagiert nicht mit (5). Di- 
methylaminomethylalhylketon, mit (2). Sąlze unkrystallisierbar. p-Bromplienacyl- 
bro7tiidverb., C14H190 2NBr2, Prismen aus A.-A., F. 180— 181° (Zers.). Melhylathylkełon-
2,4-dinitrophenylhydrazon, C10H]2O4N.,, orangerote Nadeln aus A., F. 111— 112°. Di- 
mcthylaminomelhylpropylkekm, mit (3). p-Bromphenacylbromidrerb., Cl5H2l0 2NBr2, 
Nadeln aus A.-A., F. 178— 181° (Zers.). 31ethylpropylketon-2,4-dinitrophenylhydrazon, 
C11H140.1N1, orangerote Blattchen aus A., F. 142— 143°. Dimethylaminomethylbenzyl- 
kełon, mit (6). Cu H i5ON +  HBr, Nadeln oder Prismen aus A.-A., F. 151— 153°. Phenyl- 
acetonseviicarbazon, F. 187— 189°. Plienylacetcmphenylhydrazon, F . 83— 85°. Phemcyl- 
dimeihylamin, mit (7.) Pikrat, F. 143°. Acetopheiionphenylhydrazon, F. 105— 106°. —  
oL-Dimethylaminopropwnitril liefert mit (1) Dimethylisopropylamin (Pikrat C5H13N  +  
CeH30 7N3, gelbe Nadeln, F'240— 241° [Zers.]) u. Methyl-a.-dimetliylaminoathylketon 
(Pikrat C6H 130 N  +  CcH30 ;N :t, F. 166— 168°), mit (2) Dimethyl-sek.-butyhzmin (Pikrat 
C6H 15N  4- C„H30 7N 3, gelbe Ńadeln, F. 192— 193°) u. Athyl-<x-dimeihylaminoathylkelon 
(Pikrat C7H15ON +  C8H30 7N3, gelbe Prismen aus Aceton, F . 161—163°). Diathylketon- 
semicarbazon, F. 138— 139°. a-Dimdhylaminoathylpropylkdcm, mit (3). Pikrat C6H17ON
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+  C6H30 7N3, gelbe Prismen aus Aceton, F . 200— 201°. Athylpropylketonsemicarbazon, 
F. 110°. P-DimelKylaminopentan, aus /?-Aminopentan u. CH20 . Pikrat C7H17N  +  
C„H30 7N 3, gelbe Prismen aus Aceton, F . 208— 210°. Gyclohexyl-a-dimełhylaminoSłhyl- 
kelon, m it (4). Kp. 220— 240°. Pikrat Cu H21ON +  C0H3O;N 3, gelbe Prismen aus 
Methanol, F. 165— 167°. p-Bromphenacylbrotnidverb., ClnH 270 2NBr2, Nadeln aus A.-A., 
F. 213—214° (Zers.). Cyclohexylathylkeionse7nicarbazon, F. 149— 150°. -Dimethylamino- 
u.-phenylpropan, mit (6), gelbliche FI., K p.,00 148—150°. Jodmethylat, C12H20N J, F. 227 
bis 228°. Methylopikrat, C12H20N -C 0H2O7Ń 3, gelbe Prismen aus verd. A., F . 103— 105°. 
a.-Plienathyldimethylamin, mit (7). Kp. 194— 195°, Pikrat, gelbe Blattchen aus yerd. 
Methanol, F. 136—139°. —  a-Dimethylanuno-n-valeronitril liefert mit (1) ausschlieBlieh 
Mełhyl-a.-dimetliylaminóbutylketon. Pikrat, C8H 17ON +  C6H30 7N s, gelbe Nadeln aus A., 
F. 118—120°. Methylbulylketonsemicarbazon, F. 126— 127°. — Pipcridinoacetonitril gibt 
mit (1) Athylpiperidin  (Kp. 126—129°, Pikrat C7H 15N  +  C6H30 7N3, gelbe Prismen,
F. 167— 168°) u. geringe Mengen einer hohersd. FI., die ein ansclieinend einheitliehes 
Jodmethylat vom F. 296— 297° (Zers.) liefert. —  Propionitril gibt mit (1) +  (6) Methyl- 
ulhylketon u. Benzyliithylkełon (Kp. 222— 227°, Semicarbazon, F . 150— 153°; 2,4-Dinitro- 
phmylhydrazon, C16H 1604N ,, gelbe Nadeln aus A., F. 140— 141°), mit (1) +  (7) aus- 
schlieBlich Propiophenon (Kp. 217— 220°; 2,4-Dinitrophmylhydrazon, C15H140jN , roto 
Blattchen aus A., F . 187— 189°). ct-Piperidinopropionitril gibt mit (1) +  (7) nur
1-a-Phendthylpiperidin (Pikrat, F . 145— 147°), mit (1) +  (6) nur oc-Phenyl-fl-piperidino- 
propan, das aueh durch Erhitzen von Benzylathylketon mit Piperidin u. Ameisensaure 
auf 170—200° im Rohr dargestellt wurde. Das Pikrat ist unkrystallisierbar. p-Brom- 
phe7iacylbromidverb., C22H27ONBr2, Prismen aus A. -f- A., F. 197—199°. (J. chem. Soc. 
London 1932. 2607— 12. Okt. Glasgow, Univ.) O s te r ta g .

Marcel Bouis, Addition von IIydrozylgruppen an Aihylallen. Ais Reagens diente 
eine ca. 10%ig. wss. AgC103-Lsg., enthaltend 0,15% Osmiumsaure ais Katalysator. 
Aihylallen, C2H5’CH: C: CH2, wird mehrere Stdn. mit einer der Addition von 4 OH 
entsprechenden Reagensmenge geschiittelt. Es yerschwindet allmahlich unter Bldg. 
von AgCl u. Entw. einer gewissen Menge C 02. Man athert aus u. fraktioniert im Vakuum. 
Hauptfraktion K p.u  gegen 52°, gebildet durch Addition von 2 OH; Nebenfraktion 
Kp.u  92—95°, wahrschcinlich gebildet durch Addition yon 4 OH, nicht untersucht, 
sehr unbestandig. Hauptprod. ist Pentanol-(3)-on-(2), C2H5■ CH(OH) -CO-CH3; Phenyl- 
osazon, F. 167°. Bldg. durch Addition von 2 OH an die Doppelbindung 2,3 u. t)ber- 
gang des Enols in das Keton, womit die weiterc Addition unterbunden ist. Die Doppel
bindung 2,3 wird zuerst abgesatt-., da nur e i n Osazon erhalten wurde. —- Vf. hat das- 
selbe Osazon erhalten, ais er das durch Einw. yon Benzopersaure auf Athylallen ent- 
stehende komplese Gemisch m it Plienylhydrazin behandelte. (Buli. Soc. cliim. France 
[4] 51. 1177—78. Sept. 1932.) L indenbatjm .

B. Grśdy, Anwendung des Ramaneffektes zum Studium der Isomerie Rhodinol- 
Citronellol, Fiir die beiden ungesatt-. Alkohole Rhodinol u. Citronellol von der Summen- 
formel C10H20O, kommen 2 Strukturformeln in Frage:
CH,OH • CUj • CH • CHj • CH2 • CH 4 ■ C— CH2 CH.,011 • CH, • CH • CHa • CH2 • CHz:C -C H 3
a-Form CH, CHS p. Form CII3 CH3
Nach VERLEY (C. 1928. II. 2000) cntspricht Citronellol der reinen a-Form, Rhodinol 
der reinen /?-Form, wahrend D o e v r e  (C. 1928. II. 1316) beide Korper fiir Gemische 
halt, u. zwar Citronellol mit 20°/o oc- u. 80°/o /J-Form u. umgekehrt. D a alle Verbb. 
mit C—C-Bindung eine Freąuenz bei ca. 1600 cm-1 aufweisen, die durch benachbarte 
Substituenten in ihrer Lage beeinfluBt wird, wird eine Reihe von Stoffen untersucht, 
die der a- bzw. /?-Form entsprechende Konfiguration aufweisen. So werden die Raman- 
spektren yon Mctliyl-2-octen-l, Methyl-2-ocien-2, Mcthyl-3-nonen-3, Athyl-2-octen-l, 
Mctliyl-3-nonen-2, sowio Athylen-KW-stoffen der Formel R -CH —CH2 aufgenommen, 
wobei sich zeigt, daC die C- C-Frcquenz in den der /?-Forrn entspreehenden Verbb. 
tiefer, namlich bei ca. 1645 cm-1 , liegt ais bei den a-Verbb., in donen sich ein Wert 
von rund 1670 ergibt. Das Ramanspektrum der fraglichen Alkohole liiCt darauf schlieBen, 
daB das studierte Citronellol nahezu die reine /9-Form, mit sehr wenig a-Form ist, wahrend 
das Rhodinol aueh ^-Alkohol, aber keinen a-Alkohol enthalt. Letzterer soli vielmehr 
durch ein Gemenge von 2 Alkoholen, dereń Kette in den Gruppierungen:

— CH—-C— CH—CH3 u . — CH—CH—CH— CH,
ĆH, CH8
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endigt u. yon dem die zweite Form nur in geringer Menge da ist, ersetzt sein. (C. R. 
hebd. Seances Acad. Sci. 1 9 5 . 313— 14. 25/7. 1932.) D a d i e u .

T. G. Levi, Ober Additionsverbindungen aus Mercaptanen mit Aldehyden bei der 
Bildung der Mercaptale. Vf. beschreibt Additionsverbb. aus Formaldehyd mit aliphat. 
u. aromat. Mercaptanen, die ais Zwischenprodd. bei der Bldg. der Mercaptale angesehen 
werden kónnen u. auch boi Einw. von Kondensationsmitteln in letztere ubergehen. —  
Verb. aus Formaldehyd u. Alhyhnercaptan, C3H8OS, aus Athylmercaptan in Methanol u. 

gasfórmigem Formaldehyd beim Kochen unter Riickflufi. Entsteht auch aus Mercaptan 
u. wss. 40%ig- Formaldehyd im EinschluBrohr in der Kalte. Das Prod. rieeht stark nach 
Formaldehyd u. Mercaptan; D .14, 1,070, — Yerb. aus Formaldehyd u. n-Propylmercaptan, 
C4H 10OS, durch 1-std. Kochen von wss. 40°/o'g- Formaldehyd mit Propylmercaptan unter 
RuckfluB. Rieeht schwach nach Formaldehyd u. Mercaptan. D .14t 1,018. — Verb. aus 
Formaldehyd u. Isoamyhnercaptan, C4H ]0OS, analog dem yorigen. D .14., 0,924. —  Verb. 
aus Formaldehyd u. Thiophenol, C7H8OS, aus wss. 40°/oig. Formaldehyd u. Thiophenol 
in A.; rieeht schwach nach Mercaptan. D .14, 1,182. — Verb. aus Formaldehyd u. 2-Mer- 
captobenzthiazol-(l,3), C8H7ONS2, durch kurzes Kochen von wss. 40%ig. Formaldehyd 
mit Mercaptobenzthiazol. F. 125— 130°. Geruchlos. Entsteht auch durch Kochen von 
Mercaptobenzthiazol in Aceton mit gasfórmigem Formaldehyd. Geht nicht in das ent- 
sprechende Mercaptal iiber. Folgende Mercaptale wurden erhalten: Bis- [athylmercapto] - 
mełhan, aus gasfórmigem Formaldehyd u. Athylmercaptan unter Einleiten von HC1. 
Kp. 184°. — Bis-[propylmercapto]-methan, C7H 1(!S2, aus gasfórmigem Formaldehyd, 
Propylmercaptan u. ZnCl2. Kp. 216°; Kp.yak. 75°. D .14., 0,966. —  Bis-[isoamylmercapto\- 
methan, C]1H24S2, analog dem yorigen. D .14, 0,924. —  Bis- [phcnylmcrcapto]-meihan, 
aus wss. 40°/oig. Formaldehyd, Thiophenol u. HC1 oder ZnCl2. F. 40°. — Bis- [benz- 
thiazolyl-(2)-mercapto]-methan, C15H I0N2S.,, entsteht nicht aus dem oben beschriebenen 
Additionsprod. aus Formaldehyd u. Mercaptobenzthiazol, das in Ggw. yon Konden
sationsmitteln unverandert bleibt, sondern wurde aus alkal. Mercaptobenzthiazol m it 
Methylenjodid erhalten. F . 98°. (Gazz. chim. i tal. 6 2 . 775— 80. Juli 1932. Mailand, 
Lab. Ricerche Chimiehe e Chimico-Fisiche della Societa Italiana Pirelli.) F i e d l e r .
i- H. J. Backer und H. Mulder, Acylderivate der Amijiomelhionsdure. Dio Amino- 
melhionsdure N H 2-CH(S03H)2 wurde in Form ihres łlonokaliumsalzes (vgl. v o x  
P e c h m a x n  u . M a n c k , Ber. dtsch. chem. Ges. 2 8  [1895]. 2376) dargestellt u. aus 
diesem iiber das Strychnin- u. jBa-Salz in wss. Lsg. erhalten. Die Lsg. ist ziemlich 
bestandig. beim Einengen tritt jedoch Zers. u. Entw. von Schwefelsaureanhydrid ein.

s oDas Monokaliumsalz kann ais inneres Salz >S03K  • CIK^^-jj5 O aufgefaBt werden,
die zr\veite Schwefelsiiuregruppe ist mit NaOH u. Phenolphthalein titrierbar. Die 
neutralen Salze zers. sich beim Erwarmen, auch in wss. Lsg. Um die Aminogruppe zu 
acylieren, miissen beide Sulfogi-uppen neutralisiert sein. Vff. stellten dio Acetyl-, 
Propionyl- u. Benzoyl&mmodcTiw. der Saure dar. Diese bilden bestandigo Neutral- 
salze, keine saiu-en Salze, da die acylierte Aminogruppe die Schwefelsauregruppe nicht 
mehr binden kann. Das neutrale K-Salz der Aminomethionsaure reagiert mit Chlor- 
ameisensaureestern unter Bldg. yon TJrethanen C 00R -N H -C H (S 03K)2, aus dem  
Monokaliumsalz entsteht, mit Kaliumeyanat das Hamstoffderiv. der Methionsaure in 
Form des Di-K-Salzes, NHjCONH-CHfSOjK),. Alle Acylaminometliionsauren sind 
bestandig u. krystallisieren m it 2 Moll. W. Die Salze geben mit Ag- u. Hg-Salzen 1., 
nicht ionisierbare Verbb., wobei wohl der H  der Aminogruppe durch Metali ersetzt wird.

Y e r s u c h e .  Aminomethionsaure CH50 6N S2. Das aus KCN u. K2S20 5 ent- 
stehende Monokaliumsalz wurde m it KOH neutralisiert u. m it der aąuimolekularen 
Menge Strychninacetat yersetzt; feine Nadeln yon aminomethionsaurem Strychnin 
CH5Oi;NS2 • 2C21H„20 2N2 ■ 3 H ,0 , dessen wss. Lsg. bei 40° mit Barytwasser yersetzt wird, 
wobei aminomethionsaures Ba entsteht, das sich beim Erwarmen in wss. Lsg. unter 
Abscheidung yon B aS 03 zers.; aus dem Ba-Salz u. H 2S 0 4 entsteht die nur in Lsg. 
bestiindigc freie Aminomethionsaure. — Acetaminomethionsawre C3H 70 7N S2. Das 
Monokaliumsalz der Aminomethionsaure wird mit KOH neutralisiert u. mit Essig- 
saureanhydrid behandelt. Es entsteht das K -Salz der Acetaminomethionsaure C3H50 7 * 
N S2K2• 2H.O, weiBe Nadelchen aus yerd. A. Durch Zers. mit HCIO., entsteht die freie 
Saure," Nadeln, die 2 Moll. H 20  enthalten u. sich bei ISO0 zers. Durch Behandeln des 
K-Salzes mit HjST03 entsteht nicht das erwartete Nitramin, sondern das N itrat des 
acetaminomethionsauren Kaliums H N 0 3 . . .  NH(C0CH3)-CH (S03K)2, welches beim 
Lósen in W, wieder zerfallt. — Propionaminomethiomaiire CjHgO-NSj entsteht ais
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Di-K-Salz aus neutralem, aminomethionsaurcm K  u. Propionaaureanhydrid bei 60°, 
analog entsteht mit Benzoylehlorid das Di-K-Salz der Benzamtnomeihionsdure C8He*
O-NSo. —  Aus dem Monokaliumsalz der Aininomethionsaure u. KCNO in W. bildet 
sieli das Di-K-Salz der Hamstoffmethionsaure C2H cOTN2S2, die aus dem K-Salz mit 
HC104 entsteht, sehwach liygroskop. Nadeln, die mit 211,0 krystallisieren. —  Carb- 
oxdthylaminornethionsdure C4H0OsN S2, Krystalle, die 2 H 20  enthalten, wird m it HC104 
aus dem D i-K -Salz erhalten, das aus Chlorameisensaureathylester u. neutralem Kalium- 
aminomethionat entsteht. Dsa K-Salz reagiert mit wss. NH40 H  nicht, es bildet sich 
kein Harnstoffderiv.; i?a-Salz ( +  2IŁO); 2'Z-Salz. — Carboxypropylaininomełhionsaure 
CEHn OsN S2 entsteht analog; if-Salz. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 51 ([4] 13). 
769—74. 15/7. 1932. Groningen, Univ.) S to  lpp.

H. J. Backer, D ie Mercaptomethionsaure. Vf. stellte fest, daB die Mcrcaplo- 
methantrisulfosdurc von R a t iik e  (Ber. dtsch. chem. Ges. 3 [1870]. 858) kein Mercaptan 
von der Formel SH -C (S03H)3, sondeni eine Saure CH(S20 3H )(S03H)2 ist (vgl. C. 1931.
I. 2739). Aus dereń K-Salz entsteht durch A gN 03 (vgl. A lb r e c h t ,  L ieb ig s  Ann. 
Chem. 161 [1872], 134) ein K-Ag-Doppelsalz, welches unter Bldg. von H2SO., u. der 
gesuchten Mercaptomethionsaure zerfiillt, indem die Thioschwefelsauregruppe hydroly- 
siert wird.

CH(S20 3K )(S03K)2 +  2A gN 03 - f  H20  — >- 2K N 03 +  H2S 0 4 +  CH(SK)(SO?Ag), 
Die Saure enthalt zwei starlce u. eine schwache Sauregruppe. Bei der Titration mit 
Methylorange wirkt sie 2-bas., mit Phenolphthalein 3-bas., mit Thymolblau tritt ein 
Farbumschlag rot—gelb (2-bas.)—blau (3-bas.) ein. Die selcundaren Salze sind 1., die 
tertiaren des Ag, Tl, Ba u. Pb sind swl. Die Salze mit 2 Atomen Ag u. 1 Atom K, 
Na oder N U , sind unl., von den Formeln CH(SK)(S03Ag)2 u. CH(SAg)(S03A g)(S03K) 
halt Vf. die letztere fiir walirscheinlicher, da sie die Unloslichkeit besser erklart. Die 
Osydation des K-Salzes mit Br oder Cl liefert das K-Salz der Methantrisulfosćiurc, die 
Oxydation mit H20 2, H N 0 2 u. HJInO., geht weiter bis zur H 2S 0 4, mit Jod entsteht 
eine neue Substanz. Mit Ferrisalzen gibt die Mercaptomethionsaure eine charakterist. 
blaue Fiirbung, die schnell wieder verschwindet. Die Rk. konnte auf der Bldg. eines 
Eisenkomplessalzes einer Sulfensiiure berulien, die naeh

R- SH +  2FeCl3 +  H 20  — R- SOH +  2FeCl2 +  2HC1 
entstehen konnte u. durch Rk. mit noch vorhandener Mercaptomethionsaure wieder 
zerstort wird. R- SOH - f  R - S H — > H20  +  2RS. Die Rk. findet zwischen iiqui- 
molekularen Mengen der Saure u. FeCl3 statt.

V o r s u c h e. Mercaplomethionsaure C H ,06S3 entsteht ais unl. Mono-K-di-Ag- 
Salz aus AgNO, u. dem K-Salz der Thioschwefelmethionsaure in W.; es wird in das 
tertiare Ba-Salz iibergefiihrt, welches mit H 2S 0 4 zers. wird. Die Saure wird durch 
Yakuumdest. isoliert: hygroskop. Krystalle mit 2 Moll. W., F. 94— 95°. Sekundare 
Salze-. K -Salz durch Neutralisieren der Saure mit KOH u. Methylorange, analog das 
Ba-Salz. —  Tertiare Salze: durch Neutralisieren in Ggw. von Phenolphthalein, K - u. 
Tl-Salz; Ag-Salz ( +  2H20 ) aus der Saure u. A gN 03, unl. Nd. wird durch Erwarmen 
in W. schwarz; Ba-Salz ( +  8H 20 ); Pb-Salz ( +  8H ,0); Stryclininsalz CH4OeS3- 
3C21H 220 2N2-6H20  unl. Nd. aus dem Di-K-Salz u. Strychninacctat; Mono-K-di-Ag- u. 
Mmio-NHĄ-di-Ag-Salz krystallisieren m it 1 H 20 . (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 51 
([4] 13). 775— 82. 15/7. 1932. Groningen, Univ.) S to lp p .

R. C. Menzies und E. R. Wiltshire, Die Anwendung von Thalliumverbindungen in  
der organischm Chemie. VII.  Chelalringe. (VI. vgl. C. 1931. II. 2717.) Die von M organ' 
(C. 1921- III. 25) angenommene eycl. Struktur innerkomplexer sogen. „Chelat“ -Verbb. 
ist von B a w x  (C. 1932. II. 1891) durch die Fcststellung der Abwesenheit von OH- 
Banden im Ultrarotspektrum des enolisierten Acetylacetons u. a. tautomerer Sub- 
stanzen erhartet worden. Die cycl. Verbb. zeigen einen niedrigen F. u. gróBere Lóslich- 
keit in organ. Losungsmm. Wahrend die Alkaliverbb. des Acetylacetons infolge In- 
stabilitat des einzigen Chelatringes unbestandig sind, erwiesen sich die Thallium-, 
DinielhyUhalliu?n-, Diathylthallium-, Dipropylthallium- u. Dibulyllhalliumverbb. ais viel 
bestandiger. Das letztere ahnelt sclion den Cu- u. Be-Acetylaeetonaten. Die Verbb. 
lasscn sich in 80°/oig- A. mit 0,2-n. H2SO., in Ggw. yon Methylrot glatt titrieren. Ahnlich 
wie die M ethylester (vgl. M a lk ix , C. 1931. I. 1590) zeigen auch die cycl. Dimethyl- 
thalliumvcrhh. anomal holie FF. Der Ersatz yon Melhyl- durch Athylgrnppen am 
C-Atom des Diketons hat einen groBeren EinfluB auf den F., ais der entsprechende 
Ersatz am Tl, da die Verbb. I niedriger schmelzen, ais dio isomeren Verbb. II.

V e r s u c h e .  Die Darst. der neuen Verbb. erfolgto durch Zusammengeben von



4 4 D . Or g a n is c h e  Ch e m ie . 1 9 3 3 .  I .

CH OH
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iC • CjH6 H3C-C
O

,C-CH3
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-Tl-
CnHvn + i CnH,n+i Cn + iH2n+s Cn+iHsn+3

T10C2H5 (aus HCÓOT1, vgl. C. 1930. II. 2759) oder Dialkyllhalliumdthylat (aus Dialkyl- 
thalliumhalogeniden u. T10C2H5 in Bzl.) mit dem entspreehenden Diketon in PAe. 
oder Bzl. Die Prodd. lassen sich sublimieren u. aus Hexan umkrystallisieren. Acetyl- 
acetonverbb.: des Dipropylthalliums, CUH210 2T1 (II), F. 181°; des Dibułylthalliums, 
CI3H 250 2T1 (II), F. 138— 139°. Dipropi<mylmethanverbb.: des Thalliums, C-Hn 0 2Tl, 
F. 70°; des Dimethylthalliums, C9H ]70 2T1, F. 121°; des Diathylthalliums, Cn H210 2Tl (I), 
F. 116°; des Dipropylthalliums, C13H 250 2T1 (I), F. 89°. Propionylacetoiwerbb.: des 
Dimethylthalliums, CSH 150 2T1, F. 162°; des Diałhylłhalliums, C10H 19O2Tl, F. 147°. 
(J . chem. Soc. London 1932. 2604—06. Okt. Bristol, Univ.) B e r s i n .

F. Dupró La Tour, Rontgenuntersuchung iiber den Polymorphismus der normalen 
gesdttigten Sduren der Fettsaurereihe. Ausfiihrlicher Bericht iiber die C. 1930. II. 2103; 
1931. I. 893; II. 2107; 1932. I. 2309 referierten Arbeiten. (Ann. Physiąue [10] 18.

Maurice Vossen, Beilrag zur Kenntnis der ungesattigten Amidę,. Die Amidę wurden 
aus den entspreehenden Nitrilen ( Y e r m e u l e n  u . A d r i a e n s ,  C. 1930. I. 3545) durch 
mehrmonatige Einw. von konz. H 2S 0 4 bei gewohnlicher Temp. dargestellt. cis-cc- 
Methyl-fi-dthylacrylsaureamid, Nadeln, F. 94°. trans-a-Methyl-p-ałhylacrylsaureamid, 
Blattehen, F. 82°, in Bzl. viel schwerer 1. ais das cis-Isomere. a-Propylacrylsaureamid, 
Nadeln, F. 63°. Dio Amidc zcigen bei ultravioletter Belichtung in Aeetonlsg. keine 
Isomerisierung. (Buli. Soc. chim. Belgiąue 41. 331— 32. Juli 1932. Lowen, Univ.) O g .

P. Bruylants, Einige Bemerkungen zu einer Mitteilung der Herren Letch und 
Linstead iiber die Bulennitrile und Hexennitrile. (Vgl. C. 1932. I. 2014.) Die Angabe 
von L e t c h  u . L i n s t e a d  (C. 1932. I. 2451), daB das bromometr. Verf. yon H e im  
(C. 1931. I. 1272) zur Best. von /?,»/- neben a,/?-ungesatt. Nitrilen ungenau ist, wird 
bestritten. Ebenso ist es unzutreffend, daB das von BRUYLANTS u . M in eT T I (C. 1931. 
I. 1272) beschriebene trans-a,/9-Isohexcnnitril nicht rein gewesen sein soli. Dio Darst. 
von ungesatt. Nitrilen durch Dest. von Alkylideneyanessigsauren liefert stets Gemische 
von Isomeren. Vf. nimmt daher auf Grund unveróffentlichter Verss. von FONTETN an, 
dafl das /?,y-Hexennitril u. das /?,y-Isohexennitril von LETCH u . L i x s t e a d  nicht rein 
gewesen sind, sondern noeh etwas a,/?-Nitril enthalten haben. SehlieBlieh ist es nicht zu 
erklaren, warum LETCH u . L i x s t e a d  Cyanessigsaure mit n-Valeraldehyd nicht, mit 
Butyraldehyd nur zu einem kleinen Teil umsetzen konnten. —  Propylidencyanessigsaure, 
aus Propionaldehyd u . Cyanessigsaure, F . 87,6—88,6°. Gibt bei 190—210° p,y-Penłen- 
nitril, Kp. 146,6— 147°. —  Vf. gibt ferner einleitende Bemerkungen zu den naehstehend 
referierten Yerss. seiner IMitarbeiter. (B u li. Soc. chim. Belgiąue 41. 309— 13. Juli 
1932.) O s t e r t a g .

J. Baerts, Das (l,y-Isohexennitril. (Vgl. vorst. Ref.) Zur Darst. von y-M ethyl-$,y- 
pentennitril {(},y-Isohexennitril) (CH3)2C : CH ■ CH, • CN laBt man ein Gemisch von  
gleichen Moll. Isobutyraldehyd, Cyanessigsaure u. Pyridin 4 Tage stehen, erhitzt zur 
Abspaltung von C 02 ca. 60 Stdn. auf dem W.-Bad u. dest. Da gleichzeitig die beiden 
stereoisomeren a-Nitrile entstehen, erhalt man erst nach sehr haufigem Fraktionieren 
ein reines Prod. mit Kp. 167— 168°, Kp,20 64,6— 65,6°, D .204 0,84858, naa0 =  1,43250, 
n D20 =  1,43 4 88, n / 0 =  1,44229, Bromzahl 98,8% (H e i m ). (Buli. Soc. chim. Belgiąue 
41. 314— 17. Juli 1932.) O s t e r t a g .

A .D ew a e l, Uber die Hexennitrile. (Vgl. yorst. Reff.) Butyraldehyd liefert, mit
je 1 Mol Cyanessigsaure u. Pyridin 4 Tage bei gewohnlicher Temp. aufbewahrt u. 1 Tag 
auf 40—50° erwarmt, cis- u. trans-oc,/?-Hexennitril u. /?,“/-Hexennitril; aus 120 g Cyan
essigsaure, 100 g Butyraldehyd u. 1 g Piperidin erhalt man bei 4-tagigem Aufbewahren, 
12-std. Erhitzen auf dem W.-Bad u. nachfolgender Dest. /?,>>- u. trans-a,/?-Hexennitril, 
aber kein cis-a,/J-Hexennitril. cis-a,fi-Hexennitril, K p.,5lj 149— 150°, nu21 =  1,43177. 
Bromzahl 1%. trans-a.,f}-Hexennitril, Kp.752 164—165°. Bromzahl 2%- (Buli. Soc.
chim. Belgiąue 4 1 . 318— 19. Juli 1932.) " Os t e r t a g .

G. Heim, Die Kondensation von Cyanessigsaure mit Acetaldehyd. (Vgl. yorst. Reff.)

199—284. Okt, 1932.) S k a l i k s .
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Vf. erliielt bei Umsetzung von CH3-CHO mit NC-CH2-C02H u. naekfolgender COa- 
Abspaltung dio crwarteten ungesatt. Nitrile nur in ca. 10°/0ig. Ausbeute (C. 1931. II. 
836). Eino nahere Unters. ergab, daB man boi der Dest. des Rk.-Prod. unter 14 mm 
Druck neben groBen Mengen eines pechartigen Riickstandes Dicrotonsdurcdinilril 
C8H10N 2 (Kp-H 130— 132°) u. fi-Methylglutarsaurcimid C0HsO2N  (Krystalle aus Bzl.; 
F. 145— 147°) erhalt. Dicrotonsaureimid wurde aus einer das Nitril enthaltenden 
Fraktion (Kp.u  120— 122°) beim Yerseifen mit konz. HC1 erhalten. Krystalle aus A., 
F. 147—148°. Dicrotonsdure, durch Verseifung des Nitrils mit NaOH. Krystalle aus 
Bzl., F. 127,5— 128,5°. fi-Methylglutarsaure, aus dem Imid mit KOH. F. 85— 87° 
(aus Bzl.). Anhydrid, F. 45— 46°. (Buli. Soc. chim. Belgiąue 41. 320—23. Juli 
1932.) OSTERTAG.

A. Dewael, Ober das Dimere des Pentennitrils. (Vgl. vorst. Reff.) Aus den 
hóhersd. Nebenprodd. von der Darst. des Pentennitrils aus Cyanessigsśiure u. Propion- 
aldehyd nach B r u y l a n t s  u . I m o u d s k y  (C. 1932. I .  2014) isolierte Vf. das dimere 
Pentennilńl C2II5 • C H : C(CN) ■ CH(C2H5) • CH, • CN (I). Dieses wurde nicht rein erhalten 
(Kp.10 150°, D.20j 0,9374); es gibt beim Erhitzen mit konz. NaOH auf dem W.-Bad 
NH3 ab u. geht offenbar in ein imkrystallisierbares Anhydrid iiber; dampft man dieses 
wiederholt mit iiberschussiger NH3 ab, so erhalt man das Monoamid C10H n O3N  (Kry
stalle aus verd. A ., F. 175°), das bei Behandlung mit konz. NaOH die 1 entsprechcnde 
Dicarbonsdure GwHwOl liefert. Krystalle, F. 85— 86°. Die Dicarbonsaure gibt mit 
alkal. KMnO., Athylbenisteinsaure, F. 97— 98°. (Buli. Soc. chim. Belgiąue 41. 324— 26. 
Juli 1932.) OSTERTAG.

G. Festraete, Das fl-Propylcrolonsaurenitril. (Vgl. vorst. Reff.) B r u y l a n t s  
(C. 1932. I. 803) erhiclt das /J-Athylcrotonsaurenitril aus a-Oxy-/5-a.thylbutyronitril in 
zwei Formen, aus /J-Oxy-/?-a.thylbutyronitril nur in einer (trans-) Form. Vf. konnte 
das nachsthohere Homologe nur vom /5-Oxy-/?-propylbutyronitril aus darstellen u. 
erhielt es in einer einzigen Modifikation, dio die Eigg. eines trans-Isomeren zeigt. Die 
Darst. aus a-Oxy-/?-propylbutyronitriI war nicht moglich, weil alle Verss. zur Darst. 
des ais Ausgangsmaterial notigen 2-Methylpentanals-( 1) fehlschlugen. — 2-Mełhyl- 
pentanol-(l), aus sek.-Amyl-MgBr u. TrioxjTnethylen. Kp.75; 146— 146,5°. Daneben 
entsteht 4,5-Dimełhyloctan (?) (Kp.,67 146— 146,5°) u. ein Prod. vom Kp. 234— 235°, 
vielleicht Formal des Jlethylpentanols. Oxydation des Alkohols mit Cr03 liefert nicht 
den Aldehyd, sondern Melhylpropylessigsdure. Bei der katalyt. Osydation nach 
M o it r e u  u. M ig n o n a c  entstehen Methylpropylketon (Semicarbazon, F. 103— 104°) u. 
der Ather des Methylpentanols. —  (3-Ozy-(j-propylbutyronilril, durch Umsetzung von 
Chloraceton mit n-C3H7-MgBr u. Einw. von KCN auf den entstandenen Alkohol 
C3H; -C(CH3)(0H)-CH2C1. K p.10 112,5— 113°. Liefert bei der Dest. m it einigen Tropfen 
konz. H2S 0 4 P-Propylerotonsdurenitril, das nach Abtrennung des /J,y-ungcsatt. Isomeren 
mit Hilfc^ von Br Kp.700 1 78—179°, D .20, 0,8389, na2° =  1,44345, n D2u =  1,44655, 
n,9"° =  1,45475 zeigt. Daraus bei langer Einw. von konz. H 2S 0 4 fj-Propylcrotonsaure- 
amid, F. 44— 45° (aus PAe.). (Buli. Soc. chim. Belgiąue 41. 327—30. Juli 1932.) Oa.

P . Bruylants, Beitrag zur Kennłnis der ungesalłigten N itrile. Das u.-Heptennilril. 
(Vgl. vorst. Reff. u. C. 1932. II. 1284.) Das Nitril wurde durch Abspaltung von W. aus 
Capronaldehydcyanliydrin in zwei stereoisomeren Formen erhalten. n-Capronaldehyd, 
aus n-IIexanol durch katalvt. Oxydation nach M o u reu  u . MlGNONAC (C. 1921. I. 853) 
bei 295—305°. Kp.700)0 1 28,0— 128,2°, D .2°4 0,813 92, n a2° =  1,401 70, nD=° =  1,403 90, 
n020 =  1,409 14. Gibt ein azeotrop. Gcmisch mit ca. 25% W., Kp.758 90,6°. Gapron- 
aldehydcyanhydrin, Darst. nach U l t e e .  K p.12 126— 127°. Liefert bei Einw. yon P20 3 
ein Gemisch von Nitrilen, aus dem man nach Entfernung des /},y-ungesatt. Isomeren 
mit Hilfe yon Brom cis- u. trans-a-Heptennitril erhalt. cis-u-Hepłennitril, K p -61171 
bis 172°, D .2°4 0,825 62, n a2° =  1,433 66, nD2° =  1,436 60, n / °  =  1,444 19, Bromzahl
0,4%. trans-a-Heptennitril, Kp.75„ 186,6— 187,4°, D .2°4 0,826 19, n a2° =  1,436 99, 
iid20 =  1,439 91, njj20 =  1,447 68, Bromzahl 0,8%. Aus den Nitrilen durch mehr- 
monatige Einw. von konz. H2SO, cis-a.-Heptensaureamid, F . 74— 74,4°, u. trans-a-IIepteii- 
sdureamid, F. 124— 124,6° (aus Bzl.). (Buli. Soc. chim. Belgiąue 41. 333— 36. Juli 1932. 
Lówen, Univ.) OSTERTAG.

Marie Orłowa und A. Morosow, Hydrate der d-Weinmure. Bei schnellem Ab- 
kiihlen auf niedrige Temp. (— 40°) kann die d-Weinsaure mehrere Hydrate bilden. 
Es wurden festgesteUt; C4H 00 6-20 H 20 , C4H0O„-10 H 20 , C4H 8O0-7 H 3O, 3C 4H 0O6- 
ILO u . 2 C4H 0O0-3 H20 . Die ersten 3 Hydrate zerflieBen bei gewohnlicher Temp.,
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dio 2 letzten sind bestandiger. Die in der Kalte gewaclisenen Krystalle zoigen tafel- 
artige Formen. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., KristaUphysik, Kristallchem. [Abt. A. 
d. Z. Kristallogr., Mineralog., Petrogr.] 83. 150— 52. Juli 1932. Ornsk.) H u n i g e r .

Adolf Muller und Paul Krauss, Synthc.se der e-Amino-n-heptylsaure. Diese 
Saure wurde, analog der y-Amino-n-capronsaure (C. 1 9 3 1 . II. 1429), durch Red. des 
e-Keto-n-heplylsaurephenylhydrazons synthctisiert. Dio schon bekannte e-Kelo-n- 
heplylsdure wurde nach einem nouen Verf., namlich durch Kondensation des Adipin- 
sauremonoathylesterchlorids mit Na-Malonester usw., dargestellt; der Adipinsaure- 
monoathylester ist nach FoU R N EA U  u. Sa b e t a y  (C. 1 9 2 8 -  II. 2002) leicht zugiinglich. 
e-Amino-n-lieptylsaure, CH3 • CH(NH=) • [CH„], • C O Ji, anhydrisiert sieh beim Erhitzen
zum Laclam, NH-CH(CH3)-[C H 2]4-CO, u. wird aus diesem durch Hydrolyse leicht 
zuriickgewonnen. Ober die Red. des Lactams vgl. nachst. Ref.

V o r s u c li e. e-Kelo-n-heptylsaure, C-H120 3. 26,4 g Na in 800 ccm Toluol pulyern, 
weitere 1600 ccm Toluol u. 202 g Malonoster zugeben, sofort kiililen, nach ca. 2 Tagen 
unter Ktihlung 200 g Adipinsauremonoathylesterchlorid (mit SOCl2 dargestellt) tropfen- 
weise einruhren, nach langerem Stohen 1 Stde. im sd. W.-Bad erhitzen. Im  Seheide- 
trichter m it HC1 ansauern, trennen, Toluol mit Dampf abdest., aus der wss. Schicht 
20°/oig. HC1 boreiten u. mit dieser das Ol 4 Stdn. kochen, Fliiehtiges im Vakuum abdest., 
Ruekstand mit wenig W. yerreiben, Filtrat von der wl. Adipinsiiure im Vakuum ver- 
dampfen. Kp.9 166— 167°, F. 33° (korr.). Ausbeute ca. 75 g. Semicarbazon, F . 142 bis 
143° (korr.). Semicarbazon des Alhyleslers, C10H19O3N3, F. 108,3° (korr.). —  Phenyl- 
hydrazon, C13H 180 2N 2. Durch Schiitteln der wss. Lsg. mit Phenylhydrazin. Aus PAe.- 
Bzl. (2: 1) hellgelb, F". ea. 67°, zersetzlieh. —  e-Amino-n-heptylsaure, C,H150 2N . Voriges 
(roh) in wss. A. mit amalgamiertem Al ca. 90 Stdn. schiitteln, aus Filtrat A. im Vakuum 
abdest., Anilin mit A. entfernen u. verdampfen. Aus W.-A. ( 1 : 4 ) +  Aceton farbloses 
Pulver, F. ca. 188° (Zers.), U. in W. (neutral), sonst fast unl. Hydrochlorid, C7H 160 2NC1, 
aus A. +  A. krystallin, F. 131° (korr.). Ohloroplatinat, C14H32O4N 2Cl0Pt, aus A. +  A-» 
Zers. 183°. N-Benzoylderiv., C14H190 3N , F. 92,5° (korr.); dessen Methylester, F . 68° 
(korr.). N-Benzolsulfonylderiv., Cł3H 190 4N S, aus W., F. 100° (korr.). — Laclam  oder 
7-Keto-2-methylhezamethylenimin, C7H13ON. Durch Erhitzen der Saure; bei 258— 261° 
dest. Fl. erstarrt sofort. Kp.15 142— 145°, aus PAe., F. 90— 90,5° (korr.), 11. in W. 
(neutral). Durch 4-std. Erhitzen mit 20%ig. HC1 im Rohr auf 150° wird das Amino- 
siiurehydrochlorid glatt zuriickgebildot. (Mh. Chem. 6 1 . 206— 11. Okt. 1932.) Lb.

Adolf Muller und Paul Krauss, Uber das 2-Mcthylhcxameihylenimin. Durch 
Red. des e-Amino-n-amylmethylketons m it Na u. A. hat Ga b r i e l  (Ber, dtsch. chem.
G es. 4 2  [1909]. 1259) 2-Melhylhexamelhylenimin, NH-CH(CH3)-[CH2]4-ĆH2, erh a lten , 
aber d esson  K o n st . n ic h t  d irek t b ew iesen . E s  w ar n ic h t  gan z  au sg esc lilo ssen , dalB durch  
R in g veren geru n g  geb ild etes a -A th y lp ip orid in  vorlag. V ff. h ab en  in d essen  bew ioson , 
daB dio  GABRIELSche A u ffassu n g  r ieh tig  is t . Z u n ach st h ab en  sie  nach LAt)ENBURf! 
(Ber. d tseh . chem. G es. 4 3  [1910]. 2378) a.-Athylpiperidinhydrochlorid d a rg este llt  u. 
a is v ersch ied en  v o m  Hydrochlorid der GABRIELschen Base befun d on . Der d irekte  
B ew eis w urde w ie  folgt orbracht; 1. D u rch  e in e  neue Syntheso d es 2-Methylhexa- 
m eth y lo n im in s a u s e-A m in o-n -h ep ty lsau relactam  (v o rst. Ref.) d u rch  Red. m it  Na u. A. 
(Ausbeute a llerd in gs sehr gering) u. Identifizierung m it der G ABRIELschen Base durch  
d ie  Hydroehlorido u . N-Bcnzolsulfonylderiw. 2. Durch o x y d a tiv e  Aufspalfcung d es  
auf b eid en  W egen  erh a lten en  N-Benzolsulfonjddoriy. m it  K M n 0 4 zur N-Benzolsulfonyl- 
e-amino-n-heptylsdure (vorst. Ref.). ■—• Der ob igen  Baso analog h a t  GABRIEL d as
2-Phenylhexamethylenimin d a rg este llt  u . d essen  K o n st. a u s A n a log iegru n d en  an- 
genommen. V ff. ze igen , daC d ie  Base v o m  a-Benzylpiperidin  y ersch ied en  is t ;  d ie  
G A BR lE Lsche A u ffassu n g  d u rfte  also au ch  h ier r ieh tig  se in . —  A u s d ie se n  U n terss . 
(y g l. au ch  v o rst. R ef.)  fo lg t, daB d ie  S ieb en rin gb ld g . durch  S u b st itu t io n  in  der C-ICette 
b eg iin stig t  w ird .

V o r s u c h e .  Darst. des a-Athylpiperidins yorbessert. a-Picolin mit der be- 
rechneten Menge 40%ig. Formalin 10— 12 Stdn. auf 120° erhitzt, dann ohne Zusatz 
von Lauge a-Picolin mit W.-Dampf entfernt, W. u. CH20  im Vakuum abdest., Ruek
stand dest. Erhaltenes a-Picolylalkin (Kp.u  115— 117°) lieferte m it HBr u. P, dann 
Zn-Staub u. HC1 nicht «-Athylpyridin, sondern a- V inylpyridin  (Kp. 157—162°), welches 
mit Na u. A. reduziert wurde. a-Athylpiperidinhydrochlorid, F. 182— 182,5° (korr.). —
2-Methylhexamethyleniminhydrochlorid, aus Aceton, F. 200° (korr.). —  N-Benzoyl-2- 
rnethylhezamethy leni min, Kp,13 185— 187°. — a.-Benzylpyridin. Nach T sc h its c ii ib a b in
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u. ItjU M SC H iN  (C. 1916. I I .  146) oder C rook  u . Mc E l v a i n  (C. 1930. II. 3564) her- 
gestelltes Gemisck von a- u. y-Benzylpyridin durck Fraktionieren annahernd trennen, 
ca. 1 g der an a-Verb. reiohsten Fraktion in wenig A. mit etwas weniger ais der be- 
reckneten Menge Pikrinsaure fallen, Nd. aus Aceton umkrystallisieren, derbe Krystalle 
des a-Deriv. von Nadeln des y-Deriv. durch Wascken m it k. Aceton befreien. Sodann 
ganzes Pikratgemisch in wenig h. Aceton losen, bei ca. 22° m it a-Pikrat impfen, nach 
ciniger Zeit ausgefallenes a-Pikrat absaugen. Aus A., F. 141,6° (korr.). Daraus die 
Base mit verd. ŃaOH u. Bzl. —  2-PJienylhexamethylmiminhydrochlorid, F . 210—211° 
(korr.). (Mh. Chem. 01. 212— 18. Okt. 1932.) L i n d e n b a u m .

Adolf Muller und Paul Krauss, U ber die Einwirkung von Alkali au f 6-Brom-n- 
hexylamin und 7-Brom-n-lieptylamin. Nach V. B r a u n  u . Mitarbeitern liefert 6-Brom-n- 
hezylamin, Br- [CH2]<j-NEL> (I), mit Alkali nur sehr wenig Hexamethylenimin, 
[CH2]6>  N H  (III), u. 7-Brom-n-łieplylamin, Br- [CH2],-N H 2 (II), keinc faBbaren Mengen 
von Heptamelhylenimin (IV). Diesen Befunden u. auch den Ergebnissen der Syntheaen 
dieser Basen (C. 1928. I. 1293. 1929. I. 1111. 1931. I. 88) widersprechen die Angaben 
von T a k a m o t o  (C. 1928. I I .  48. 1329), wonack sick bei obigen Rkk. III u. IY ganz glatt 
bilden sollen. Vff. kaben daher die Rkk. erneut untersucht. I  liefert zwar in verd. Lsg. 
bedeutend mehr III ais in konz. Lsg., aber dio Ausbeute ist so gering, wie V. B r a u n  
u. Mitarbeiter angeben. Diese haben ubrigens kem reines III in Handen gehabt. Auch 
Vff. konnten aus II kein IV erkalten. Die Angaben von TAKAMOTO sind also unricktig.
—  Vff. kaben I u. II nach dem Pktkalimidyerf. dargestellt u. fiir die Hydrobromido 
von den Literaturangaben abweichende Eigg. gefunden.

V e r s u c h e. Darst. von l,6-Dioxy- u. l,6-Dibrom-n-hexan, l,7-Dioxy- u. 1,7-Di- 
brom-n-keptan gegen friiker (C. 1927. II. 2664. 1928. I. 1279) verbessert. — 1-Phthal- 
imido-6-brom-n-hexan, C14H10O2NBr. 4 Moll. l,6-Dibrom-n-hexan mit 1 Mol. Phtkal- 
imidkalium 4 Stdn. im Bad von 150— 155° erkitzen, m it W. u. yiel Bzl. schiitteln, Bzl. 
u. Dibromhexan abdest., Ruekstand auf der Masehine mit A. schiitteln, Filtrat ver- 
dampfen. Aus A. (Kobie) sehuppige Krystalle, F. 57° (korr.). In A. unl. Teil ist 
Hexametkylendipktkalimid (C. 1931. II. 1429). —  l-Phthalimido-7-brom-n-heptan, 
C15H180 2NBr. Analog, jedock nicht mit A., sondern mit Lg. sehuttełn. Aus 80%ig. A., 
F. 34° (korr.). —  Heplamethylendiphlhalimid, C23H220 jN 2. In Lg. unl. Teil. Aus A., 
F. 129° (korr.). — 6-Brom-n-hexylaminhydrobromid, CsH15NBr2 (nach I). 1-Phthal- 
imido-6-brom-n-hcxan m it Eg. u. 66°/0ig. HBr (gleiche Voll.) langsam erwiirmen, 
ca. 10 Stdn. auf 160° erkitzen, mit W. aufnehmen, von Phthalsaure absaugen, Fluehtiges 
im Vakuum entfernen, diese Operationen wiederholen. Aus wenig absol. A. +  absol. A., 
in ovakuierter Capillare bei ca. 133° sinternd, F. 142— 143° (korr.), wenig hygroskop., 
iiuBerst 11. in W. — 7-Brom-n-heptylaminhydrobromid, C,H17NBr2 (nach II). Ebenso 
aus l-Phthalimido-7-brom-n-heptan, jedoch bei 170— 180°. Aus absol. A. +  absol. A. 
Krystalle, F. 85—85,5° (korr.), nicht hygroskop., sil. in W. —  Priifung der Angaben 
von TAKAMOTO: Hydrobromid von I mit KOH zers., mit K 2C 03 ausgesalzen u. aus- 
geiithert; nach Absaugen des A. bei Raumtemp. lagerte sich das freio I spontan unter 
Erwarmung in das Hydrobromid von III um. Hydrobromid von I m it iiberschussiger 
KOH in sekr konz. Lsg. zers., im sd. W.-Bad erwarmt, mit KjCOj ausgesalzen, aus- 
geatkert usw .; A.-Ruckstand ging auck bei 360° nicht iiber; abdest. A. lieferto m it HC1 
sehr wenig Hydroohlorid von HI. Gleicher Vers. mit dem Hydrobromid yon II gab 
keine Spur IV. — Hydrobromid von I mit iiberschussiger ca. 2%ig. KOH im sd. W.-Bad 
erhitzt, dann mit A.-Dampf u. scklieBlich mit W.-Dampf dest. Erhalten ca. 6% Uydro- 
chlorid von III, aus Aceton, F . 235— 236°. Daraus das Cliloroplatinat, C12H 28N2CLPt, 
aus W., Zers. 197° (korr.), ubereinstimmend m it friiherem Befund (C. 1928. I. 1293), 
abweichend von v. B r a u n  u. T ak am oto  (1 Mol. Krystallwasser, F . 148— 149°). — 
Gleicher Vers. m it dem Hydrobromid von II ergab kein Resultat. (Mh. Chem. 61. 
219—28. Okt. 1932. Wien, Univ.) L indenbaum .

C. N. Riiber, t)ber die Modifikaiionen der Zucker. (Vgl. C. 1932. n . 3584.) Zu- 
sammenfassende Darst. der Forsekungsergebnisso des Vf. (Tidskr. Kemi Bergvaes. 12. 
227— 44. Okt. 1932.) Oh l e .

F . Valentin, Ober eine neue Anhydrogalaktose. Bisher war an Anhydrozuckern 
der Galaktose nur das a- u. /?-Galaktosan von PlCTET (C. 1928. I. 1931) bekannt. 
Vf. synthetisiert das Analogon der 3,6-Anhydroglucose v o n  F is c h e r  u . Za c h  (C.1912.
I. 999), u. zwar dureh die bei der Abspaltung von HBr aus dem G-Bromhydrin des 
a.-Methylgalaklosids erfolgende ltingsehlieBung. Schema:
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Die Br-Abspaltung kann in 2 Richtungen erfoigen: 1. Bldg. einer Doppelbindung 
zwischen den C-Atomen 5 u. 6, 2. Bldg. eines O-Ringes. 1 ist auszuschlieBen, da das 
Rk.-Prod. kein Halogen addiert. Fiir den RingschluB stehen dio Stellungen 1, 2, 3 u . 4 
zur Verfugung. 1 u. 2 kommen nicht in Betracht, da die Anhydrogalaktose sowohl 
FEHLINGsche Lsg. reduziert wie auch ein Osazon liefert. 4 scheidet aus ster. Griinden 
aus, so daB nur noch der 3,6-Ring fiir die neue Verb. (IV) in Betracht kommt. —  Der 
freio Anhydrozucker fiirbt in wss. Lsg. ahnlich den gewóhnlichen Aldehyden fu eh sin -  
seh w eflige  Siiure innerhalb weniger Sekunden. Die w ss. Lsg. zeigt Mutarotation. 
Vf. nimmt an, daB es sieh hierbei nicht um Einstellung eines Gleichgewichtes zwischen 
der a- u. /J-Form handelt, sondern daB der 1,5-Ring geoffnet wird ohne sich wieder 
neu zu sehlieBen. Anfangs- u. Enddreliwert entsprechen demnaeh der Anhydro- 
galaktose (IV) bzw. dem Aldehydzucker (V).

V e r s u e h e .  2,3,4-Triacetyl-6-trityl-u.-v\ethylgalaktosid, C32HM0 9 (II). a-Methyl- 
galaktosidmonohydrat wird bei 112° entwassert, in iiblicher Weise trityliert u. die 
Rk.-Fl. mit Essigsaureanliydrid yersetzt; nach 2 Tagen bei 20° ist die Aeetylierung 
becndet. Aus MethanolKrystalle, F. 179— 181°, 1. in Bzn. u. A., [<x]d =  + 5 6 °  {Bzn.). —  
a -Melhylgalaktosid-G-bromliydrin, C7Hl30 6Br (IH) entsteht aus dem Vorigen durch 
Ersatz des Tritylrestes durch Br mittels PBr5 u. darauffolgende Abspaltung der Acetyl - 
gruppen mit N H 3. Aus W. groBe Krystalle, [ k ] d  =  + 157° (W.). —• 3,6-Anhydro-a.- 
methylgalaklosid, C.H120 5. Auf eine konz. wss. Lsg. von 8 g a-Methylgalaktosid-6- 
bromhydrin liiBt man eine konz. wss. Lsg. yon Ba(OH)2 2 Stdn. einwirken. Nach 
Entfernung yon Ba" durch C 02 u. von Br’ dureh Ag2C 03 scheidet sich der Anhydro
zucker bei langsamem Eindunsten in langen Nadeln aus. Aus Athylacetat umkrj'- 
stallisiert, F. 141-— 142°. [oc]d =  + 84,2° (W.). Daraus mit l° /0ig. H2S 0 4 3,6-Anhydro- 
galaklose (IV); bisher nur ais Sirup erhalten. Weder Phenylhydrazin noeh Methyl- 
phenylhydrazin bewirken Fallung, yermutlich sind die Hydrazone sehr 11. [<x] d =  + 38 ,6°  
(W. nach 0 Min., extrapoliert aus der Mutarotationskurye. [ k ] d  =  + 27 ,2° [Endwert]). 
—  Phenylosazon der 3,6-Anhydrogalaklose, ClgH 20O3N4. Feine gelbe Nadeln, F . 215°. 
(unter Zers.), [a]n =  + 48 ,2° (Methanol). (Coli. Trav. chim. Tcliecoslovaquie 4 . 3G4— 75. 
Juli/A ug. 1932. Prag, Inst. d. organ. Chemie.) D z i e n g e l .

J. Minsaas, Ober die Mutarotation der Fucose. Die aus W. oder A. krystallisierto 
Fueose besteht aus einem Gemisch versehiedener desmotroper Modifiliationen, dereń 
Anfangsdrehungen von [a]o'-° =  — 158° bis [a]n2“ =  — 111° schwanken. Im Gleich- 
gewicht [a]D20 =  — 76,4°. Zwischen Konz. u. D. der wss. Gleichgewichtslsg. der Fucose 
besteht die Beziehung: c =  a z +  b z2 (c =  Konz., z == Diffcrenz der DD. von Lsg. u. W. 
bei 20°, log a =  2,4641174, log b — 1,5610486), zwischen Konz. u. Breehungsindex: 
nn20 —  v =  0,0014461 9 -c —  0,0000002282 c2 oder abgekurzt: =  0,00144452 c ( v — 
Brechungsindex des W. bei 20° =  1,33300). Dilatometr. Messungen wahrend der Muta- 
rotationsperiode bestatigen die opt. Verschiedenheit der Krystallisate. Die aus W. 
erhaltenen sind gleichartiger ais die aus Alkohol. (Kecueil Trav. chim. Pays-Bas 50  
([4] 12). 424— 32. Trondheim, Techn. Hochsch.) Oh l e .

J. Minsaas, Ober zwei neue Derivate der l-Fucose. II . Mitt. iiber Fucose. (I. vgl. 
yorst. Ref.) Durch Glykosidifizierung mit sd. 0,25%ig. methylalkoh. HC1(48— 120 Stdn.)
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u. Fraktionierung desRk.-Prod. gewannVf. die rcinen<x- u. /?-Methyl-l-fucoside. a-Methyl- 
1-fucosid, C7Hj.,06, ist das schwerer 1. Stercomere. Aus Essigester klcino dreieckigo 
Blattchen, dereń eine Seite stark gezackt u. unregelmaBig ausgebildet ist (Mikrophotcs 
im  Original), vom F. 157,5— 158;5°, [o;]d2° =  — 197,45° (W.; c =  4,8063). Aus den 
Mutterlaugcn Syrup, der allmaklick Krystalle abscheidet. Aus diesen dureh fraktio- 
nierte Krystallisation aus Essigester u. Auslesen der Krystalle das leichter 1. /?-Methyl-l- 
fueosid, Nadelbiischel vom F. 117— 119°, [a]d20 =  +16,04° {W.; c =  1,278). Aus 
diesen Drehungen berechnet Vf. nach dem Vorgange von H u d s o n  fur a-l-Fucose 
[a]D20 =  — 153°, fiir /M-Fuco.se [a]D20 =  — 44°. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 51  
([4] 13). 475—82. 15/5. 1932.) Oh l e .

S. Bezzi, Uber Begleilerscheinungen der Iłohrzuckerhydrolyse. Durch potentiometr. 
Messungen stellt Vf. fest, daB die [H+j von yerd. Siiuren (HC1) durch Zusatz von 
Glucose, Inyertzucker u. Rohrzucker erhoht wird, yom letzten schwacher ais von der 
aquivalenten Menge Invertzucker. Die Erhóhung der [H'1'] ist proportional der Zucker- 
konz. Dadurch erklart sich die Zunahme der Rk.-Geschwindigkeit der Rohrzucker- 
hydrolysc in Abhangigkoit von der Zuckerkonz. Vf. fiihrt dieses Phiinomen auf die 
Hydratation des Zuckers zuriick. Er berechnet aus seinen Messungen, daB pro Mol 
Glucose 6— 10 Mol W. gebunden werden, Zahlen, die von der Zucker- u. HCl-Konz. 
abhangen, fur Rohrzucker berechnen sich 11— 14 Mol Hydratwasscr. (Gazz. chim. 
ital. 62. 745— 55. Juli 1932. Padua, Univ.) O h le .

I. Sakurada, Charaklerisierung von Cellulosepraparalen auf Grund von Losbarkeits- 
•unlerschieden. Vf. hat gezeigt (vgl. C. 1930. II. 2513), daB die Losbarkeit der Cellulose- 
fa sem  in Cu-Amminlsg. von der Faserarchitektur u. von den die Faser in naturlichem 
Zustande durchziehenden Ilautelementen abhangt, u. daB sie durch Reinigung der Faser 
weitgehend erhoht wird. Die friiheren MeBergebnisse werden umgeordnet u. die damals 
erhaltenen S-fórmigen Kurven graph. differenziert, so daB sie jetzt die Anderung der 
Losbarkeit in % pro Anderung der Cu-Konz. um 1 mg Mol/100 ccm zum Ausdruck 
bringen. Bei dieser Anordnung wird diejenige Cu-Konz. durch ein Maximum hervor- 
gehoben, bei der der Hauptanteil der Cellulose in Lsg. geht. Mit fortschreitender 
Reinigung verschiebt sieli das Lósemaximum zu immer niederen Cu-Konzz. Das 
Maximum ist um so lioher u. der ansteigende Ast der Kurve um so steiler, je einheit- 
licher das Praparat ist. (Celluloseehem. 13.153— 55. 9/10.1932. Kioto, „Inst. of Physical 
a . Chemical Research", Abt. Kita.) DziENGEL.

K. HeB, E. Garthe und C. Trogns, Uber Erscheinungen beim, Schmelzen von 
Melhylcellulose. Wird umgefallte Methylcellulose 10— 15 Min. uber den F. (etwa 240°) 
auf 260— 270° erhitzt, so erhiilt man nach dem Abkiihlen braungefiirbto Praparate, die 
die scharfen u. \mveranderten Rontgenintcrferenzen der Methylcellulose zeigen (Ge- 
wichtsyerlust bis zu 20%). Geht man von mit Dimethylsulfat +  NaOH aus mer- 
eerisierten Linters oder Kupferseide dargestellter Methylcellulose aus u. bleibt mit 
der Temp. auf der Schmelztemp., so tritt kein Gewichtsverlust ein; das schwach gelb 
gefarbte Schmelzpraparat (OCH3-Geh. 44— 45%) zeigt ganzlich neuo Interferenzen. 
Dieses Diagramm nennen Vff. „Methylcellulose 111“ . I n  Analogie zu den von D ziE N ’GEL, 
T r o g u s ,  H e s s  (C. 1932. I. 376) an Ccllodextrinacetatcn beobachteten Erscheinungen 
nekmen Vff. an, daB das neue Diagramm von einer Doppclverb. der Methylcellulose 
m it einer noch unbekannten (zuekerartigen) Komponentę stammt. Je nach der Menge 
■dieser Komponente kommt im Rontgenbild nur die neuo Verb. oder Mischinterferenzen 
mit iiberschiissiger Methylcellulose zum Ausdruck. Durch Oberhitzen der Schmelze 
wird die unbekannte Komponento zerstort, so daB nur noch dasMethylcellulosediagramm 
auftritt. Die Schmelzpraparato zeicknen sich alle durch gutes Krystallisations- 
vermogen aus Lsg. aus. (Celluloseehem. 13. 156—57. 9/10. 1932. Kaiser-Wilh.-Inst.
f. Chemie.) D z ie n g e l .

L. F. Hawley und A. Geoffrey Norman, Die. Untzrscheidung der Hemicellulosen. 
Vff. geben einen Oberblick iiber die bisher in den Hemicellulosen gefundenen Sub- 
stanzen u. iiber einige Methoden ihrer Isolierung. Danach lassen sich die Hemicellulosen 
in 2 Gruppen einteilen: 1. Inkrustierende, nicht eng m it der Cellulose verbundene 
Substanzen, die in fast allen Fallen Uronsauren enthalten; 2. direkt eng mit der 
Cellulose Yerbundeno Substanzen ohne Geh. an Uronsaure. Statt der bisherigen Be- 
zeichnung „Hemicellulosen“ sollte fiir Praparate der 1. Gruppe der von CaxdLI.v u. 
S c h r y v e r  yorgesehlagene Ausdruck „Polyuronide", fiir solehe der 2. Gruppe der 
Ausdruck „Cellulosane“ angewandt werden. (Ind. Engng. Chem. 24. 1190— 94. Okt.
1932. Forest Prod. Lab. u. Uniy. Wisconsin.) D zieng el .

XV. 1. 4
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W. W. Hartman und M. R. Brethen, A thyl-N -m etliylcarbam at. Zu einem in einer 
Eis-Salzmischung auf 5° abgekiihlten Gemisch von 186 g einer 33°/0ig. wss. Metliyl- 
aminlsg. u. 300 cem A. werden unter Riihren 217 g Chlorameisensaureathylester u. 
nach Zufiigen etwa der Halfte des Esters eine k. Lsg. von 80 g reinem NaOH in 120 ceni 
W. allmahlich zugegeben. Die Temp. darf nicht uber 5° steigen, Dauer der Zugabo
5 Stdn. bei Eis-Salzkiihlung. Ausbeute 88— 90% an CH3-N H -C 02C2H5. (Organ. 
Syntheses 12. 38— 39. 1932.) B e h r i .e .

W. Lenchold und c. Korssunski, Aufkldrung der Ursaćlien der Nachdunkelung 
des Anilins beim Stehen. Die Verfarbung des Anilina wird auf den Geh. an Phenylen- 
diaininen u. Aminophenolcn, die bei unzweckmaCiger Darst. entstehen, zuriickgefuhrt. 
Die S-haltigen Verunreinigungen (Thiophen, CS2) aus dem Bzl. scheinen keine so groBe 
Rolle zu spielen. (Anilinfarben-Ind. [russ.: Anilinokrassotschnaja Promyschlennost] 
1931- Nr. 11— 12. 28—29.) B e r s i n .

R. B. Sandin, W. V. Drakę und Frank Leger, 2,6-Dijod-4-nilroanilin. Zu 130 g  
p-Nitroanilin in 370 ecm sd. Eg. wird wahrend 30 Minuten unter starkem Riihren eine 
Mischung von 325 g JC1 (erhalten durch Einleiten von trockenem Cl-Gas in 254 g J, 
bis die Gewichtszunahme 71 g betragt) u. 100 cem Eg. zugegeben u. noch 2 Stdn. 
auf dem Wasserbad erliitzt. Ausbeute 78—79% an 2,G-Dijod-4-nitroanilin, F. 243— 245° 
(unkorr.). (Organ. Syntheses 12. 28—29. 1932.) B e h r i ,e .

lo u is  Desvergnes, Untcrsuchungen iiber die bei der Fabrikation des Diphcnylamins 
gebiłdeten und ais Teere bezeichnelen Substanzen. Das nach dem klass. Verf. hergestellte 
roho Diphenylamin wird zur Reinigung im Yakuum fraktioniert u. schlieClich aus A. 
umkrystallisiert. Vf. hat die in der alkoh. Mutterlauge u. dio im Nachlauf der Dest. 
befindlichen Verunreinigungen eingehend untersucht u. folgende Verbb. sicher fest- 
gestellt: Spuren p-Toluidin, 0,035% N-Diphenyl-m-toluidin, 0,02% Acridin, Spuren 
a.-Amincacridin, 0,005% Carbazol, 0,215% nicht krystallisierbares 01. (Cliim. et Ind. 
28. 759— 67. Okt. 1932.) L i n d e n b a u m .

Guido Machek, Uber die Einwirkung von Cyangas au f Phenole. I. Dicyan und 
die drei Dioxybenzole. Wenn sich Cyan den Phenolen gegenuber wie dio Halogene 
verhalten wiirde, so waren Oxynitrilo zu er war ten. Von den 3 Dioxybenzolen reagiert 
jedocli nur Brenzcatechin m it Cyan in diesem Sinne, u. zwar unter Bldg. eines Mono- 
eyanderiv., wclchcs vom Protocatechusaurenitril verschieden u. daher ais das noch un- 
bekannte 2,3-Dioxybenzonitril (3-Cyanbrenzcaiechin) anzuselien ist. Es ist nicht ge- 
lungen, dasselbe zur entsprechenden Carbonsiiuro zu vcrscifen. Sowohl wss. Laugen 
ais aueh alkoh. HC1 spalten das CN ab unter Riickbldg. von Brenzcatechin. Durch 
Acetylierung u. Benzoylierung konnte aueh unter scharfsten Bedingungen nur ein Acyl 
eingefiilirt werden; es ist anzunehmen, daB das mittelstandigo OH unangegriffen bleibt. 
Bei der Metliylierung mit (CH3)2SO,, u. NaOH wurde unter seharferen Bedingungen 
nur Veratrol erhalten. Bei mafiigerer Arbeitsweiso konnte aus dem alkal. Gemisch mit 
A. ein Ol extrahiert werden, welches nach seinem N-Geh. ein Gemisch von Veratrol 
mit ca. 60% 3-Cyanveralrol darstellt® u. bei der Vakuumdest. unter CN-Abspaltung 
ausschlieBlieh Veratrol liefertc. Eine Trennung war unmoglich. Aueh boi der alkal. 
Vcrseifung des Ols wurde das CN abgespalten u. das Veratrol teilweiso zu Guajaeol 
entmethyMert. —  Mit Resorcin u. Hydrochinon liefert Cyan nur aąuimolekulare 
Additionsprodd. Verss., durch ICatalysatoren (Cu, HgO) Kemsubstitution zu erzielen, 
waren erfolglos.

V e r s u c h e. 2,3-Dioxybenzonilril (3-Cyanbrenzcatechin), C7H50 2N. In Lsg. von 
Brenzcatechin in 5 Teilen W. im N-Strom u. unter Eiskiihlung uberschiissiges Cyangas 
geleitet, schlieBlich wss. Lsg. von rotbraunem Ol abgegossen. Dieses erstarrte beim Ver- 
riiliren mit wenig A. Nach Waschen m it A. aus Nitrobenzol Bliittchen, F. unscliarf 
192— 193°, nach Losen in 2%ig. KOH, Aufkochen u. Ansiiuern mit HC1 SpieBe u. 
Nadeln, F. 197— 198°, wl. oder unl. in Bzl., Clilf., CC14, PAe., W. u. Sauren, 1. in Alkalien 
(gelbbraun). jMitFeCl3 vorubergehend blaugrun. —  Acetylderiv., C9H70 3N. Mit sd. Acetyl- 
ehlorid oder sd. Acetanhydrid +  Na-Acetat. Aus A. oder Bzl. Blattchen, F. 182— 184°. 
M il FeClj keine Farbung. — Benzoylderiv., Cl1H90 3N. Mit C0HS-COC1 u. NaOH. Aus 
A. +  W. oder Lg. amorph. Mit FeCl3 keine Farbung. —  Resorcin-Dicyan, CsH60 2N 2. 
Darst. wie oben. Aus viel Bzl., besser Chlf. (Cyangeruch!) Nadelbuschel, bei 88° 
sinternd, F . 92— 94° (Zers.). Wird durch Erwarmen mit W. glatt in dio Komponenten 
gespalten. —  Hydrochinon-Dicyan, CgH80 2N2, aus Bzl. oder Chlf. (Cyangeruch!) Platten, 
F. 120— 121° (Zers.), sonst wie voriges. (Mh. Chem. 61. 87—98. Okt. 1932. Innsbruck, 
Univ.) L i n d e n b a u m .
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C. M. Suter und Harold L. Hansen, Darstellung und keimtotende Eigenschaften 
der p-Oxypheiiylalkylsulfide. Vff. stellten eine Reihe yon Alkylarylsulfiden in An- 
lehnung an bekannte Metlioden dar, indem sie p-Metlioxy- u. p-Atlioxythiophenól mit 
einem Alkylbromid in einer Lsg. von Natriumathylat umsetzten. Es wurden Methyl-, 
Athyl-, n-Propyl-, n-Butyl-, n-Amyl- u. n-He.xyl-p-methoxyphmylsulfid sowie Metliyl- u. 
Athyl-p-athoxyphenylsulfid dargestellt u. z. T. zu Sulfonen oxydierfc. Die Atomrefraktion 
des Schwefels in diesen Verbb. wurde untersucht; sie ist ungewóhnlich groB, da sie 
durch die Ggw. der Methoxy- u. besonders der Athoxygruppe eine Veranderung erfahrt, 
die unregelmiiBig mit der GroBe der am Schwefel sitzenden Alkylgruppe ansteigt. —  
Die dargestellten AlkoxyphenylaIkylsulfide wurden durch Rk. mit HBr in die ent- 
sprechenden Oxyphemylalkylsulfide ubergefiilirt; dio Sulfidbindung wurde hierbei nicht 
angegriffen. Dio Athoxyyerbb. geben geringero Ausbeute an Oxyphenylsulfid ais die 
Methoxyderivy. Es wurden Methyl-, A tliyl-, n-Propyl-, n-Butyl-, n-Amyl- u. n-Ilexyl-p- 
oxyphenylsulfid dargestellt. Ein Vers., p-Oxyphenyl-n-butylsulfid aus diazotiertem 
p-Aminophenol u. dem Na-Salz von But&nthiol-l darzustellen, hatte kcinen Erfolg. 
Die keimtotenden Eigg. der p-Oxyphenylalkylsulfide sind gegen Bac. typhosus am 
groBten bei den n-Butyl- u. n-Am ylderiw ., gegen Stapli. aureus am gróBten boi der 
n-Hexylverb. Die Sulfide sind starker wirksam ais die entspreehenden 0-Verbb.

V e r s u e h e .  p-Mełhozyphenyl-n-propylsulfid C10H ||O S aus p-Methoxythio- 
phenol u. einem ObersehuB yon n-Propylbromid in Na-Athylat. Kp.s 110—111°, 
d2b., =  1,0424, nn25 =  1,5545. Analog wurden erhalten: p-Methoxyphenyl-n-butyl- 
sulfid  Cu HleOS, Kp.s 119— 122°, d254 =  1,0303, nu!S =  1,5445; p-Metlioxyphenyl-n- 
amylsulfid C12H1BOS, Kp.5 124— 127°, <2254 =  1,0149, no25 =  1,53 80; p-M ethoxyphmyl- 
n-hexijlsulfid C13H20OS, Kp.5 138— 141°, d =  0,9975, n D25 == 1,5315; p-Athoxy- 
phenylmethylsulfid C9H 12OS, F . 19—20°, Kp.s 98—100°, d~ \ =  1,0693, n D25 =  1,5618; 
p-Athoxyphenyldthylsuljid C^H^OS, K p.6 110—112°. —  Dio Sulfide lassen sich durch 
Oxydation mit 30% II20 2 in Eg. in die entspreehenden Sulfone iiberfuhren. —  p-Meth- 
oxyphenylmetliylsulfon C8H10O3S, Krystalle aus h. W., P. 119— 120°; p-Methoxyphenyl- 
athylsulfcm C9H ,20 3S, Krystalle aus verd. A., P. 55—56°; p-Athoxyphenylmethylsulfon 
C9H]20 3S, Krystalle aus h. W., E. 89— 89,5°. — Die Alkoxyphenylalkylsulfide wurden 
durch Umsetzung mit HBr in Eg. in dio Oxyphenylverbb. ubergefiihrt. —  Alkyl-p- 
oxyphm ylm lfide: Methyl C,HsOS, P . 83—84°; A thyl C8H10OS, F. 39—41°; n-Propyl 
C9H 12OS, F . 33—33,5°; n-Butyl C^H^OS, F . 36—37°; n-Am yl Cu H,„OS, F. 55— 56°; 
n-IIexyl C12H 1ROS, F . 58— 59°. (J. Amer. chem. Soc. 5 4 . 4100— 04. Okt. 1932. Evan- 
ston, Illinois, Northwestern Univ.) STO l i t .

Ellis Miller und R. R. Read, Die keimtotende Wirkung von Alkylthioathem. 
Vff. stellten die Methyl-, Athyl-, n-Propyl-, n-Butyl-, n-Amyl-, n-Hexyl-, Isopropyl-, 
Isobutyl-, Isoamyl- u. Benzylthioather des Phenols yon der Formel RS-CjHjOH dar u. 
priiften ihre keimtótendo Wrkg. Diese wachst mit der GróBo der Alkylgruppe, ahnlich 
wie bei den Alkylphenolen, Alkylresorcinen u. den Alkyliithern des Hydrochinons 
(vgl. Ę l a b m a n n , Ga Ty a s  u .  S h t e r n o v , C. 1 9 3 2 . II. 2045), ist aber fur eino gegebeno 
Alkylgruppe, groBer ais boi diesen D eriw . u. beim Amylderiy. am groflten. Bei hóheren 
Versuchstempp. liegt dio maximale Wrkg. bei den hoheren Gliedern der Rcihe. Die 
Isoalkylather sind weniger wirksam ais die n. D eriw . Vermutlich sind die O-Ather 
des Thiophenols viel weniger wirksam ais die entspreehenden S-Ather des Phenols, 
(J. Amer. chem. Soc. 5 4 . 4113. Okt. 1932. Philadelphia, Pa., Chem. Lab. Sharp a. 
Dohme.) S to lp p .

G. M. Bennett und E. V. Bell, 2,4-Dinitrobenzaldehyd. (Vgl. B e n n e t t  u . P e a t t ,
C. 1 9 2 9 . II. 2323.) Zu einer Lsg. von 300 g techn. Dimethylanilin in 1050 ccm konz. 
HC1, die durch Zugaben yon zerklcinertem Eis auf 5° abgekuhlt ist, wird unterhalb 
yon 8° wiihrend einer Stundo eino Lsg. von 180 g N aN 02 in 300 ccm W. unter Ruhren 
zugegeben. Ausbeute 370—410 g (89— 90%) p-NO • C6H4 ■ N(CH3)2, HC1. —  330 g  
dieses p-Nitrosodimethylanilinhydroehlorids, gel. mit 100 g wasserfreiem Na2C03 in
1,5 1 95%ig. A., worden durch 5-std. RiickfluBkoohen unter Ruhren mit 300 g 2,4-Di- 
nitrotoluol kondensiert, das entstandene (CH3)2N-CcH ,- N : CH-C6H3(N 0 2)2 ab- 
gesehieden, in wss. HC1 gel. u. durch Einleiten von Wasserdampf hydrolysiert. Aus
beute 79— 104 g (24— 32%) an 2,4-Dinitrobe.nzaldehyd, F. 69— 71°. (Organ. Syntheses
1 2 . 30—32. 1932.) B e h r l e .

R. Ciusa und G. Ottolino, U ber die basischen Eigenschaften der Hydrazone.
VI. Mitt. (V. ygl. O t t o  1,1X0, C. 1 9 3 2 . H . 1011.) Nach den friiher beschriebenen 
Hethoden (ygl. C. 1 9 3 2 -  I. 1091) werden Nitroderiw. des Farbstoffs aus Benzaldehyd

4 *
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r ^ O ,H 4:N(rH3KCl).N:CH-C11Hti p  „  ^ C 6H4:N(CH3)(CI)-N:CHC8H4.N 02 
N ° < C 6H4 • N(CHa) • N : CII • C0I-I5 J l  C,jH., • N (C H3) . N : CH • C„H4 - NO,

TTT NO PTT fV »C,1H4:Ń Ś® ł)(Clj.N:CH-C.Hł ;NOt 111 JNUa • L.J1,- 0<,C()Uj .N(CHs).N . CH. c aH, • NO,

- C 8H4 • N(CHj) • N : CH ■ C„ H6 ^-C.H, • N(CH3) • N : CII ■ C6H6
C8H6.0(0H) IV CJh-ĆH V

" - C 8H4 • N(CHV) • N : CH • C0H , '^ -C J I , • N( CII,) • N : CH • C„II5
u. Benzalmethylphenylhydrazin hergestellt. Verb. G3!lHz(p 2N f i l  (I), aus dem Mełhyl- 
phenylhydrazon des Benzaldehyds u. m-Nitróbmzaldehyd. Griino, kupferrot scliillernde 
Nadeln, F. 1G9°. —  Verb. C^Ji^O^N fil (II), aus dcm Meihylphenylhydrazon des m-Nitro- 
benzaldehyds m it Benzaldehyd, F. 177°. —  Verb. C^II.^O^Nfil (III), aus dem Mełhyl- 
phenylhydrazon des m-Nitróbenzaldehyds m it m-Nitrobenzaldehyd. Grasgriin, F . 181°.
—  Bei der Einw. von Benzalmethylphenylhydrazin auf Benzaldehyd u. naehfolgcnder
Neutralisation mit N H 3 entsteht das Carbinol C3SH32O N (IV), das nicht ganz rein 
erhalten werden konnte. F. 111°. Bei der Behandlung mit verd. HC1 oder verd. H 2S 0 4 
entsteht sofort der Farbstoff. Neben dem Carbinol bildet sich auCerdem ais in A. unl. 
Teil die Leukoverb. des Farbsłoffs, C35H32N., (V), F. 136°. (Gazz. chim. ital. 62. 791 
bis 795. Juli 1932. Bari, Univ. „Benito Mussolini“.) F i e d l e r .

J. Shinoda, D. Sato und M. Kawagoye, Uber Paonolderivate und einen Fali von 
Bronwerschiebung. Durch Nitrierung des Paoiwls entsteht das schon yon A d a m s  
(C. 1919- III. 525) beschriebene Nitroderiv., C9H 9OfiN, F. 157— 158°, welches ais 5-Nitro-

O pdoTiol (nebenst.) erkannt wurde, denn es liefert uber 
•OH 6-Aminopdonol, F. 113— 114°, das bereits bekannte 5-Oxy-

■ CO'CII pdonol, F. 166— 167° (C. 1911. II. 1530). —  Aus dem Amin
3 wie iiblich: S-Chlorpdonol, C„H30 3C1, F . 154— 155°, u.

5-Brompaonol, C9H 90 3Br, F . 172— 173°, ident. mit den von B r u l l  u . F r i e d l a n d e r  
(Ber. dtsch. chem. Ges. 30 [1897]. 301) durch Halogenierung des Paonols erhaltenon 
Verbb. 5-Brompaonol liefert bei gelinder Acetylierung das Aeelylderiv., F . 90— 91°, 
bei energ. Acetylierung (16 Stdn.) 2-Methyl-3-acelyl-6-brom-7-metlioxychromon, 
C ^ IIj^ B r , F. 190— 191°. —  5-Brompaonolmelhylather, F. 141— 142°, wird durch 
KMnO, oxydiert zur 2,4-Dimethoxy-5-bronibenzoylam,eisensaure, C10H 9O5Br, F. 176 bis 
177°; Oxim, F. 164— 166°. Letzteres liefert mit H 20 2 2,4-Dimethoxy-5-brombenzoesaure, 
C9H 90,,Br, F . 198— 200°. —  10 g 5-Brompaonol in 20 g Eg. u. 35 ccm konz. H 2S 0 4 mit 
25 ccm H N 0 3 (D. 1,48) nitriert, Rk.-Prod. mit Dampf dest. Nach 5—6 Stdn. iiber- 
gegangener Anteil war 3-Nitrobrompaonol, C9H s0 5NBr, gelbe Nadeln, F . 125— 126°; 
m it NaOH rot. Daraus 3-Aminobrompdonol, aus verd. A., F . 109— 110°; Hydrochlorid, 
F . 215° (Zers.). Dcst.-Ruckstand lieferte hellgelbe Nadeln von gleiclier Zus., ebenfalls 
F . 125— 126°, m it NaOH keino Farbung, anscheinend 5-Nitro-6-brom,paonol, 
C9Hs0 5NBr, gebildet durch Verschiebung des Br yon 5 nach 6. Daraus 5-Amino-
6-brompdonol, C9H i„03NBr, braun, aus verd. A., F. 135°; Hydrochlorid, F . 205—206°.
—  Bei dem Vers., in diesem Amin das N H 2 durch OH zu ersetzen, entstand 6-Brom-
pdonol, CaHjOsBr, F. 133— 134°; mit FeCl3 weinrot. Phenylhydrazon, C15H 150 2N2Br, 
eitronengelbe Nadeln, Zers. 192— 193°. Methyldther, aus yerd. A., F . 52— 53°. Durch 
Acetylierung (wio beim 5-Brompaonol) das Acetylderiv., F . 125°, u. 2-Metliyl-3-acetyl- 
5-brom-7-methoxychromon, CI3Hu O(1Br, F. 178— 179°. Durch Osydation mit K 2S2Os 
entsteht ein Oxy-6-brompao7wl, F. 164— 166°. —  Darst. des Paonols selbst durch partielle 
Methylierung des Resaeetophenons; daneben gebildeter Dimethyliither wird durch 
A1C13 in Bzl. bei 105° zu PiŁonol entmethyliert. —  Vff. weisen noch auf die von R e n n i e  
u. Mitarbeitern (C. 1920. III. 353) aus Xanthorrhoeaharz isolierte Verb. C9H 10O,t von  
F. 79° hin. Dieselbe kann weder, wie angenominen, Phloraeetophenon-4-methyliithor 
(C. 1928. I. 1672) noch der isomere 2-Methylather (C. 1928- II. 49) sein. (J. pharmac. 
Soc. Japan 52. 91—94. Sept. 1932.) L i n d e  NB AUM.

T. W . Abbott und Darrell Althousen, a,P-Dibrom-P-phenylpropionsdureathylester. 
Zugeben von 159,8 g Br in kloinen Mengen wahrend ca. 20—25 Minuten zu 176,2 g 
Zimtsaurcathylester in 100 ccm CC14 unter Eiskuhlung liefert 83—87% Ausbeute an 
rohem CGH3 ■ CHBr • CHBr • C 02C2H5, aus dem durch Umkrystallisicren aus PAe. Krystalle 
yom F. 74— 75° erhalten werden. (Organ. Syntheses 12. 36— 37. 1932.) B e h r l e .

A. W . Ingersoll und S.H. Babcoek, Hippursaure. Einw. yon 150 g Benzoyl- 
chlorid auf eine aus 95 g Chloressigsaure mit konz. wss. NH3 hergestellte mit wss. N iO H  
alkal. gcmachte Lsg. yon Glycin liefert 64—68% Ausbeute (auf C1CH2-C 02H berechnet)
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an aus sd. W. umkrystallisierter C0H5-CO-NH-CH2-CO2H, F. 186— 187° (unkorr.). 
(Organ. Syntheses 12. 40— 42. 1932.) B e h r l e .

Karl Morsch, Die Einwirkung von Ammoniak und Aminen au f die Ester ungesdt- 
tigter Sduren. II. Die Einwirkung von Ammoniak, Melliylamin und Diathylamin auf 
Zimtsduredlhylester. (I. vgl. C. 1932. II. 197.) Ober die Einw. von NH3 auf Zimtsaure- 
dlhylester (I) v g l. besonders STOSIUS u . P n iL IP P I (C. 1925- II. 1425). Ober dio Einw. 
von Aminen auf I ist niclits bekannt. Die Unterss. des Vf. haben folgendes ergeben: 
Bei N H 3 gehen Anlagerung an die Doppelbindung u, Amidierung der Estergruppe 
nebeneinander yor sich; beide Rkk. yerlaufen sehr langsam. Ais Rk.-Prodd. entstehen 
p-Phenyl-p-aminopropionsduretitliylester (II), Zimlsaureamid (III) u. {l-Phcnyl-(S-amino- 
propionsaureamid (IV). —  Die Umsetzung m it CH3- NH2 yerlauft ganz analog unter 
Bldg. von P-Plienyl-ji-lmelhylaminoYpropionsduredthylesler (V), Zimisauremethylamid 
(VI) u. p-Phenyl-{t-[methylamino~\-propionsduremethylamid (VII). —  Mit (C„Hh)2N H  
konnto eine Anlagerung an die Doppelbindung nicht erreieht werden. Bei Baumtemp. 
tritt keine nennenswerte Rk. ein; bei hohcrer Temp. entsteht Zimtsduredidthylamid 
(VIII). — CH3• N H , wirkt am schnellsten, (C2H5)2NH am langsamsten ein.

V e r s u e h e. 1. 18 g I in 90 ccm k. gesatt. allcoh. NH3 bei Raumtemp. yerschieden 
lange stehen gelassen, im Vakuum bei ca. 40° eingedunstet, Krystalle (IH oder HI +  IV) 
abgesaugt u. mit Bzl gewaschen. Fl. Anteil -+- Bzl.-Riickstand mit absol. A. yersetzt, 
unl. Teil m it wenig absol. A. digeriert. Riickstand war III (aus W. Nadeln, F. 149 bis 
149,5°); aus Filtrat mit A. IV, CgH12ON2, Krystalle, F . 100— 101°. Ath. Lsg. mit W. 
geschiittelt; Riickstand des wss. Auszuges war H I +  IV. Ath. Lsg. m it HC1 extrahiert; 
im A. yerblieb I; HCl-Lsg. m it NH4OH u. A. geschiittelt, A. yerdampft, Krystalle (IU) 
abgesaugt, Ol (H) im Vakuum dest. Trennung von IH u. IV in absol. A. mit wenig 
Oxalsaure; Nd. des n. Oxalats von IV, C20H 20O0N4, aus W. m it 2 H 20 , F. in geschlossener 
Capillare 169,5— 171° (Sehaumen), in offencr Capillare oder wasserfrei 196— 196,5°. 
Nimmt man die Fallung mit iiberschussiger Oxalsiiuro vor, so entsteht das saure Oxalat 
ron IV, Cn H 140 5N 2, nach Waschen m it A. aus W., F . 171,5° (Zers.). Aus dem Filtrat 
das Oxalat von III, C20H 20O6N 2, Nadeln, F. 160,5— 161° (Sehaumen). —  Rk.-Prodd. 
in % . Nach 4 Wochen: 87',5 I, 4,1 II, ca. 5 III +  IV. Nach 12 Wochen: 62,3 I, 11,6 II,
10.4 III, 7,1 IV. Nach 30 Wochen: 42 ,61 ,13 II, 20,1 III, 12 IV. —  2. 1 Vol. I  m it »/* Vol. 
fl. NH3 auf 100° erhitzt u. wie tiblich aufgearbeitet. Nach 27 Stdn.: 55,1 I, 22,2 II, 
14,1 HI +  IV (hauptsachlich III). Nach 70 Stdn.: 35 I, 35 II, 21,4 HI +  IV. H, 
Cn H150 2N , zeigte Kp.u  144— 146,5°; durch Verdampfen mit W. die freie Saure, 
C9Hu 0 2N , aus W ., F. 225— 226° (Sehaumen). —  3. 20 g I, 5_g CH3-NH2 (1,4 Mol.), 
50 cem A. Zur Aufarbeitung mit W. yersetzt, ausgeathert, A.-Lsg. mit HC1 extra- 
hiert usw. Aus der wss. Lsg. durch Eindunsten im Vakuum VII, Cn H1GON2, Kp.9l5 195 
bis 196° unter Zerfall in CH3-NH2 u. VI; saures Oxalat, CI3H 180 5N 2, F . 154,5— 155° 
(Sehaumen). Aus der HCl-Lsg. V u. ATI; Trennung durcli Dest.; V, Ć12H 170 2N, zeigt© 
Kp.io.s 142,5°. —  Bei Raumtemp. nach 3 Tagen: 43 I, 28 V, 13 VII. Nach i i  Tagen:
32.5 I, 32,5 V, 26 VII. Bei 100° nach 24 Stdn.: 17,3 I, 17,8 V, 46 M I. —  4. 20 g I, 
15 g CH3-N H , (4,2 Moll.), 150 ccm A. Hier bildete sich auch VI, C10HUON, aus W. 
Nadeln, F. 111,5— 112,5°, welches sich teils m it I im A.-Auszug, teils im HCl-Auszug 
hefand. Boi Raumtemp. nach 3 Tagen: 38,5 I, 30,8 V, 19,5 VII. Nach 22 Tagen: 
2,4 V, 11 VI, 78,5 VII. Bei 100° nach 24 S td n .: 2,6 I, 13 VI, 78 VII. —  5. Mit 1,4 Mol. 
fl. CII3• NH„ ohne A. Bei Raumtemp. nach 7 Tagen: 12,5 I, 34,2 V, 39,6 ArI +  VII. 
Bei 100° nach 24 Stdn.: 27,5 I, 26 V, 32,6 VI +  VII. —  6. Mit 4,2 Moll. fl. CH3-NH2. 
Bei Raumtemp. nach 7 Tagen: 3 VI u. 93,7 VII. Bei 100° nach 24 Stdn.: 92 VH. —  
Aus V durch 10-std. Kochen mit W. u. Verdampfen dio freie Saure, C1()H 130 2N, aus 
CH3OH Nadeln, F . 176— 176,5° (Zors.). —  7. 6 g 1 , 10 g (C2H 5)2NH u. 25 ccm A. 24 Stdn. 
auf 200° erhitzt. Erhalten 3,6 g I  u. 1,5 g VIII, C13H X7ON, aus A. +  W. Nadelchen, 
F. 69,5— 70,5°. —  8. 10 g I u. 17 g (C2H 5)2NH ohne A. wie yorst. Erhalten 4,1 g I u.
4,6 g M H . (Mh. Chem. 61. 299— 313. Nov. 1932. Innsbruck, Univ.) L in d e n b a u m .

Renś Bousset, Versuche zur Fraklionierung von feslem Pinenchlorhydrat. Die Be- 
standteile des gewóhnliehen festen „Pinenchlorhydrats“ (F. 126°) lassen sich nach den 
ublichen Fraktionierungsmethodon sehr schwer trennen, yielleicht infolge der von 
M e e r w e i n  u .  v a n  E m s t e r  (C. 1922. III. 1167) angenommenen Gleichgowichto 
zwischen den einzelnen Isomeren. Bei der Dest., Kxystallisation u. Sublimation yon 
Pinenchlorhydrat erhielt Vf. folgende hochstschm. Anteile: a) Durch Dest. von rcclitsj 
drehondem Chlorhydrat (aus Aleppoterpentin; F . 127,5— 128,5°) F. 136— 138°, Kp.147145 
bis 146°, [ajj.jju +  41,66°, neben teilweise racomisiertem Camphen (F. 54— 55°, [<x]51c0 =
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+  9,52°). b) Durch Krystallisation von linksdrehendem Chlorhydrat (F. 127,5— 128,5°, 
WMeo =  —35°) aus Chlf.: F . 137— 138°, [a]54G0 =  —  36°; aus Eg.: F. 136— 138°, 
Wmco =  — 35,66°. c) Boi der Sublimation lieferto reohtsdrehendes Chlorhydrat ein 
Prod. Tom F. 138—139°, linksdrehendes Chlorhydrat ein Prod. vom F. 139— 140°, 
Msiso =  — 36,66°; im Gemiscli dieser beidcn Prodd. schm. bei 138— 139°. (Buli. Soc. 
chim. France [4] 51. 947— 52. Juli 1932.) Os t e r t a g .

A. Corbellini und M. Angeletti, Uber die Stereoisomerie der 2,2'-disubstiluierten 
Derivatc des Diphenyls. II. Mitt. (I. vgl. C. 1932. II. 704.) In Fortsetzung der fruheron 
Verss. wird 2'-[Dimcthyloxymethyl]-diphenylcarbonsaure-(2) untersucht. Die Saure 
wird aus D  iphensćiurean hydr id u. GHs -M gJ  hergestellt u. uber das Laclon gereinigt. 
Das Lacton, C,cH h 0 2, F. 123°, wird krystallograph. untersucht. Durch Yerseif. des 
Laetons mit alkoh. KOH wird 2'-[Dimethyloxymelhyl\-diphenylcarbonsaure-{2), F. 137°, 
erhalten. Beim Umloscn des Brucinsalzes, C39H120 7N 2, aus A. erhalt man eine links- 
drehendo Fraktion vom F. 217°; [oc]d24 =  —35,35° (in Chlf.). Aus den alkoh. Mutter- 
laugen noch eine zwcito linksdrehende Fraktion, F. 214°; [a]o24 =  —33,49° (in Chlf.). 
Beide Salze sind bei gewohnlicher Temp. unbestiindig. Die Drehung nimmt ab u. er- 
reicht nach 64 Stdn. den Wert [a]d2s =  —2,39°, bzw. [a]u25 =  — 2,09°. Durch etwa
3-std. Erliitzen ist die Racemierung beendet u. der Wert des racem. Brucinsalzes 
M d2'1 =  — 1,87° erreicht. Die Aufspaltung des Salzes erfolgt durch Auflosen in mog- 
lichst wenig Anilin bei gewohnlicher Temp. u. Behandeln der Lsg. mit eisgekuhlter 
rerd. HC1. Die linksdrehende Saure zeigt den Wert [a]n24 =  — 21,21° (in Chlf.). Die 
Drehung vermindert sich mit der Zeit u. ist nach ca. 3 Tagen gleich Nuli. — 2'-[Di- 
dthyloxymeiUyl]-diphcnylcarbcmsdure-(2), aus C2H 5-MgJ mit dem Monodthylesler der 
Diphensdure. Das Rohprod. wird uber das Lacton, C18H i80 2, F . 137°, gereinigt. Die 
Saure schm. dann boi 140—141°. (Atti R. Accad. naz. Lincoi [Roma], Rend. [6] 15. 
968— 73. 19/6. 1932. Mailand, Univ.) F i e d i .e r .

Donald H. Hey, Subslitulion in  Yerbindungen, welche zwei oder mehr Phenyl- 
gruppen enthalten. III. Nilrierung w id  Bromierung des 2,4,6-Trimelliyldiphenyls. (I i.  
vgl. C. 1932. II . 3230.) Vf. hat die Substitutionsrkk. des 2,4,6-Trimethyldiphenyls 
untersucht, um zu orfahren, ob dio Aktmerung im methylierten K em  hinreicht, die 
Neigung zur Substitution in Stellung 4' zu iiberwinden. Bei der Nitrierung in der Warme 
oder in Ggw. von H„S04 ontsteht nur das 3,5,4'-Trinilroderiv., dagegen in  Eg. bei 
Raumtemp. das 3,4'-Dinilroderiv.; es ist jedoch schwierig, die Rk. bei diesem Stadium  
festzuhalten. Mononitrierung konnte nicht erreicht werden; m it schwacherer H N 0 3 
bilden sich alkalilosliche u. andere Prodd. Analog fiihrt die Bromierung zum 3,5,4'-Tri- 
bromderiv. Die Stellung der N 0 2-Gruppen folgt aus der Osydation beider Nitroderiyy. 
m it Cr03-Eg. zu p-Nitrobenzoesaure unter Zerstórung des methylierten Kerns. Einige 
Rod.-Prodd. der Nitroderiw'. wurden dargestellt.

Y e r s u c h e .  2,4,6-Trimethyldiplienyl, C15H1G. 1. CGH5• N 2• Cl-Lsg. in Gemisch 
von JIcsitylen u. 40°/oig. NaOH bei 0° eingeruhrt, nach 5 Stdn. allmahlich erwarmt, 
angesiiuert, mit Bzl. extrahiert u. dest., Fraktion 240—290° m it wss. HFeCl,l-Lsg. ge- 
schiittelt usw. 2. Mcsidinhydrochloridpasto diazotiert, in Gemisch von Bzl. u. M gS04, 
7 H 20  eingetragon, unter Kiihlung 40%ig. NaOH tropfenweise eingeruhrt, spilter mit 
uberhitztem Dampf dest., weiter wie vorst. 3. Gemisch von Mesitylen u. etwas A. all
mahlich mit Nitrosoacetanilid versetzt, nach 12 Stdn. W. zugegeben, mit gewohnlichem, 
dann uberhitztem Dampf dest. usw. 4. Aus Nitrosoacetmesidid u. Bzl. wie vorst. Das
1. u. 3. Verf. sind am besten (Ausbeuten 10— 15%). Hellgelbes Ol, Kp. 275— 277°. —
3,5,4'-Trinilroderiv., C15H 130 GN3. 1. In Eg. mit H N 0 3 (D. 1,52) bei 40— 50° (1 Stde.); 
dann auf Eis. 2. Ebenso mit H N 03 (D. 1,42) bei 70—80°. 3. Mit H N 03-H„S04 (1: 1 Vol.) 
bei 0°. Nach dem 3. Verf. beste Ausbeute (55— 60%). Aus Toluol hellgelbe Prismen, 
F . 216°. —  3,4'-Dinilroderiv., C15H u 0 4N 2. In Eg. m it H N 0 3 (D. 1,52) bei Raumtemp. 
iiber Nacht; dann auf Eis, neutralisiert u. ausgeathert. Aus PAe.-A. bei — 10° hellgelbe 
Platten, F. 120°. Liefert m it H N 03-H2S 0 4 voriges. —  3,5,4'-Tribromderiv., Ci6H 13Br3. 
In  Eg. bei Raumtemp. Aus Toluol-PAe. Platten, F. 223°. —  3,4'-Diacelaminoderw., 
C19H ;20 2N 2. Vorvoriges in li. A. m it SnCl2 in  h. ltonz. HC1 yersetzt, A. yerdampft, 
stark alkalisiert, ausgeathert u. acotyliert. Aus A. mkr. Nadeln, F. 293—294°. —
3,5,4'-Triaminoderiv., C15H19N3. Durch Red. des Trinitroderiv. wio yorst. Aus A. hell
gelbe Prismen, F . 248°. —  5-Nitro-3,4'-diaminoderiv., C15H 170 2Na. Trinitroderiy. in 
sd. A. allmahlich mit gesatt. wss. N a2S-Lsg. yersetzt, A. yerdampft, mit W. gefallt. 
Aus A., dann PAe.-A. orangegelbe Nadeln, F . 194°. —  3',5'-Dibrom-5-nitro-3,4'-diamino- 
deriv., C ,sH 150 2N 3B rl!. Yoriges in verd. HC1 +  20%ig. KBr-Lsg. suspendiert, mit 0,2-n.
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K B r03-Lsg. titriert u. eben alkalisiert. Aus A. tief gelbe Schuppen, F. 238°. —  Die Tri- 
aminoverb. ergab unter gleichen Bedingungen undefinierte, saure Prodd. (J. chem. 
Soe. London 1932. 2636—40. Okt. Manchester, Univ.) L i n d e n b a u m .

Edmond Connerade, t)ber einige Derivate des 4,4'-Dimelhyldiphenylmethans und 
den Meclianismus ihrer . Polymerisation. Nach WEILER (Ber. dtseh. chem. Ges. 7 
[1874]. 1187) kondensiert sich Methylal mit Benzylchlorid in Ggw. von H2SO., zu 
einem Dichlordimethyldiphenylmethan vom F. 106—-108°. Vf. konnte bestiitigen, daB 
eine derartigc Verb. tatsiichlich ais einziges krystallin. Rk.-Prod. entsteht, aber nur in 
geringer Ausbeute erhalten wird. Die Ausbeute wurde durch Modifikationen der Darst. 
nicht verbessert; indessen entstehen die harzigen Nebenprodd. bei Anwendung von 
Trioxymethylen statt Methylal in geringerer Menge. Das Prod. vom F. 106— 108° ist 
durch Oberfiihrung in Benzophenon-4,4'-dicarbonsaure ais 4,4'-Bischlormethyldiphenyl- 
methan erkannt worden; die daneben entstehenden Isomeren (2,4' u. 2,2') bilden 
untrennbare fl. Mischungen, in denen sie sich nur durch Umwandlung in dio Alkohole u. 
Oxydation zu den entsprechenden Diphenylmethandicarbonsauren nachweiscn lassen. —  
Die Dichlorverbb. setzen sich mit NaOC2H5 zu den Diathoxyverbb., mit Ag-Acetat zu 
den Diacetoxyverbb. um; bei der Umsetzung mit Alkalien, N H 3, KCN, A gN 03 u. 
A gN 02 w'ird nur 1 Cl-Atom ausgetauscht, gleichzeitig polymerisiert sich das entstandene 
Monosubstitutionsprod. zu einem Harz. Bei der Einw. von K J  erhalt man neben- 
einander das Disubstitutionsprod. u. das polymere Monosubstitutionsprod. Die Poly- 
merisationsprodd. sind unkrystallisierbare Fil. Nach Ansicht des Vf. spalten die zu- 
niichst entstehenden Disubstitutionsprodd. I  1 Mol H X  ab u. gehen in polymerisations- 
fahige ehinoide Verbb. iiber. In den Polymeren enthalt jeder Elementarkórper eine 
Gruppe X  (II). Der Polymerisationsgrad kann bis zur Bldg. fester hochschm. Prodd. 
anwachsen; z. B. beobaehtet man, daB 4,4'-Bisoxymethyldiphenylmethan (I, X  =  OH) 
bei Ggw. von etwas Eg. einen sehr groBen Schmelzbereich aufweist, bei 180° wieder 
fest wird u. in ein bis >  300° bestandiges Harz iibergeht; durch Einw. von alkoh. 
NH3 auf das p,p'-Dichlorid bei 100° erhalt man ein festes Harz (H; X  =  N H 2). Bei 
der Einw. von A gN 03 in A. wird das Cl prakt. yollstundig abgespalten, das Prod. 
(H; X  =  0 - N 0 2) ist ziemlich leichtfl. Dio Verharzung bei der Abspaltung von H X  
verlauft mit in der Reihe N H 3 >  H N 03 >  H J  >  HC1 >  H 20  abnehmender Leichtig- 
keit.

I  CH,(C8H.,• CH,X)2 II [ . . . C H , - /  \ - ę H 2-C6Hr CHsx ] n

V e r s u c h e. 4,4'-Bischlormethyldiplie7iylmethan C15H 14C12 (I, X  =  Cl), durch 
Eintragen von konz. H 2S 0 4 in ein Gemisch von C0H5-CH2C1 u. Methylal oder durch 
Eintragcn von konz. H 2SO., u. Eg. in ein Gemisch von C0H5-CH2C1 u. Trioxjrmethylen 
bei 50°. Nadeln aus Bzl., F. 111°. Die daneben entstehenden f l .  Isomeren enthalten 
ca. 10% 4,4'-, 25% 2,4'- u. 60% 2,2'-Verb. —  4,4'-Bisjodmelhyldiphenylmethan Ci5H ,,J 2, 
aus der Dichlorverb. u. K J  in A. bei 70°. Tafeln aus Eg., F. 169°. Reagiert in A. kaum 
m it Mg. —  4,4'-Bisaceloxymethyldiphenylmethan C19H 20O4, aus dem Chlorid u. Ag- 
Acetat in Eg. bei 60°. Tafeln aus A., F. 51°. Gibt m it wss.-alkoh. NaOH auf dem 
W.-Bad 4,4'-Bisoxymelhyldiphenylmethan C15H 160 2, Nadeln aus Bzl., F. 124°. Daraus 
mit KMnO., in Eg. Benzophenon-4,4'-dicarbonstiure, F . 360°, Zers. bei 375°. —  Polymerer 
Salpetersaureesłer (C15H130 3N)x (II, X  =  0 - N 0 2), aus dem Chlorid u. A gN 03 in A. 
boi 60°. F l., spaltet leieht H N 0 3 hydrolyt. ab, gibt mit h. alkoh. NaOH eine zaho 
unkrystallisierbare Fl. der Zus. II, X  =  OH. Pohjmeres 4-Aminomethyl-4'-methyl- 
diplienylmethan (C15H I6N)x (II, X  =  N H 2), aus dcm Chlorid u. k. alkoh. NH3. Amorph, 
wird bei 118° piast., ist bei 145° anscheinend gesckmolzen. —  4,4'-Bisathoxymethyl- 
diphenylmethan Ci9H240 2, aus dem Chlorid u. NaOC2H5 in A. bei 60°. Kp.12_14 232°. —  
Diphenylmelhan-4,4'-dialdeIiyd C15H120 2, aus Bisoxymethyldiphenylmethan u. H N 03 
in sd. verd. Essigsaure. Nadeln aus Bzl. +  Lg. (Entfarbungskohle), F. 84°. Wird bei 
Einw. von NaOH oder KCN infolge Verharzung goldgelb. Bisphenylhydrazon Cj7H2,N.,, 
gelbliche Prismen aus A., F . 229°, wird am Licht unter Zers. erst rotlich, dann dunkel- 
braun. Dioxim  C15H 140 2N 2, Krystalle aus Bzl.-Lg. oder A.-Lg., F. 177°, Zers. bei 185°. 
Zers. sich am Licht. (Buli. Soc. chim. Belgiąue 41. 337—48. Juli 1932. Mons, Ecole 
des Mines.) OSTERTAG.

F. Ingraffia , tJber einige lacłoide Derivałe des Fluoresceins. Vf. laBt Diazonium- 
salze auf Fluorescein einwirken. Die erhaltenen Prodd. bestatigen die lactoide Formel
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des Fluoresceins. —  2,7-Bis-[benzolazo]- 
fluorescein, C32H20O6N., (I), durcli
Kuppeln von diazotiertem Anilin  m it 
Fluorescein in alkal. Lsg. Gelbbraun, 
F. 187°. Diacelylderiv., C32H180 5N.,- 

O (COCH3)2, rot, F. 170°. Liefert bei der
I . .  Verseifung Bisbenzolazofluorescein. Mo-
6 *' nobenzolazofluoresccin, C20H16O5N 2,

F. 170°. Diacetylderiv., C2GH 140 5N 2(C0CH3)2, orangegelb, F. 142°. —  Bis-[p-nitrobenzol- 
azo]-fluorescein, CjgHjgOjN,;, durch Kuppeln von diazotiertem p-N  itroanilin mit Fluores
cein in alkal. Lsg., F. 190°. Diacetylderiv., C32H 10OsNl!(COCH3)2, rote Krystalle, F. 230°.
—  Mono-p-nitrobenzolazofluorescein, C26H 15Ó7N 3, konnte nicht zur Analyse gereinigt
werden, u. wurde deshalb in das Diacelylderiv., C20H 13O7N3(COCH3)2, ubergefuhrt. 
Orangefarben, F . 244°. Hieraus durch Verseifen die obigo Verb. —  Bis-[o-toluolazo}- 
fluorcicein, C34H 210 6N 4, aus diazotiertem o-Toluidin mit Fluorescein. Intensiy yiolett, 
F . 190°. Diaceiylderiv., C34H220 5N 4(C0CH3)2, orangegelb, F . 160°. —  Mcmo-o-tóluol- 
azofluorescein, C27H 180 6N 2, dunkelbraun, F . 210°. Diacetylderiv., C27H 10O6N 2(COCH3)2, 
gelblichrot, F . 190°. -— Diaminofluoresceindihydrochlorid, HC1, durch
Red. von Bisbenzolazofluorescein mit Phenylhydrazin. Braunes Pulver, das nicht sclim. 
u. sich oberhalb 300° zers. Dasselbc Prod. entsteht durch Red. von Dinitrofluorescein 
m it SnCl2. —  Diaminofluorescein, C20H i4O6N 2, durch vorsichtiges Neutralisieren des 
yorigen Prod. mit KOH. Schwarzbraunes Pulver, liefert beim Auflósen in HC1 das 
Dihydroclilorid. (Gazz. chim. ital. 6 2 . 781— 90. Juli 1932. Pavia, Uniy.) F i e d l e r .

Mircea V. Ionescu und Horia Slusanschi, Beilrag zur Kenntnis der Derhate 
des Biindons. Die Klassen der Indandionbiindone und Bisbiindone. Wie friiher (C. 1 9 2 7 .
II. 71. 72. 1 9 2 9 . II. 1537) gezeigt, bilden sich durch Kondensation von Indandion  
m it aromat. Aldehyden ( 1: 1  Mol.) in A. +  etwas Piperidin ais Hauptprodd. die Carb
indogenide, ais Nebenprodd. die Arylidenindandionbiindone u. Arylidcnbisbiindone, 
femer immer ein wenig Truxenchinon. Es war zu erwarten, daB bei einem Mengen- 
Terhaltnis yon 1 Mol. Aldehyd auf 4 Moll. Indandion das Bisbiindon ais Hauptprod. 
entstehen wiirde. Dies ist tatsachlich der Fali, wie Yerss. mit zahlreiehen aliphat. u. 
aromat. Aldehyden ergeben haben. Die Ausbcuten an den meist neuen Bisbiindonen 
betrugen zwischen 40 u. 80%. In gewissen Fallcn werden auBerdem die Indandion
biindone u. Carbindogenide erhalten. Bei den Nitrobenzaldehyden u. dem p-Dimethyl- 
aminobenzaldehyd sind dic Ausbeuten an Bisbiindonen geringer, bei den ersteren wegen 
der Schwerloslichkeit der Carbindogenide in A., beim letzteren wegen der stórenden 
Wrkg. der (CH3)2N-Gruppe auf die Additionsrk. —  Die Bisbiindone besitzen die 1. c. 
angegebenen allgemeinen Eigg. Iłire Lsgg. in alkoh. iSTH3 oder Alkylaminen sind gelb 
u. werden beim Erwiirmen orangerot; die Lsgg. in alkoh. Laugen sind gelb bis orange

gelb u. werden beim Erwiirmen sofort indigo- 
blau. —  Im Falle der o-Oxyaldehyde ent- 

_0 stehen neben den Bisbiindonen aueh dereń
I Anhydroderiw., denen man wohl nebenst.

n  „  .C O ^ p ,, Att tt Formel (Salicylaldehyd) zuschreiben muB.
i Dieselben sind citronengelb, schm. hoch u.

" A losen sich sehr schv,rer in sd. A. u. aueh in h.
O C <^ j7^>CO O C < ^ V f> C O  alkoh. Laugen; letztere Lsgg. sind bordeaux-

0 4 6 * rot, spater rotviolett. Das Deriv. des Resorcyl-
aldehyds lost sieh aueh in k. alkoh. Laugen, orangegelb, beim Erwarmen ametkystblau.

V e r s u e h e .  Sd. Lsg. von 1 Mol. Aldehyd u. 4 Moll. Indandion in absol. A. mit 
einigen Tropfen Piperidin (ca. 1 Tropfen fiir 1 g Indandion) yersetzen, meist 30, in 
einigen Fallen 60 Min. kochen, Piperidin mit einigen Tropfen Eg. neutralisieren, Nd. 
h. abfiltrieren u. mit etwas k. A. waschcn. —  A. Mutterlaugen. Li einigen Fallen nach 
starkem Einengen N d., besteliend aus Carbindogenid u. Indandionbiindon. Trennung 
durch wenig sd. A. —  B. Unl. Prod. Mit A. kochen, h. filtrieren; aus dem Filtrat ge- 
gebenenfalls ein wl. Carbindogenid. Ungel. Teil mit Eg. kochen u. k. filtrieren; beim 
Erkalten Ausfall Ton etwas Truxenchinon, nach Einengen event. das Indandionbiindon. 
In Eg. unl. R est in viel Bzl. losen, erst miiBig einengen (Truxenchinon), dann bis auf 
kleines Vol., dabei fast ganz ausgefallenes Bisbiindon h. abfiltrieren u. umkrystallisieren.
—  Beim Salicylaldehyd Rohprod. m it Bzl. kochen u. k. filtrieren; aus der Lsg. das 
Anhydrobisbiindon; ungel. Teil ist Bisbiindon. t)ber wreveitere Modifikationen ygl.
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Original. Beim p-Dimethylaminobenzaldehyd yerwendet man besser nur 1 Mol. 
Indandion, weil das Carbindogenid sehr schwer weiter reagiert.

B i s b i i n d o n ć .  Alhylidenbisbiindon, C3SH220 6, F. 263°. Propyliden-, C39H2.0 6, 
F. 265°. Bulyliden-, C40H 2GOa, F . 256°. Isobutyliden-, C40H 26O8, F. 234°. Isoamyliden-, 
C41H 280 6, F . 263°. Heptyliden-, C43H32O0, F. 256°. Hydrocinnamyliden-, C^H^O,,, 
F. 251°. Phenyldlhyliden-, C44H 2S0<S, F. 227°. Furfuryliden-, C4lH220 7, F . 230°. o-, m- 
u. p-Chlorbenzyliden-, C43H 230,,ć], FF. 295, 238 u. 251°. o-, m- u. p-Nilrobenzyliden-, 
C43H 230 8N, FF. 289, 232 u. 232°; o-Verb. orangegelb. o- u. m-Methoxybenzyliden-, 
C^jHogO,, FF. 256 u. 231°. o-, m- u. p-Oxybenzyliden-, C^H^O,, FF. 213, 272 u. 228°. 
Veratryliden-, C43H 2S0 8, F. 212°. 2-Oxy-3-methoxybenzyliden-, C44H2G0 8, F. 227°. 
Z-Oxy-i-me.thoxybe.nzylide.n-, C44H20O8, F . 225°. Vanillyliden-, C44H260 8, F. 219°. 
Eesorcyliden-, C43H210 8, F. 229°. A saryliden -, C46H30OD, F. 253°. Cinnamyliden-, 
C45H20O6, F. 233°. p-Dimelhylaminobenzyliden-, C45H290 6N, F. 203°, orangen. —  
A n h y d r o b i s b i i n d o n e .  Anhydrosalicylidenbisbiindon, C43H 22O0, F. 309°. An- 
hydro-2-oxy-3-methoxybanzyliden-, C44H240 7, F . 296°. Anhydro-2-oxy-4-metlioxybenzy- 
lide.li-, C44H240 7, F . 304°. Anhydroresorcylidcn-, C43H 220 7, F. > 380°. —  I n d a n -  
d i o n b i i n d o n e .  Athylidenindandionbiindon, C29Hls0 5, F. 278°. o-, m- u. p-Nitro- 
benzyliden-, CMH190 7N , FF. 283, 240 u. 240°. o- u. m.-Alethoxybenzyliden-, C35H220 6, 
FF. 275 u. 260u. a-Naplilhylideji-, C38H 220 6, F. 260°; aus a-Naphthylidenindandion u.
з. Moll. Indandion. —  C a r b i n d o g e n i d e .  m-Methoxybenzylidenhidandion, 
Cl7H120 3, F. 143°. Veratryliden-, C1SH 140 4, F. 205°. Asaryliden-, C19H ,G0 5, F . 206°. —  
Aihylidenbisindandion, C20H14O4. Entsteht bei Oberschufi an Acetaldehyd. Aus A., 
dann Eg. gelblich, F. 254° (nicht 227°; vgl. R a d t j l e s c u  u . G e o r g e s c u ,  C. 1 9 2 6 .1. 82). 
(Buli. Soe. chim. France [4] 5 1 . 1109—25. Sept. 1932. Cluj [R u m .] , U niv.) Lb.

A. N. Nesmajanow, p-Naphthylquecksilberchlorid. Zu einer m it ca. 69 g N aN 02 
bei 5° (Zufiigen yon zerkleinertem Eis) diazotierten Lsg. von 143 g /J-Naphthylamin 
in 450 ccm konz. HC1 u. 500 ccm W. wird langsam unter starkem Riihren eine Lsg. 
yon 271 g HgCL in 300 ccm konz. HC1 u. 300 g Eis zugegeben u. % Stde. weiter geriihrt. 
Es seheiden sieh 380— 390 g (82— 85% Ausbeute) der gelben Additionsverb. aus fi-Naph- 
thalindiazoniumchlorid u. HgCL, C10H-N2Cl-HgCl2 (dio beim Erhitzen heftig explodiert!) 
aus. Schnelles Abkiihlen einer Mischung von 139 g der Additionsyerb., 700 ccm Aceton
и. 38 g  Cu-Pulver auf 20°, 1 Stde. Riihren u. Stehenlassen tiber Nacht liefert 52— 64 g
(38— 49% Ausbeute auf /NNapktkylamin berechnet) |9-C,0H7HgCl, F . 266—267°. Ent- 
sprechend konnen in ca. 40% Ausbeute Anilin, die 3 Toluidine u. die Aminophenole 
in die Chlormercuriverbb. ubergefiikrt werden. (Organ. Syntheses 1 2 . 54— 56. 
1932.) B e h r l e .

A. N. Nesmajanow und E. D. Kohn, Quecksilberdi-fl-naphthyl. Ein Gemisch 
von 231 g /?-C|0HTN aCl • HgCI2 (yorst. Ref.), 700 ccm Aceton (Kp. 55— 57°) u. 189 g  
Cu-Pulyer wird schnell auf 20° abgekiihlt, 1 Stde. geriihrt, m it 700 ccm konz. wss. 
N H 3 (D. 0,9) gut gemischt u. iiber Nacht stehen gelassen. Ausbeute 51— 55 g (45— 48%  
auf die Additionsyerb. bercchnet) an (/?-CJ0H 7)2Hg, F . 241,5— 243,5°. Entsprcehend 
kónnen A nilin  u. p-Jodanilin  in Quecksilberdiphenyl u. Quecksilberdi-p-jodphenyl iiber- 
gefiihrt werden. (Organ. Syntheses 1 2 . 46— 47. 1932.) B e h r l e .

M. Battegay und E. Riesz, Einwirkung von Natriumbisulfit auf die Derwaie. des 
l-Nitroso-.2-naphthols. L a k t z  u . M i .\GASSON (C. 1 9 3 1 . II. 1566. 3475) haben ge
funden, daB 1-Nitroso- u. l-A zoderiw . der 2-Oxynaphthoesaure-(3) nur unter Ab- 
spaltung des C 02H in Bisulfitverbb. ubergehen u. haben das abweichende Verk. des
l-Nitroso-2-oxynaphthoesaure-(3)-anilids I  (BATTEGAY, LANGJAHR u. RiJTTICH,
O. 1 9 2 4 . II. 243) ais eine Ausnahme von dieser Regel angesehen. Da in dieser Arbeit 
nur sehr kurze experimentelle Angaben gemacht sind, wurde die Einw. yon NaHSOs 
auf I erneut untersucht u. gefunden, daB bei 40— 45° dio Bisulfitverb. II, bei kurzem 
Erhitzen auf 80— 90° die Sulfonsauro III entsteht. Die Tendenz zur Elimination des 
in 3 stehenden Substituenten seheint mit der Bestiindigkeit der Ketoform der be- 
treffenden Nitrosoverb. parallel zu gehen. tlbereinstimmend m it dieser Annahme 
wurde gefunden, dafi das Nitrosoderiy. des 2-Oxynaphthoesaure-(3)-methylestors, 
das sieh yon einer bestandigen Ketoform ableitet, den 3-standigen Substituenten 
nicht abspaltet. —  Die Bldg. von III ist wohl durch Anlagerung yon weiteren NaHSOs 
an II, Abspaltung des zuerst eingetretenen N aH S03-Molektils u. Red. des so erhaltenen, 
III entspreehenden 1,2-Naphthochinons zu erklaren.

V e r s u c h e .  Die Verb. I  wird im Original meist ais Nitroscmaphthazol be- 
zeiehnet. — Bi$ulfitverb. des l-Nilroso-2-naphthol-3-carbonsaureanilids, NaC17H130 6N 2S
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(13), aus I  oder desscn Na-Salz u. N aH S03-Lsg. (36° B6) bei 40—45°. Gelbliche Krystalle. 
Dio freie Sdure ist ein gelbes Krystallpulver. Zers. sich bei der Einw. von NaOH u. 
laBt sich deshalb entgegen fruheren Angaben nicht durch Behandlung mit NaOH  
reinigen. —  l,2-Dioxy-3-mrbanilidcmapliilialin-4-sulfonsawre, C17H130 6N S (III). Man 
kocht 1 Teil I  m it 20 Teilcn N aH S03-Lsg. von 30° Be 3/4 Stdn. unter RiiekfluB. Hygro- 
skop. Krystallpulvor. NaC17H 12OcNS, farblos oder gelblich (aus Methanol +  A. oder 
aus Aceton +  Lg.) Ais Nebenprod. entsteht 3-Carbanilidomphthochinonij)iid (?), 
C17H120 3N2 (oder ein hóhermolekulares Kondensationsprod. desselben), rotlich, Zers. 
bei 270°. — l,2-Dioxynaphthalin-3-carbonsaureanilid, C17H 130 3N, durch Erhitzen von  
III mit verd. HC1 oder durch Red. des entspreehenden Chinons m it Na2S20 4 oder mit 
S 0 2 in Eg. Nadeln, F. 1G7°, wird an der Luft braun. —■ 2-Oxy-l,4-naphthochinon- 
3-carbonsaureanilid, C17H ll0.1N, aus III durch Einw. von H 20 2 in neutraler oder alkal. 
Lsg. oder von N aN 02 u. Essigsaure. Orangegelbe Krystalle aus Lg., F. 202°. —  3-Carb- 
anilido-2-oxy-l,4-napkthochinonanil, C23H 160 3N2 (IV), beim Kochen von III mit Anilin 
unter Luftzutritt. Orangefarbige Nadeln aus Essigsaure oder Lg., F. 226°. Gibt boi 
der Red. mit S 0 2 in Eg. l,2-Dioxy-4-anilinonaphthalin-3-carbonsaureanilid, C23H 180 3N 2, 
graue Krystalle aus Aceton +  PAe., zers. sich von 160° an, schm. gegen 200°. —  
l-Nilroso-2-oxynaphthoesaure-(3)-methylesler, C12H„0.,N (V), aus 2,3-Oxynaphthoesiiure- 
mełhylester (F. 75°) u. N aN 02 in Eg. Gelbe Krystalle aus Methanol, F. 153— 154°. 
Gibt bei langerer Einw. von alkoh. NaOH NUroso-2,3-oxynapldhoesaure, F. 180°, bei 
der Einw. von N aH S03-Lsg. bei 40—45° die krystallin. Bisulfitverb., NaC1„H10O7NS 
(VI), die sich durch vorsichtiges Ansauern mit HC1 in die freie Sdure, C12Hn 0 7NS  
uberfiihren lafit. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 902— 16. Juli 1932.) Os t e r t a g .

Nicolas Maxim, Vbcr die Dehydratisierung der ditertiaren Acenaphthylenglykole. 
(Vgl. C. 1930. I. 1470 u. friiher.) Vf. zeigt, daB durch Einfiihrung von Halogen in
PH n tt n ___ p . prr PU  daa Mol. dor Dialkylidenacenaphthene die Farbung ver-

3' | , ‘ 3 tieft wird. 4-Brom-9,10-diathylidenacenapWien (Formel
nebenst.) ist orangerot. —  4-Bromacenaphthen. Nach 
G r a b ę  (L i e b i g s  Ann. Chem. 327 [1903]. 85). R-einigung 
durch Dest. K p.12195°, F. 53°. —  4-Bromacenaphlhen- 
chinon. Aus vorigem in Eg. m it N a2Cr20 ,-K 2Cr20 7 
(2: 1). F. 240°. Ausbeute 10°/o- —  4-Brom-9,10-diathyl- 

acenaphłhylenglylcol, C16H 170 2Br. Aus vorigem mit C2H5MgBr wie friiher. Aus Bzl. 
Nadeln, F . 196°. —  4-Brom-9,10-dialhylidenacenaphthen, C16H13Br. Voriges in Eg. 
30 Min. u. nach Zusatz von konz. HC1 noch 15 Min. kochen, mit W. fiillen. Aus absol. 
A. mkr. orangeroto Krystalle, F. 159°. Wird durch Na2Cr20 7 in sd. Eg. zu 4-Brom- 
acenaphthencliinon u. 4-Bromnaphthalsauroanhydrid (aus Bzl., F. 210°) oxydiert. 
(Buli. Soc. chim. France [4] 51. 1147— 51. Sept. 1932. Bukarest, Univ.) LlNDENBAUM .

Kurt Brass und Erich. Clar, Trilialogenide des Perylens. Vorl. Mitt. (Vgl. C. 1932. 
I. 3436.) Bei Unterss. iiber Mol.-Verbb. mehrkerniger KW-stoffe wurde dio merk- 
wurdigo Beobachtung gemaeht, daB Perylen m it uberschiissigem Br in Bzl. Perylen- 
tribromid, C20H12Br3, liefert. Braunschwarze Nadeln, sintert bei 155°, F. 162° (Zers.); 
hierbei entsteht anscheinend ein Gemisch von Bromperylenen. Zers. sich auch beim 
Erhitzen in Lsg., gibt Br in der Kalte an Pyridin, Aceton u. Metalle ab, macht aus K J  
ca. 1 Atom J  frei. Ober die Konst. laBt sich noch nichts Endgiiltiges aussagen. —  
Analog erhalt man aus Perylen u. uberschussigem J  in Bzl. Perylenlrijodid, C20H 12J 3, 
schwarze metallglanzendo Nadeln, sintert im zugeschmolzenen Rohr bei 170° u. schm. 
teilweise bei 190°, ist bis 300° noch nicht v5llig geschm. Das J ist lockerer gebunden

AJ
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ais das Br im Trijodid u. wird durch Thiosulfat yollstiindig abgespalten. (Ber. dtsoh. 
chem. Ges. 65. 1660—62. 9/11. 1932. Prag, Deutsche Techn. Hochsch. u. Mailand, 
Istituto di Chimica Ronzoni.) OSTERTAG.

W. W. Tschelinzew und E. K. Nikitin, Kondensationen von Furanderivaten.
I. Doppelte Umsetzungen von Furfurylidenaceton mit anderen Kondensationsproduklen 
des Acetons. Mit 40°/oig. H2SO., geben Furfurylidenaceton eine violettrote, Benzalaceton
u. Analoge gelbgriine, Cilrylidenaceton u. Cinnamalaceton gelbe Fiirbungen; Atliyliden- 
aceton u. Onantliylidenaceton geben farblose Lsgg. Die Konst. der gefarbten Prodd. 
ist unbokannt. Man kann mit Hilfc dieser Farbrkk. feststellen, daB die Aldehyde 
sich in saurer Lsg. aus den Alkyliden- u. Arylidenacetonen gegenscitig verdrangen: 
uberschussigcs Furfurol yerwandelt Benzalaceton, Yanillalaeeion u. Piperonyliden- 
aceton in Furfurylidenaceton, wiihrend umgekehrt Furfurylidenaceton durch Formalde
hyd, Acetaldchyd, Onanthol, Citral u. Zimtaldehyd in Melhylen-, Athylen-, Onanthy- 
liden-, Citryliden- u. Cinnamalaceton yerwandelt wird. Furfurol nimmt demnach eine 
Mittelstellung zwischen den aliphat. u. den aromat. Aldehyden (mit CHO im Kern) 
ein. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 875—83. Juli 1932. Saratów [U. S. S. R .], 
Univ.) OSTERTAG.

Richard Weiss und A. Beller, t)ber die Kondensation des a,cc'-Diphenyl-f),fS'- 
benzofurans m it ungesattigten Verbindungen. I. Durch Kondensation des nach G u y o t
u. C a t e l  (Buli. Soc. chim. France [3j 35 [1906]. 1127) leicht zugiinglichen a ,u'-Di- 
‘plienyl-f),/?'-benzofurans (I) mit Zimtsaurecster u. HC1 nach dcm Verf. von D lEL S u . 
A l d e r  entsteht der Ester II, welcher mit den iiblichcn Mitteln nicht yerseift werden 
konnte. Mit H J  u. Phenol wurde ein KW -stoff C29H20 erhalten, offenbar gebildet 
durch Verseifung, W.-Abspaltung u. Red, Derselbe besitzt die Konst. III, denn er 
konnte auch direkt durch Kondensation von I mit Inden synthetisiert werden. Daraus 
folgt, daB nicht nur Athylenverbb. mit der Gruppe > C : C-CO—, sondern auch ge-
eignete KW -stoffe fiir die Dionsynthese brauchbar sind. H I laBt sich zu IV oxydieren,
u. dieselbe Verb. entsteht aus II u. konz. H 2SO,,.

C JL  C„H, CSH, G IL

CaHfi
V e r s u c h e .  l,2,4-Triphenylnaphthalin-3-carbonsauredthylester, C3IH240 2 (II). 

Lsg. der Kompononten in absol. A. mit HCl-Gas gesiitt., unter weiterem Durehleiten 
von HC1 1 Stde. erhitzt u. yerdampft. Aus A. wiirfelige Krystalle, F. 138— 140°. —
l,4-Diphenyl-2,3-benzofluoren, C29H20 (III). 1. II mit H J  (D. 1,7) u. Phenol l 1/ ,  Stdn. 
gekocht, in W. gegossen, Nd. mit yerd. NaOH gewaschen. 2. Aus I u. Inden analog II. 
Aus Xylol-wenig A. Krystalle, F. 199°. —  l,4-Diphenyl-2,3-benzofluorenon, C29H180  
(IV). 1. II in konz. H2SO., bis zur Lsg. stehen gelassen u. in W. gegossen. 2. HI in Eg. 
mit Na2Cr20 - gekocht u. in W. gegossen. Aus Eg. gelbe Nadeln, F. 208°. (Mli. Chem. 6 1 . 
143—46. Ókt. 1932.) L i x d e n b a u .m .

Richard Weiss und Alfred Abeles, U ber die Kondensation des a/i'-Diphenyl-P,fl' - 
benzofurans m it ungesattigten Verbindungen. II. 1,4-Diphenylnaplithalin und seine 
Derivałe. (Unter Mitarbeit von Ernest Knapp.) (I. vgl. vorst. Ref.) F h a n s s e n ' 
(C. 1 9 2 5 . II. 2147) hat einen KW -stoff von F . gegen 308° dargestellt u. ais 1,4-Di- 
phenylnaphthalin beschrieben. Es ist jedoch nicht anzunehmen, daB letzteres so hoch 
schm., denn 1-Phenylnaphthalin ist bei Raumtemp. noch fl., u. 1,2,4-Triphenylnaph- 
thalin schm. bei 159°. —  Vff. haben a,a'-Diphenyl-/3,/?'-benzofuran (I) nach D ie l s  u .  
Ar.DER mit Maleinsaureanhydrid zu H  kondensiert, welches unter der Wrkg. von HC1 
W. abspaltet u. in HI iibergeht. Von III konnten keine brauchbaren Deriyy. erhalten 
werden. II wird durch konz. H 2S 0 4 zu IV dehydratisiert. —  Durch Kondensation yon
I mit Acrolein wurde der Aldehyd V erhalten. Unter yeranderten Bedingungen ent- 
stand eine um 1 O reichere Verb., welche jedoch nicht die V entsprechende Saure ist. 
Letztere wurde durch Oxydation yon V dargestellt u. zu 1,4-Diphenylnaphłhalin decarb- 
oxyliert. Dieses schm ., wie zu erwarten, bei 137°. Der FRAXSSE.vsche KW-stoff be
sitzt also eine andere Konst. Neben dem 1,4-Diphenylnaphthalin bildet sich etw as VI, 
dessen Konst. durch Darst. aus dem Saurechlorid sichergestellt wurde.

Y e r s u c h e .  1,4-D iplim yl-l ,4-oxido -1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-2,3 - dicarbon-
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C-C.H,

saurearihydrid, C21H 160.1 (II). Durcli ca. 1-std. Erhitzen der Komponenten iii Xylol. 
Aus Tetralin Nadeln, F. 270— 274°. —  l,4-Diphenylnaplithalin-2,3-dicarbonsaure- 
anliydrid, C24H 110 3 (III). II in absol. CH3OH suspendiert, mit HC1 gesatt., unter weiterem 
Durchleitcn von HC1 2 Stdn. gekocht, abdest., mit W. u. Soda gewasehen, 3— 4 Stdn. 
mit alkoh. KOH gekocht, A. abdest. u. m it verd. HC1 zers. Aus Eg. Krystalle, F. 275°. —  
Sym m . 1,2,3,4-Dibenzoylennaphthalin, C21H 120 2 (IV). II mit konz. H 2SO., 12— 14 Stdn. 
stehen gelassen, auf Eis gegossen. Aus Xylol rotbraunc Nadeln, F. 295— 297°. —
l,4-DiphmyhMphthalin-2-aldeJiyd, C23H 160  (V). I  u. Aerolein in absol. A. bis zur Lsg. 
erhitzt, unter Kiihlung HC1 bis zur Dunkelfarbung eingeleitet, A. abdest. Aus Essig
ester Nadeln, F. 146— 148°. Oxim, C23H 17ON, gelbliche Nadeln, F. 187— 191°. —  
Verb. C:37/lcÓ2, Wie yorst., aber in der Hitze mit HC1 gesatt. Aus Essigester u. Eg. 
Nadeln, F . 163— 166°, unl. in Laugen. —  l,4-Diphmylnaphtlialin-2-carbonsaure, C23H 160 2.
Y in Aceton m it berechneter Menge h. gesatt. was. KMnO,-Lsg. bis zur Entfiirbung 
erhitzt, Aceton abdest., mit viel h. W. extrahiert, mit HC1 gefallt. Aus Eg. Nadeln, 
F. 223— 225°. Mit ath. CH2N 2 der Methylester, C2.,H180 2, aus CH3OH-Bzl„ F . 163 
bis 165°. —  1 ,4-Diphenyhiaphthalin, C22H 10. 1. Aus dem M n02-Nd. der vorigen Oxy- 
dation durch Behandeln m it S 0 2, noehmalige Oxydation u. Wiederholung, bis sich 
keine Saure mehr bildete. 2. Saure in sehr verd. NaOH gel., m it konz. NaOH das 
krystallisierte Na-Salz gefallt, dieses mit Ca(OH)2 im N-Strom dest., Destillat rnehr- 
mals aus Essigester umgel. Aus A. Nadeln, F. 135— 137°. — Nitroderw., C22H 150 2N. 
In Eg. m it H N 0 3 (D. 1,4); spater in W . gegossen. Aus Eg. gelbe Nadeln, F. 163— 165°. —
l,2-Benzoylen-4-phenylnaphthalin oder 2-Phenyl-3,4-benzofluorenon, C^H^O (VI).
1. Aus den Essigestermutterlaugen des obigen Destillats. 2. Obige Saure mit S0C12 
erhitzt, dieses i. V. entfernt, Riiekstand in CS2 mit A1C13 gekocht usw. Aus Bzl., F . 187 
bis 189°. (Mh. Chem. 61. 162— 68. Okt. 1932. Wien, Univ.) L i n d e n b a u m .

Ross Phillips, Thiophen. Eine in C 02-Atmosphare erhitzte Mischung von 486 g 
fein gepulyertem wasserfreiem bernsteinsaurem Na u. 648 g fein gepulvertem P2S3 
ergibt 25— 30°/o Ausbeute an Thiophen. (Organ. Syntheses 12. 72— 74. 1932.) B e h r .

W esley  M innis, Jodthiophen. Jodieren yon 35 g Thiophen (yorst. Ref.) in 50 ccm 
B z l. m it 109 g Jod u. 75 g gelbem HgO liefert 72—75% Ausbeute an 2-Jodiliiophen, 
Kp.j5 73°, Kp.20 80—81°, Kp.31_38 90—94°. (Organ. Syntheses 12. 44—45.1932.) B e h r .

B . B . Corson und Emeline Freeborn, 4,5-Diphcnylglyozahn. 7-std. RuckfluC- 
k o ch en  von 212 g Benzoin u. 110 g Harnstoff in 800 ccm Eg. liefert 92—97% Aus
beute an  4,5-Diphenylimidazolon, F. 330—335°, korr. (vgl. Ch a t t a w a y  u . Co u l s o n ,
C. 1928. II. 355). (Organ. Syntheses 12. 34— 35. 1932.) B e h r l e .

W. M. Cumming und J. G. Gillan, Bealdion von Chinolin und Benzaldehyd. 
Dio yon Cu m m i n g  u . H o w i e  (C. 1932. I. 1520) erhaltene Base von F. 99— 100° war 
Benzylidenchinaldin, Cj-H33N, entstanden aus etwas im Chinolin enthaltenen Chinaldin. 
In PAe. mit Br-Dampf das Dibromid, C17HJ3NBr2, Platten, F. 178°. II ydroch lor id, 
Cj,HmNC1, u . dessen Bihydrat, C17H 14NC1, 2 HaO, vgl. 1. e. (J. chem. Soc. London
1932. 2666. Okt. Glasgow, Royal Techn. Coli.)" L i n d e n b a u m .

Isidore E. Balatan, Einige Aminolelrahydrochinoline. (Vgl. C. 1930. II. 3769.)
2-Chlor-6-nitro-4-methylchinolin liefi sich mit Na +  A. oder Sn +  HC1 zu d,l-6-Amino-
4-meihyl-l,2,3,4-tetrahydrochinolin reduzieren. Yon 5 neu dargestellten Aminomethosy- 
ehinolinen lieferten nur zwei die gewiinschten Red.-Prodd., namlich 5-Amino-6-methoxy-
u. 5-Amino-S-methoxy-l,2,3,4-ktrahydrcchitiolin. Die freien Basen sind auBerordentlich
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autoxydabel. —  8-MethoxyćMnolin gibt bei der Nitrierung das 5-Nitrodeńv., wahrend 
7 -Methoxychinolin zwei Nitroverbb., hauptsaehlich 8-Nitro-7-methoxychinolin liefert.

V e r s u c h e .  Dipikrat des d,l -6  - Amino - 4 - meihyl -1,2,3,4 - tetrahydrochinolins, 
C10H h N 2-2 CcH30 7N 3, F. 173° (Zers.). —  5-Amino-6-methoxyckinolinpikrat, C10H 10ON2' 
C0H3O7N 3, F . 225°. Die Red. des Hydroehlorids gab 5-Amino-6-mełhoxy-l,2,3,4-tetra- 
hydrochinolindihydrochloridhydrał, C10H [0ON2-2 HC1-H20 , F. 247° (Zers.); D ipikrat, 
F. 147°. —  8-Amino-6-methoxychinolinpilcrat, CJ0H]tlON2-CaH30 7N3, F . 221° (Zers.); 
H  ydrochlorid, F. 228°. —  S-Nitro-8-methoxychinolinnitratmonohydrat, C10H 8O3N 2'
H N 0 3-H20 , F. 177° unter Aufbrausen; freie Base, F. 155°. — 5-Amino-8-methoxy- 
chinolinpikrat, C10H10ON2 ■ C6H 30 7N3, F. 126°, aus dem yorigen mit Fe +  HC1; freie 
Base, F . 156°. — 5-Amino-8-mcthoxy-l,2,3,4-tetrahydrochinolindihydrochlorid, C,0H,.,ON2- 
2 HC1, 0,5 HjO, F. 258— 260° (Zers.). — 6-Amino-8-methoxychinolin, C10H t0ON2, F. 169“ 
nach Erweiehen bei 165°; Pihrat, C10H loON2-C0H3O7N3, F. 224°. —  8-Nitro-7-methoxy- 
ćhinolin, C,pHs0 3N 2, F. 178°; Nitrat, F. 155— 156°. Neben einem isomeren Nitro- 
7-methoxychinolin, C10HgO3N2, F. 200°, bei der Nitrierung von 7-Methoxychinolin 
(Pikrat, F. 231°). —  S-Amino-7-methoxychi7iolin, C10H 10ON„, F. 108°, fliichtig bei 100°; 
Pihrat, C10H10ON2-CcH3O7N 3, F. 226° (Zers.). (J. ehem. Soe. London 1932. 2624— 26.

Charles Courtot und Henry Hartman, Ne.ue. Chromierbarkeitsregel, betreffend die 
v o j i  den Oxychinolinen abgeleiteten Azofarbstoffe, und weiłere Regel beziiglich der Azo- 
farbstoffe im allgemeinen. Kurzes Ref. nach C. R. hebd. Seances Acad. Sci. vgl. C. 1932.
H . 1453. Naehzutragen ist: Die Ursaehen der Chromierbarkeit der Azofarbstoffe 
werden an Hand einer histor. Darst. ausfiihrlich entwiekelt. Bisher sind folgende 
4 Regeln fiir Beizenfarbstoffe im allgemeinen u. fur chromierbare Farbstoffe im be- 
sonderen bekannt: 1. Oxyanthraehinone mit 2 o-standigen OH-Gruppen ziehen auf 
mit Metalloxyden gebeizto Wolle. 2. Azofarbstoffe, in dereń Mol. sich ein OH u. ein 
C 02H in o zueinander befinden, sind Beizenfarbstoffe, insbesondere ehromierbar.
з . Zwei in der pcri-Stellung des Naphthalinkerns befindliohe OH-Gruppen bewirken
Chromierbarkeit. 4. Wenn sich auf beiden Seiten der Azobindung in o-Stellung je ein 
OH befindet, so ist der Farbstoff ehromierbar. Vff. haben durch ilire Unterss. 2 weitere 
R eg eln  aufgefunden: 5. Ein in o zur Azobindung stehendes C 02H bewirkt Chromier
barkeit, wenn sich auf der anderen Seite in o ein OH befindet. 6. Von den Oxychino- 
linen verleihen nur die mit im Benzolkern a-stśindigem OH ihren Azofarbstoffen die 
Eig. der Chromierbarkeit. —  Die Darst. der Osyehinoline wurde teilweise verbessert. 
In  einigen Fallen leistete das SKEAUPsche Verf. in der von D a r z e x s , D e l a b y  u. 
H ie o n  (C. 1930. I. 2740) besehriebenen Modifikation gute Dienste. (Buli. Soc. chim. 
France [4] 51. 1179— 99. Sept. 1932.) L i x d e n b a u m .

Joti Sarup Aggarwal, Amanat Ullah QueresM und Jfianendra Nath Ray, 
Studi&n uber Ohemotherapie. Versuche zur Auffindung von Malariabekampfungsmitteln.
II. Pyrrylindole. (I. vgl. N a r a n g  u. R a y , C. 1931. II. 239.) Die untersuchten Pyrryl- 
indole wurden aus den Phenylhydrazoncn von Aeetylpyrrolen nach E. FISCHER dar- 
gestellt. Die Rk. ist nicht auf alle Acetylpyrrole anwendbar; 5-Phenyl-3-aeetyl-2-methyl- 
pyrrol (II) liefert zwar ein Phenylhydrazon, doeh laGt dieses sich nicht in ein Indol 
umwandeln; die Phcnylhydrazone der aus I u. aromat. Amincn erhaltenen N-Aryl- 
deriw . yon H  geh en  erst beim Erhitzen mit ZnCl2 in Indole IH  iiber. Der yon  
R e d d e l i e n  (L i e b i g s  Ann. Chem. 388 [1912]. 179) angegebene Mechanismus der 
FlSCHERSchen Indolsynthese gibt keine Erklarung fur das Ausbleiben der Lidolbldg. 
beim Phenylhydrazon von H . —  Die Methylpyrryllietone geben mit Aldehyden Kon- 
densationsprodd. yom Typ IV; die Salicylalderivy. geben mit HC1 keine Pyrylium- 
chloride, sondern addieren HC1 an die Doppelbindung. — Bei der Darst. yon I entsteht 
in wechselnder Menge ein Nebonprod. (F . 125°), das durch Synthese aus Acetylaeeton
и. Bromacetophenon u. durch Umsetzung mit Anilin zu VI ais V erkannt wurde. — 
Die Phenylhyd rażone der aus VII hergestellten Pyrrylketone konnten nicht in Indol-

Okt. London, M a y  u .  B a k e r , Ltd.) B e r s i n .

I
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VII CeHs • CO • CH(CO • CHa) • CH, • c o  • c 6h 6



6 2 D . Or g a n is c h e  Ch e m ie . 1 9 8 3 .  r .

d eriw . ubergefuhrt werden. —  Einigo der dargestellten Verbb. zeigten antipyret. 
Wrkg. u. tox. Wrkg. gegen Paramaeeien.

V e r s u c h e .  a.,ot,-Diacelyl-{)-benzoylathan (I), aus Acetylaecton, NaOC2H5 u. 
C6H5-CO-CH2Br in A.; Isolierung iiber das Cu-Salz. Gelbliche Nadeln aus A., F. 58°, 
gibt mit FeCl3 in A. starkę Rotfarbung, 1. in Alkalicarbonatlsgg. mit gelber Farbę. —  
5-Phenyl-3-acetyl-2-mełhylpyrrol (II), aus I  u. NH.,-Aeetat. F. 178°. Phenylhydrazon, 
F. 188°. N-Arylderivałe von U , aus I u. den entspreehenden aromat. Aminen. Phenyl- 
deriv., Ci9H 17ON, F . 101° (aus A.); Phenylhydrazon, C25H23N3, F . 162° (aus Eg.). o-Tolyl- 
deriv., F. 95°, Phenylhydrazon, F. 126° (Zers.). m-Tolylderiv., F. 142°; Phenylhydrazon, 
F. 156° (aus A.). p-Tolylderiv., F . 150°; Phenylhydrazon, F . 167— 168°. o-Methoxy- 
phenylderii., F . 152°; Phenylhydrazon, F. 174° (aus Eg.). p-Methoxyphenylderiv., 
F. 124°; Phenylhydrazon, F . 185°. o-Athoxyphmylderiv., F. 100°. tx-Naphthylderiv., 
F . 128°. fi-Naphthylderiv., F . 140°; Phenylhydrazon, F. 152° (Zers.). o-Nitrophenyl- 
deriv., F . 170°; Phenylhydrazon, F . 182°. m-Nilrophenylderiv., F . 136°; Phenylhydrazon, 
F. 158°. p-Niłrophenylderiv., F . 115°. —  2-[l,5-Diphenyl-2-methylpyrryl-(3)]-indol, 
C25H20N; (HI), aus dem Phenylhydrazon des 2-Methyl-3-acetyl-l,5-diphenylpyrrols u. 
ZnCi2 bei 162°. Braunlichrote Nadeln aus Eg., F. 221°. Die earminrote Lsg. in H 2S 0 4 
wird auf Zusatz von W. farblos (gelblicher Nd.) u. gibt mit Isatin eine griine, mit Alloxan 
u. Benzil gelbliclibrauno Farbungen; die Lsg. in konz. H N 0 3 ist rot. —  2-[5-Phmyl- 
l-m-tólyl-2-melh\ylpyrryl-{3)\-indol, C26H22N2, aus dcm Phenylhydrazon des 2-Metliyl-
3-acetyl-5-phenyl-l-m-tolylpyrroIs, F . 220— 221°. 2-[5-Phenyl-l-p-tolyl-2-methyl-
pyrryl-(3)\-indol, C26H21!N 2, aus der entspreehenden p-Tolylverb., F . 224°. 2-[5-Phenyl- 
l-p-?neihoxyphenyl-2-methylpyrryl-(3)\-indol, C26H22ON2, aus der p-Methoxyphenyl- 
verb., F. 228°. —  1 -p -T o ly l-2  -melhyl-3-methylendioxycinnamoyl-5 -phenylpyrrol, 
C28H230 3N  (IV), aus dem N-p-Tolylderiv. von II u. Piperonal mit wss.-alkoh. KOH  
auf dem Wasserbad. Gelbe Nadeln aus A., F. 132°. Gibt mit H2SO.t eine blauc, in B ot 
ubergehende Farbung. —  1 ,5-D iphenyl-2-m ethyl-3-m elhyhndioxycinnam oylpyrrol, 
C«,H210 3N, aus dem N-Phenylderiv. von II u. Piperonal. F . 164°. l,5-Diphenyl-2-ma- 
thyl-3-o-oxycinnamoylpyrrol, C26H210 2N, aus dem N-Phenylderiv. von II u. Salieyl- 
aldehyd, F . 192°. Gibt m it H 2SO., eine dunkelrote Lsg., dio bei Verd. mit W. einon 
orangen Nd. abseheidet, mit HC1 in k. Eg. eine Verb. C'2G/ / 220 2ArC'i, seharlaehrote 
Nadeln, F . 135° (Zers.), die beim Kochen mit verd. A. (nicht mit W.) das Ausgangs- 
material zuruekliefert. —  a.-Acetyl-a,fi-dibenzoyldthan, C21H20O., (VII), aus Benzoyl- 
aceton, w-Bromacetophenon u. NaOC2H5 in A. F. 85° (aus A.). —  a,y-I)ibenzoyl-fi,p-di- 
acelylpropan, C21H 20O4 (V), aus VII mit Bromacetophenon u. Na in A .; entsteht ferner 
ais Nebenprod. bei der Darst. von I. Tafeln aus A., F . 125°. Gibt mit Anilin bei 100° 
die Verb. C\.IIi30 2N  (VI), F. 130° (aus verd. A.). —  VII gibt m it Anilin das Pyrrol- 
deriv., C21H 19ON (analog II), F. 134°, dessen Phenylhydrazon, C30H25N3 (F. 174°) nieht 
in ein Indol ubergefiihrt werden kann; mit o-, m- u. p-Toluidin erhalt man die Pyrrol- 
deriw ., C25H21ON m it F. 150°, 156° u. 142°. (J. Amer. chem. Soc. 54. 3988— 92. Okt. 
1932.) " " Os t e r t a g .

Gurcharan Singh Ahluwalia, Basheshar Das Kochhar und Jnanendra Nath 
Kay, Studien uber Chemotherapie. III. Versuche zur Darstellung von Malariabekampfungs- 
mitteln. Dertiale des Kołarnins. (II. vgl. vorst. Ref.) Vff. teilen Verss. mit, die unter- 
nommen wurden, um Kotarnin in ein Fieber- bzw. Malariabekilmpfungsmittel um- 
zuwandeln. Anhydrokotarninresorcin (I; vgl. C. 1931. II. 2614) zeigte eine m it Chinin 
verglciehbare antip^Tet. Wrkg. u. eine groCcre tox. Wrkg. gegen Paramacien ais gloich- 
normale Chininlsgg. Kotarnin wurde daraufhin aueh m it Phloroglucin, Resorcin u .
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Pyrogallol u. mit Pyrazolderiw. (zu Verbb. II) kondensiert. Dio Verb. HI wurde aus 
Anhydrokotarnin-p-nitrotoluol durch Red., Diazotieren u. Verkochen erhalten. —  
Kotam in. Man tragt 20 g Narcotin im Lauf von 172 Stdn. in cin auf 49° erwarmtes 
Gemisch von 66 g H N 0 3 (D. 1,4) u. 160 ccm W. ein, filtriert nach 12 Stdn. von einem 
óligen Prod. ab, macht das Filtrat alkal. u. krystallisiert aus Bzl. um. F. 132°. —  
l-[2,4-Dioxyphenyl\-hydrokotamin, Anhydrokotarninresorcin, C18H I90 5N  (I), aus Resorcin 
u. Kotarnin in absol. A. bei 40— 45°. C18H I0O5N  +  HC1, Prisuicn, F . 240°. — l-[2,3,4- 
Trioxijphenyl\-hydrokotamin, Anhydrokotaminpyrogallol, O^K^OjN, aus Pyrogallol 
u. Kotarnin, F . 211°. l-[2,4,6-Trioxyphenyl\-hydrokotamin, aus Phlorogluein, F. 170°. 
CI8H 190„N +  HC1, F . 185° (Zers.). — Anhydrokotarnin-l-phenyl-3-melhylpyrazolon, 
C22H 230 4N3, aus l-Phenyl-3-methylpyrazolon u. Kotarnin in NaOC2H5-Lsg. Krystalle, 
F. 177°; wird bei 150° zers. Analog Anliydrokotamin-3-mtthylpyrazolon,
(F. 199° [Zers.], phototrop), Anhydrokotamin-3,5-dimethylpyrazol, C22H230 3N 3 (F. 140° 
auB A.) u. Anhydrokotarnin-l,5-dipenyl-3-methylphyrazol, C28H2,0 3N3 (F. 148° aus A.). — 
Anhydrokotarnin-p-nitrotoluol, aus Kotarnin u. p-Nitrotoluol in Ggw. von NaOC2H5 
in A. bei 40—45°. F. 121°. Gibt mit SnCl2 u. verd. HC1 bei 28— 32° Anhydrokotamin- 
p-aminotoluol, C19H220 3N2, gelbliche Nadeln aus verd. A., F. 95°. Daraus durch D i
azotieren u. mehrtagiges Aufbewahren der Diazolsg. Anliydrokotamin-p-oxytoluól, 
C10H2jO;N (III), Krystalle aus verd. A., F. 191°. —  Anhydrokotamin-p-plimelidin, 
OooH^O^N,, aus Kotamin, p-Phenetidin u. etwas NaOC2Hs in A., F. 126° (aus Bzl.- 
Lg.). HCl-Salz, F. 239° (aus Methanol). Analog Anhydrokotamin-o-phenelidin,¥. 126°, 
Anhydrokotamin-p-anisidin, C19H220 4N 2, F . 124°, u. Anliydrokotamin-o-anisidin, 
F. 134°. —  Phannakolog. Unterss. uber die beschriebenen Verbb. (von Khem Singli 
Graval) s. Original. (J. Indian chem. Soc. 9. 215—23. April/Mai 1932. Lahore [Indien], 
Univ. of the Punjab.) OSTERTAG.

Karl Kindler und Wilhelm Peschke, Uber neue und iiber verbesserte Wege zum  
Aufbau von pharmakologisch wichtigen Aminem. VI. Uber Synthesen des Mescalins. 
(V. vgl. C. 1932. II. 862.) Bisherige Synthesen des Mescalins oder /?- [3,4,5-Trimethoxy- 
phenyl]-athylamins (III) vgl. S p a th  (Mh. Chem. 40 [1919]. 129) u. S l o t t a  u. H e l l e r  
(C. 1931.1. 262). Vff. beschreiben 2 neue Synthesen. Die eino geht von dem vor kurzem 
(C. 1932. I. 669) dargestellten Dibenzoyl-/?-oxymescalin (I) aus u. verlauft wio folgt: 

(CH3O)3C6H2-CH(O-CO-C6H5)-CH2-NH-CO-C0H5 (I)
CeHs-CO^H +  fcHjOsCĄ-CH^CHo-NH-CO-CJIs (II) 

(CH30)3C8H2-CH2-CH2-NH2 (III) +  CJIj-COjH .
Noch beąucmer ist das folgende, vom 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd ausgehende Verf. 
(vgl. C. 1931. I. 2747):
(CH30)3C0H2• c h o  -> (CH3o)jC„Hj• c h (o  • co  • c h 3) • c n  (nr) +6H >- c h 3-c o2h + m .
III ist in der Literatur ais Ol beschrieben; Vff. haben es krystallisiert erhalten.

V o r s u e h e. 3,4,5-Trimetkoxyacetylmandelsaurenilril (IV). 3,4,5-Trimethoxy- 
benzaldehyd (SLOTTA u . H e l i ,E R , 1. c.) in die Disulfitverb. ubergefiihrt, diese mit 
wss. KCN-Lsg. gesehtittelt, Nitril mit Disulfit u. W. gewaschen, getrocknet u. mit 
Acctanhydrid gekocht, yerdampft, in A. gel. usw. Kp.0ll 163—165°. — Mescalin (in). 
Durch Hydriercn von IV in Eg.-H2SO., m it Pd wio fruher (1. e.). K p.,0 173°, bald zu 
Krystallen von F. 35— 36° crstarrend. Pikrat, aus Bzl. gelbe Krystalle, F. 222°. Hydro
chlorid, aus A. Krystalle, F. 184°. —  N-Benzoylmescalin (n). I in Tetralin mit Pd-Mohr
1 Stde. gekocht u. li. filtriert. Aus A., F. 123°. Hydrolyse zu IH  erfolgt sehr langsam;
mit 20°/oig. KOH 40 Stdn. gekocht, von noch unangegriffenem II filtriert, mit KOH 
stark alkalisiert u. ausgeathert. (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 270. 410 
bis 413. Okt. 1932. Hamburg, Univ.) LiNDENBAUM.

K akuji Goto und K enjiro Takubo, Uber Dihydrosinomcnilon und seinen Hof- 
mannsclien Abbau. X X X IV . Mitt. iiber Sinomenin. (X X X IH . vgl. C. 1932. II. 2656.) 
Vff. haben das fruher (C. 1932. II- 382) dargcstellte 1 -Bromsinomenilon zu Sinomenilon(l) 
debromiert. In beiden Verbb. laBt sich der Oxydring durch Na-Amalgam leicht sprengen. 
Das so erhaltene Dihydrosinomenilon (II) wurde dem HOFMANNschen Abbau unter- 
worfen. Die 1. Stufe, d. h. Bldg. von 131, verlauft n. Aber'in 2. Stufe entstand statt 
des erwarteten Sinomelons (IV) eine um V2 ILO iirmere u. nach der Mol.-Gew.-Best. 
(R a s t ) dimolekulare Verb., offenbar gebildet durch Ketomethylenkondensation von
2 Moll. IV. Ganz analog yerlief der Abbau des Dihydroderiv. von III. Von diesen di- 
molekularen Verbb. konnte kein Osim erhalten werden.

V e r s u e h e .  Sinomenilon, C1;H1S0 3N  (I). 1-Bromsinomenilon in 5%ig- Essig-
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siiure mit Pd-B aS04 u. PdCl2 hydriert, mit Soda alkalisiert, in Chlf. aufgenommen. 
Aus A. Prismen, bei 155° erweiehcnd, F. 176°, [a]D21 =  +442,14° in Clilf., unl. in 
Alkalion. Keine FeCl3-Rk.; Diazork. sehr schwach. Oxim, Cl7H20O3N 2, Polygone, 
F. 238°. — 1-Bromdihydrosinomenilon, Cl7H200 3NBr. 1-Bromsinomenilon in A. mit 
Na-Amalgam geschuttelt, C 02 eingcleitet, A. abdcst., in Chlf. aufgenommen. Aus 
A. Prismen, F. 224°. Mit FeCl3 griin; mit CH20-H =S0., griin, rot fluorescierend. Oxim, 
C17H2i0 3N 2Br, iiber das Hydrochlorid (F. 280°) mit Soda, aus A., F. 222° (Zers.). Benzoyl- 
deriv., C21H240 4NBr, aus A. Prismen, F. 180°. Jodmethylat, C18H230 3NBrJ, aus W., 
F. 220° (Zers.). — Dihydrosinomenilon, C17H2J0 3N  (II). Aus vorigem analog I. Aus Bzl. 
Blattehen, F. 132°, [a] d21 =  +207,75° in Chlf. H 2SO.,-Lsg. farblos. Diazork. noch 
in 2 -10_c-faeher, K3Fe(CN)G-Na2C 03-Rk. noch in 5- 10-1-faeher Verd. Mit CH20 -  
HjSOj gelb, griin, violett. Jodmethylat, aus W. Prismen, Zers. 220— 240°. Oxim, 
C „H 220 3N 2, F. 155—156° (Zers.). — Des-N-methyldihydrosinomenilon, C18H 230 3N  (III). 
Vorigcs Jodmethylat mit 16,6%ig. KOH 1 Stde. gekocht, mit C 02 gesatt. u. in Chlf. 
aufgenommen. Aus A. Tafeln, F. 220° (Zers.), [ccJd24 =  +18,55° in Chlf. H2S 0 4-Lsg. 
gelbrot, spater violett. FeCl3-Rk. intensiv. —  Anhydrobissinomdon, C32H30O5 (von IV 
abgelcitet). Aus dem amorphen Jodmethylat von III wie vorst. Aus A. Prismen, 
bei 262° erweichend, F. 266°, [z]b -‘ =  — 522,71° in Chlf. Keine FeCl3-Rk. H 2SO.,-Lsg. 
fuehsinrot. —  Dihydrodes-N-methyldihydrosinomenilon, C18H250 3N. Durch Hydrieren 
von H I wie oben; in Essigester aufgenommen. Aus Aceton Blattehen, bei 170° er
weichend, F. 175°, [a] d2'1 =  — 24,56° in Chlf. FeCl3-Rk. positiv. H2S 0 4-Lsg. farblos. —  
Anliydrobisdihydrosinomelon, C32H 3.,05. 1. Aus dem amorphen Jodmethylat des yorigen 
wie oben. 2. Durch Hydrierung des vorvorigen. Aus A. Prismen, F. 246—247°, [a] d2'1 =  
— 230,28° in Chlf. Keine FoCl3-Rk. H 2S 0 4-Lsg. farblos. (L ie b i g s  Ann. Chem. 4 9 9 .  
169— 74. 15/11. 1932. Tokio, K iTA SA T O -Inst.) L i n d e n b a u m .

Munio Kotake, U ber die Saponinę. Der 1. Teil dieser Mitt. ist schon referiert 
(C. 1 9 3 2 . 1. 3184). —  Vf. hat femer festgestellt, daB das von ihm u. T a g u c h i  (C. 1 9 3 2 .
I. 2332) aus den Saponinen von Kalopanax ricinifolius erhaltene Kalosapogenin mit 
dem von W i n t e r s t e i n  u. M e y e r  (C. 1 9 3 1 . II. 1582) aus der SeifennuB gewonnenen 
Hederagenin unzweifelhaft ident. ist. — Nach diesen Befunden darf man hoffen, daB 
sich die zahlreichen bisher aufgefundenen Sapogenine auf eine ziemlich kleine Zahl 
reduzieren werden. —  Vf. hat durch trockene Dest. des Hederagenins 70% eines terpen- 
artigen Ols, ferner reichlich CH20 , W. u. C 02 erlialten. Das Ol wurde in mehrere Frak- 
tionen zerlegt. Aus dem Dest.-Ruckstand wurden 2 KW-stoffe isoliert: GlyHw, F. 246 
bis 248°, u. C y /^ ,  F. 306— 308°. (Proc. Imp. Acad. Tokyo 8. 12—15. 1932. Tokyo, 
Inst. of Phys. and Chem. Res.) L i n d e n b a u m .

J. C. Ghosłi und Sunil Behari Sen-Gupta, Studicn uber die optisehen Eigen- 
schaflen von Chlorophyll. 1. Mitt. Lichtabsorption durch Losungen und Suspensionen 
von Chlorophyll a und Chlorophyll b und dereń Cemischen. Vff. messen dio Estinktions- 
koeff. der reinen Chlorophylle a u. b sowie verschiedener Gemische aus a u. b in Lsg. u. 
Susponsion. Die Resultate erlauben die Goli.-Best. einer Lsg. an Gesamtchlorophyll 
sowie an Chlorophyll a u. b. —  5 Tabellen u. 3 Tafeln der Extinktionskurven. (J. Indian 
chem. Soc. 8. 581— 89. 1931. Dacea, Univ.) N eumann.

H. Fischer und Josef Riedmair, Synlhesc des Phylloerythrins. Uberfiihrung von 
Phdoporphyrin a5 in Pluioporphyrin a7. 23. Jlitt. zur Kenntnis der Chlorophylle.
(22. vgl. C. 1 9 3 2 . II. 3719.) Bei der Uberfiihrung von Desoxophylloerythrin in Phyllo- 
erythrin (C. 1 9 3 2 . II. 3101) liefi sich letzteres nur spektr. identifizieren. Vff. erhalten 
bei kurzdauernder Eini\r. von 50%ig. Oleum mit hohem Schwefelgeh. auf eine Lsg. 
von vorzugsweise s y  n t li e t. Desoxophyllocrythrin in konz. II2S 0 4 in kleinon Por- 
tionen Phylloerythńn, das durch seinen Methylester, seine Mol.-Verb. mit CHC13 u. 
krystallograph. identifiziert wird. Bei liingerer Einw. entsteht y-Formylrliodoporphyrin 
(Cliloroporphyrin e3). —  Die Einw. von Oleum auf Phaoporphyrin a5 (IV) fiihrt nicht
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zur Entstehung einer OH-Gruppe am C-Atom 10 {Phiioporphyrin a0), sondern unter 
oxydativer Ringsprengung zu Phaoporphyrin a7 (V). Da schon friiher (C. 1932. II. 
3719) ,,a0“ mit Oleum in ,,a7“ iibergefuhrt wurde, ist somit die Konst.-Auffassung 
von ,,a|j“ weiter gestiitzt. Das aus „a„“ erhaltene „a7“ wird dureli seinen Trimethyl- 
ester identifiziert, F. u. Misch-F. liegen bei 263°.

N il

H3 C: C A  

IV  ĆOOH 

Y e r s u c h e .
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— C------- li
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NH N H NH
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V CO OH ÓOOCH,C ^O  
C 00C H 3

Zur Identifizierung mit naturliohem Phylloerythrin wurde das 
synihet. Phylloaryihrin, C33H310 3N.1, mit CH3OII—KOH zur Rhodoporphyrin-y-carbon- 
siiure aufgespalten. —  Einw. von Chromsaure in Eg. auf „Desoxo“ gibt Phyllopor- 
phyrin u. fiihrt dann zur Zerstorung, Einw. von K 2Cr20 7—H=SO.t gibt neben Phyllo- 
porphyrin geringe Mengen Phylloerythrin. — Bei der Darst. von ,,a7“ aus ,,a6“ kann 
aus dem Restather mit 15%ig. HC1 ein dem Rhodoporphyrin spektr. ahnlichcs Porphyrin 
erhalten werden, das auch schon bei der Darst. von „a7“ aus Phaophytin erhalten 
wurde; Spektrum in Pyridin-A.: IV. 515,9, 111.554,4, II. 595,6 . . .  571,4 (max.), 
I. 639,1, E.-A. 452,8. (L i e b i g s  Ann. Chem. 497. 181— 93. 6/8. 1932. Munchen, 
Techn. Hochsch.) N e u m a n n .

Ernst Spatłi, Fritz Wessely und Editha Nadler, Zur Konstitulion des Podophyllo- 
tozins und Pikropodophyllins. (Vgl. C. 1932. II. 3412.) Fiir das Podopliylhtoxin u. 
Pikropodopliyllin  werden nunmehr die Formeln HI u. IV festgestellt u. gleichzeitig 
bewicsen, daB bei der Darst. der Podopliyllomcronsaure aus IH keine wesentliche Um- 
lagerung im Kern C eintritt. —  Die Formeln HI u. IV stehen in keinem Widerspruch 
zu B o r s c h e  u . N ie m a n n  (C. 1932. II. 3725); es ist aber notwendig, weitere Beweise 
fiir die Stellung des Trimethylathergallussaurekomplexes u. der freien OH-Gruppen 
in i n  u, IV zu erbringen. —  Erwiderung auf BoRSCHE (C. 1932. II. 3414).

H HO H

h o . h 2c

I I I

h 9c o !X x iioch3

o c h

N ocii.
och ,H O O C ^ ^ -^ ^ O C H , h 8n ^

Y e r s u c h e .  Podophylloloxin gibt auf dem Wasserbade in verd. NaOH bei 
60—70° m it 3°/0ig. KM n04-Lsg. in geringer Menge neben Trimelhylathergallussdure 
die in Form ihres Anhydrids u. ais Athylimid identifizierte Hydrastsdure. —  Podo- 
phyllomeronsdure gibt in KOH -f- NaOH bei 235— 240° Verb. C12H 10Oi, aus W., F. 250° 
(geringe Zers.); gibt mit FeCl3 tiefblaue Farbung, die mit Na2C03 in rot umschlagt. 
Gibt mit Diazomethan den Dimethylathermethylester, Cj5H 10O4; aus CH3OH, F. 129°; 
bisweilen entsteht eine dimorphe Form, F. 109—-110°; nach dem Wiedererstarren, 
F . 129°. —  Gibt bei Verseifung mit CH3OH-KOH die Dimethylathersdure, C14H140 4 (V), 
aus wss. A ., F . 228°. —  Gibt in konz. H,SO,, mit N 3H (ca. l l “/?ig.) in Chlf. bei 30— 40° 
3-Methyl-6,7-dim£thoxy-2-naphthylamin, ~C13H150 2N  (VI); subhmiert im Hochvakuum 
bei 165— 175° Luftbadtemp.; F. 204— 205°. — Gibt bei der Oxydation in verd. H2S 04 +  
Lauge mit l% ig. KM n04-Lsg. auf dem Wasserbade m-Hemipins&ure, die ais Anhydrid 
Ci,)He0 5, F. 178— 179°, identifiziert wurde. (B er. dtsch. chem. Ges. 65. 1773—77. 
9/11. 1932. Wien, Univ.) B u s c h .

Yasuhiko Asahina und Teruo Hirakata, Untersuchungen iiber Flechtenstoffc. 
XV. tiber Ditaric/itsćiure. (XIV. ygl. C. 1932- II. 717.) Nach IlE SSE  (J. prakt. Chem. [2]

XV. 1. 5
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83 [1911]. 25) wird Dimricalsaure durch AJkali in Divaricatinsaure u. Divarsaurc 
gespalten. Naehdem Son n  (C. 1931. II. 1580) den A t h y l e s t e r  der Divarsaure (II, 
E  u. E ' =  H) u. der Divarieatinsaure (II, R  =  CH3, R' =  H) syntlietisiert liat, kommt 
fiir Divaricatsaure am ehesten Formel I  in Frage. Vff. haben die Saure aus der japan. 
Flechte Evernia mesomorpha isoliert u. mehrere neue D eriw . dargestellt. Durch Ver- 
seifen des Trimełkyldtheresters wurden Methylatherdivaricatimaure (II, E u .  R ' =  CH3) 
u. Isodimricalinsaure (II, R =  H, R' =  CH3) erhalten, womit Formel I  bewiesen ist. 

CSH , I  C8H7 CsH.

I ^ S - C O ^  r ^ S -C O .H  f n l ’0 0 *11
CHaO -l^^J-O H  '"'■■O-L^J-OH R O -l^^J-O R '

V e r s u c h e .  Dimricatsaure, C21H240 7 (I). Aus dem ath. Extrakt der Flechte. 
Aus A. oder Aceton Nadeln, F. 137°. Mit alkoh. FeCl3 yiolett. Mit sd. verd. Lauge 
rotliche Lsg., auf Zusatz von Chlf. griine Fluorescenz. Neben I wurde d-Usninsaurc 
isoliert. —  Diacetylderiv., C23H280 B. Mit Acetanhydrid-H2S 0 4; mit W. gefallt. Aus 
Essigester Nadeln, F. 145— 146°. — Methylester, C22H260 7. In A. mit CH2N 2 bei kurzer 
Einw. u. Kiihlung. Aus CH3OH Nadeln, F. 76°. Mit alkoh. FeCl3 braunsticliig y io le tt.— 
Trimethylatherester, C24H30O7. Mit yiel CH2N 2 in A. oder Aceton (3 Tage). Aus CH30H  
Prismen, F . 85°. ICeine Farbung mit FeCl3. — Spaltung dieser Verb. durch 2-std. 
Kochen mit 3%>g- methylalkoh. KOH; mit viel W. verd., Nd. mit A. entfernt, an- 
gesauert, ausgeathert, A.-Lsg. nacheinander m it Soda (A) u. verd. KOH (B ) aus- 
geschiittelt. — Methyldlherdivaricatinsdure, C12H i0O4 (II, R «. R ' =  CH3). Aus A  mit 
Saure u. A.; Sirup m it w. PAe. extrahiert. Aus diesem Auszug Nadeln, F. 64°. Mit 
FeCl3 keine Farbung. —  Isodimricatinsćiuremethylester, C12H ,eO.,. Ebenso aus B. Aus 
CH3OH Blattchen, F. 121°. Mit FeCl3 keine Farbung. —  Freie Saure, Cn H ,40 4 (II, 
R =  H, R ' =  CH3). Mit sd. 10°/oig. KOH; mit Saure u. A., aus letzterem mit Di- 
carbonat isoliert. Rohsaure enthalt ł/ 2 H20 . Wasserfrei aus Bzl., F. 93°. (Ber. dtsch. 
chem. Ges. 65. 1665— 68. 9/11. 1932.) " L ind en bau m .

Y asuhiko A sahina und Fukuziro F uzikaw a, Ober die Identitał der Diffracta- 
saure mit der Hesseschen Dirhizoninsaure. (Vgl. C. 1932. I. 1671. 3071.) Ein Vergleich 
der Diffracłasdure mit einem H E SSE sehen Originalpraparat der „Dirhizoninsaure“ hat 
die Identitiit beider ergeben. Die Bezeichnung Diffractasiiure wird beibehalten. (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 65. 1668. 9/11. 1932. Tokyo, Univ.) L i n d e n b a u m .

Georg Koller, Ober eine Synthese des Diacetyleremsauremethyleslers und des 
Telraacetylgyrophorsauremethyleslers. Nach A s a h i n a  u .  Mitarbeitern (C. 1932- II. 
717 u. friiher) ist Gyrophorsaure ein Tridepsid der Orsellinsiiure; die Verkniipfungsstelle 
des dritten Orsellinsaurerestes ist nocli unsicher, weil die Kuppelung des Dimethyl- 
atherosellinoylchlorids mit dem Lecanorsauremethylester an 3 verschiedenen OH- 
Gruppen erfolgen kann. — Vf. hat zunachst Gyrophorsaure mit k. 30°/oig. NaOH in 
H-at hydrolysiert u. ais Spaltprodd. Orsellin- u. Lecanorsaure isoliert. Die Acetylicrung 
der Gyrophorsaure ergab glatt das Telraacetylderiv., in welches mittels CH2N 2 ein CH3 
eingefiihrt ^Tjrde. Das so erhaltene Prod. wird durch sd. KOH bis auf die Orcinkerne 
abgebaut; ein phenol. OCH3 ist nicht nachweisbar. Obiges Methylierungsprod. ist 
folglicli Tetraacelylgyrophorsauremethylesłer u. ware, entsprechend der Annahme von 
A s a h i n a , nach I zu formulieren. — Die Bindungsstelle des dritten Orsellinsaurerestes 
konnte wie folgt festgestellt werden: Lecanorsaure wurde durch Acetylicrung u. Methy- 
lierung in den Triacetylhcanorsiiuremethylester ubergefiihrt, in diesem nach muhevollen 
Verss. nur ein Acetyl abverseift u. das freigelegte OH methyliert. Die so erhaltene 
Verb. wurde ais Diaceiyletenisauremeihylester (II, X  =  CH3) erkannt; folglich kommt 
dem Diacetyllecajwrsauremełhylester Formel II (X  =  H) zu. Dieser Ester wurde nun 
mit Diacełylorsellinsaurechłorid gekuppelt u. aus dem Rk.-Gemisch, obwohl mit sehr 
geringer Ausbeute, eine Verb. isoliert, welche mit obigem Tetraacetylgyrophorsaure- 
methylester ident. war. Dieser besitzt also wirklich Formel I. — Durch therm. Zers. 
der GjTophor- u. Lecanorsaure wurde neben Orcin eine Verb. C15H 120 4 erhalten, welche 
durch Synthese aus Orsellinsiiure ais ein Dimełhyldioxyxanihon (III oder IV) erkannt 
wurde. Diese Umlagerung eines Depsids in ein Xanthonderiv. beruht offenbar auf 
einer Acylwanderung vom O in den Kern mit nachfolgender C 02- u. H20-Abspaltung 
unter RingschluO.

V e r s u c h e. Gyrophorsaure, C24H 20O10. Aus Umbilicaria pustulata durch A.- 
E straktion. Aus Aceton +  W., Zers. 230°. — Tetraacetylderiv., C32H280 14. In Pyridin
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mit Acetanhydrid; nach 78 Stdn. auf Eis gegossen, mit HC1 von — 10° angesiiuort. 
Aus viel Aceton -f- W., Zers. 231°. — Tetraacetylgyrophorsauremdhylester, C gjH j^u (I). 
Aus yorigem m it ath. CHjN... Aus Aceton +  W. gallertig, F. 202°. — Triacelyllecanor- 
saure, C2J i , 0O]0. Aus Lecanorsaure (diese aus Parmeliafuliginosa; Zers. 182°) wio oben. 
Aus Aceton +  W. Blattehen, Zers. 197— 198°.— Methylester, C23H22O]0. Mit CH2N 2. Aus 
Aceton +  W ., F. 157°. •— Monoacetyllecanorsduremethylesler, C19H ,80 8. Vorigen in CH3OH- 
Acoton (1: 1) gel., 2 Moll. ca. 0,8%ig. NaOH eingetropft, mit Essigsiiure angesauert,
i. V. bei 40° eingecngt, mit W. gefallt u. ausgeathert. Aus OH3OH +  W., dann Bzl. +  
PAe. Nadeln, F. 167°, 1. in K2C 03, unl. in Dicarbonat. —  Diacetyllecanorsauremethyl- 
ester, C2IH20O9 (II, X  =  H). Vorvorigen in Aceton gel., bei — 10° 1 Mol. der gleichen 
NaOH eingetropft, nach Stehen boi 0° Eiswasser zugefiigt, Filtrat mit HCI angesauert 
u. ausgeathert, Ol mit Aceton u. CH3OH zum Krystallisieren gebracht, aus ath. Lsg. 
m it 2°/0ig. K2C 03-Lsg. ausgeschuttelt usw. Aus Aceton +  W. Krystalle, F. 149— 150°. —  
Diacetyleremsdure, C21H20Oi). Durch Acetylieren der Saure (aus Eyem ia prunastri) 
wie oben. Aus Aceton +  W., F. 155°. — Methylester, C22H220 9 (II, X  =  CH3). Aus
II (X  =  H) u. voriger mit ath. CH2N 2. Aus schwach verd. CH3OH Krystalle, F. 128 
bis 129°. — Diacetylorsellinsaure, C12H 120 6. Aus Orsellinsaure wio oben. Aus Bzl. 
Krystalle, F . 142°. —  Chlorid, C12Hn 0 5Cl. Mit PCI, in CC14. Aus CCl.,-PAe. i. V. 
Krystalle, F . 56— 58°. — Synthese von I: II (X  =  H) u. voriges Chlorid in Pyridin
4 Tage stehen gelassen, auf Eis gegossen, mit HCI angesiiuort. Reinigung durch ófteres 
Umfallen aus Aceton +  W. F. 198— 200°. — Dimetkyldioxyxanthon, C15H]20., (III 
oder IV). 1. Gyrophor- oder Lecanorsaure im H-Strom 1 Stde. auf 230° erhitzt, Riick- 
stand im Hochyakuum sublimiert, Sublimat mit W. yerrieben, wobei Orcin gel. wurde, 
ungel. Teil in A. gol., mit W. gefallt. 2. Orsellinsaure mit Acetanhydrid 2 Stdn, ge
kocht, i. V., dann Hochyakuum dest., Destillat mit CH3OH u. HCI 1: 1 gekocht, Nd. 
im Hochyakuum sublimiert. Gelbe Nadeln, F. 260°, 1. in Lauge. Mit starker Lauge 
Bldg. einer farblosen Verb. yon F. 306°. (Mh. Chem. 61. 147— 61. Okt. 1932.) L b .

Georg K oller, Ober die Ramalsaure. Nach altoren IJnterss. von H e s s e  u . Z o p f  
findet sich in der Plechte Ramalina pollinaria neben Usnin- u. Eyornsaure oine dritte 
Flechtensaure, die Raimlsaure, welche mit der Evernsaure isomer soin soli. Vf. hat 
aus der in Mitterndorf (Salzkammergut) gesammelten Flechte neben wenig Usnin-
ii. roichlich Eyernsaure, welch letztere ubrigens den der Ramalsaure zugeschriebenen 
F. 179° zeigte, ein Didepsid C18H i80 7 yon F. 209° isoliert. Eine von Buntsandstein 
stammende Flechte lieferte die gleichen Flechtensauren. Das neue Didepsid, fiir welches 
Vf. den Namen Ramalsaure beibehalt, enthalt, wie die Acetylierung u. nachfolgende 
Methylierung ergab, 2 OH u. 1 C 02H. Durch alkal. Spaltung wurden Orsellin- u. 
Rhizoninsaure erhalten (Konst. der letzteren vgl. PFAU, C. 1928. II. 2473). Wie dio 
beiden Spaltsiiuren yerkniipft sind, konnte wegen Materialmangel noch nicht ermittelt 
werdon. Móglicherweise ist Ramalsaure mit der um einige Grade tiefer schm. Obtusat- 
sarn-e (Konst. ygl. A s a h i n a  u . F u j i k a w a , C. 1932. I . 3071) ident.

V e r s u c h e. Ramalsaure, C18H 180 7. Flechte mit A. erschopft, Ausziigo bis zur 
Lsg. eines Nd. mit A. vord., mehrmals mit starker Dicarbonatlsg. geschiittelt, aus- 
geschiedenes Salz u. Auszuge mit Saure zers., Rohprod. mehrmals aus A. umgel. F. 209° 
(Zers.). *— Alkoh. Mutterlauge lieferte mit W. Eyernsaure, identifiziert ais Diacetyl- 
eyernsauremethylester, F. 128° (vgl. yorst. Ref.). —  Diacctylranmlsdure, C22H22Ó9. 
Mit Pyridin-Acetanhydrid (3 Tage). Aus Aceton +  W. Nadohi, F. 175° (Zers.). —  
Methylester, C23H 210 9. Mit ath. CH2N 2. Aus Aceton +  W. Nadeln, F. 142°. — Spaltung 
der Ramalsaure: Mit 30%ig. NaOH im H-Strom 72 Stdn. stehen gelassen, in W. ge
gossen u. mit HCI angesauert. Nd. (ca. 50%) lieferte aus A. +  W. Rhizoninsaure,

5*
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C10H 12O.,, Nadeln, F. 210° (Zers.). Wird durch Erhitzcn iiher frcior Flammc zu /9-Orcin- 
monomethylather (F. 67°) dccarboxyliert. — Melhylester, Cn H1.,04. 1. Aus yoriger 
m it ath. CH2N 2. 2. Ebenso aus /?-Orcincarbonsauremcthy]ester (4 Tage); Rohprod. 
in A. m it 5%ig. Lauge erschopft, alkal. Ausziige m it C 02 gefallt. Aus A. Krystalle, 
F. 104— 105°. — Aus obiger salzsaurer Mutterlaugo durch Ausatliern Orsellinsdure, 
aus verd. A., F. 190° (Zers.). Wurde mit CH2N 2 zu Sparassol methyliert. (Mh. Chem. 
6 1 . 286—92. Nov. 1932. Wien, Univ.) " " L i n d e n b a u m .

Otto Brunner, Hanns Hofer und Rosa Stein, Zur Kenntnis der Amyrine.
II. Uber die Produkte der Sekndehydrierung. (I. vgl. C. 1 9 2 9 . I. 1009.) Aus den durch 
Dehydrierung der A m yrine m it Se erhaltenen Fraktionen haben R u z i c k a  u . Mit- 
arbeiter (C. 1 9 2 9 . II. 733) nur das Sapotalin isoliert, welches durch Synthese ( R u z i c k a  
u. Mitarbeiter, C. 1 9 3 2 . 1. 2029; S p a th  u . H r o m a t k a ,  C. 1 9 3 2 .  II. 223) ais 1,2,7-Tri- 
methylnaphthalin erkannt worden ist. D i e t e r l e  u. Mitarbeiter (C. 1 9 3 1 . I .  2763) 
wollen 3 andere KW-stoffe erhalten haben. Vff. haben das Rohamyringemisch mit 
der gleichen Mengc So langsam auf 280—340°, schliefilich auf 360° erhitzt, im ganzen 
100 Stdn., das in der Vorlage neben viel W. angesammelte Ol in A. aufgenommen, 
mit verd. Lauge gewasehen, sodann durch Vakuumdest., Fallen m it Pikrinsaure usw. 
zerlegt (naheres vgl. Original). So konnten sie bisher 4 einheitliche Prodd. isolieren:
1. Sapotalin  ais Hauptprod. Pikrat, C19H 170 7N 3, aus CH 3O H , F. 129— 130°. Slyphnat, 
F. 157°. — 2. KW-stoff CUH10, aus A. Nadelchen, F. 116°. Pikrat, C20H 19O ,N 3, aus 
CHjOH liellrote Nadeln, F . 156—157°. Styphnat, C20H 190 8N 3, aus A. rotlichgelbe 
Nadeln, F . 166°. Ist wohl obenfalls ein Naphthalinderiy. u. sieher ident. m it dem 
von R u z ic k a  u. Mitarbeitem (C. 1 9 3 2 . I. 2839) aus don Dehydrierungsprodd. einiger 
Triterpenverbb. isolierten KW-stoff. —  3. Einen bei 304— 305° schm. KW -stoff. —
4. Naphthol C13Hu O aus den alkal. Ausziigen mit HC1, nach Reinigung durch Dampf- 
dest. aus C H 3O H , PAe. u. Eg. Schuppen, F. 156—157°. Benzoylderiv., aus A. Krystalle, 
F. 185°. Ist zweifellos ident. mit dem von R u z ic k a  (1. c.) isolierten Naphthol. — Der 
von D i e t e r l e  beschriobone KW-stoff von F. 184° wurde nicht beobachtet. AuBer 
dem Rohamyringemisch wurde aueh jedes einzelnc Amyrin der Dehydrierung unter- 
worfen; ein Unterschied im Resultat konnte jedoch nicht festgestellt werden. (Mh. 
Chem. 6 1 . 293— 98. Nov. 1932. Wien, Univ.) L i n d e n b a u m .

E. Biochemie.
N. R. Rasłievsky, Einige Bemerkungen uber die physikalischen Konstanten von 

Zellen in Beziehung zu ihrer Grofie und Gestalt. In der C. 1 9 3 2 . II. 2418 referierten Arbeit 
wurdo aus der GróBe von Bakterien fiir diese ein etwa 1000-mal kleinerer Diffusions- 
koeff. fiir 0 2 berechnet ais fiir Muskelgewebe. In einer kiirzlicli ausgefiihrten Unters. 
iiber den Sauerstoffverbrauch sind von GERARD ahnlich kleine Werte der Diffusions- 
koeff. gefunden worden. (Physic. Rev. [2] 4 1 . 387. 1/8. 1932. East Pittsburgh, Westing- 
house Res. Lab.) S k a l i k s .

E i. E n zym ch em ie.
E. S. Guzman Barron und A. Baird Hasting:s, Der Mechanismus der Milchsaure- 

ozydation durch die u.-Hydroxidase von Gonokokken. E ine Gonokokkensuspension 
oxydiert a.-Oxysauren u. a-Ketosauren unter Bldg. einer um 1 C-Atom armeren Saure 
u. C 02. Wird die Bakteriensuspension wenigstens 24 Stdn. im Eisschrank aufbewahrt, 
so bleibt nur dio a-Hydroxydase erhalten, die a -Oxijsauren zu a -Ketosduren oxydiert. 
Am leichtesten oxydiert wird Milchsaure (I) zu Brenztraubensaure (II). Dic a-Hydr- 
oxydase besteht aus 2 Komponenten, dcm aktiviercnden Coenzym (Co.), das das Sub- 
strat aktiviert u. dem 0 2-ubortragcnden Enzym (E.), das dic Oxydation ausfiihrt. 
Die beiden Komponenten kónnen durch Erwarmen oder selektive Hemmung getrennt 
werden. E. wird toilweise zerstort bei 48°, yollstandig bei 52°, Co. erst boi 70°. E . wird 
gehemmt durch KCN u. Valeronitril, Co. wird durch beides nicht beeinfluBt. Bei Zer- 
stórung oder Hemmung yon E. oxydicrt die Bakteriensuspension I nicht mehr, doch 
kann dann E. durch einen reyersiblen Oxydations-Reduktionsfarbstoff ersetzt werden, 
der katalyt. I zu II oxydicrt. Monojodaceiat (113) hemmt sowohl E . ais aueh den kiinst- 
liehen Katalysator, doch sclieint die Geschwindigkeit der Rk. yon III u. E. sehr gering 
zu sein, denn bevor die Hemmung maximal ist, kann die Oxydation von I durch Zugabe 
neuer Mengon des kiinstlichen Katalysators besehleunigt werden. (J. biol. Chemistry 
9 7 . Nr. 1. L X X III— LXXIV. Juli 1932. Chicago, U niv., Lasker Foundation for Medical 
Research u. Department Medicine.) K o b e l .
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Max Bergmann und Hans Schleich, Weiteres iiber Dehydrodipeptidase. Uber die 
enzymatische Angreifbarkeit rem Verbindungen aus Brenziraubensaure und Amino- 
saure. Das friiher gewonnene Ergebnis (C. 1932. I. 1543), daB ungesatt. Dipeptido 
durch eine Dehydrodipeptidase in a-Ketosiiure, Ammoniak u. Aminosaure gespaltcn 
werden, wird durch die Isolierung eines der Spaltprodd. sichergcstellt. Es gelang, aus 
dem Enzymhydrolysat des Glycyldehydrophenylalanins etwa 20°/<j der theoret. mog- 
lichen Menge Phenylbrenztraubensauro zu isolicren. Im Gcgensatz zu dem in der 
ersten Mitt-eilung (C. 1932. I. 1543) diskutierten Reaktionsweg wird nunmehr gezeigt, 
daB die Wrkg. der neuen D e h y d r o d i p o p t i d a s e  die einer echten P e p t i - 
d a s e ist. Sie bewirkt Sprengung des Substratmolekiils an der Bindung CO—N. Die 
friiher am Enzym aus Pankreatin gefundene Spozifitat, daB Acetylaminozimtsaure 
unspaltbar, Glycyldehydroalanin dagegen spaltbar ist, wird mit Nierenauszug be- 
stiitigt, woraus das gleichartige Verh. der Dehydrodipeptidascn yersehiedener Her- 
kunft hervorgeht. SchlieBlich wurde das Verh. yon Pyrovoy]glycin (I), Pyrovoyl-d,l- 
alanin (II) u. von Pyrovoyl-d,l-phenylalanin (III) gegenuber kaufliehcin Pankreatin 
gepriift. I u. H waren absol. unspaltbar, wahrend III mit erheblicher Geschwindigkeit 
liydrolysiert w urde,'w as auf C a r b o x y p o l y p e p t i d a s e  zuriickzufuhrcn ist. 
Vff. nehmen an, daB das unterscliiedlicho Yerh. der Substrate gegenuber diesem Enzym  
in dem Unterschied in der Starko der Sauredissoziation bedingt ist. (Hoppe-Seyler’s 
Z. physiol. Chem. 207. 235—40. 1932. Dresden, Kaiser-Wilhelm-Institut f. Leder- 
forsch.) _ _ W e i d e n h a g e n .

Richard Willstatter und Margarete Rohdewald, Ober Desmopepsin und Desmo- 
kathepsin. I. Abhandlung: Zur Kennlnis zellgebuTidener Enzyme der Gcicele und Driisen. 
Glycerinlóslichkeit kommt nur demjenigen Teil des in der Magensclileimhaut u. ihren 
Driisen enthaltenen Pepsins zu, der bereits sezerniert oder fiir die Sekretion fertig ist. 
Bei mehrfacher Behandlung der mit Aceton entwasserten Magenschleimhaut mit 100“/oig- 
Glycerin geht schlieBlich kein Pepsin mehr in Lsg., aber die erschópfend extrahierte 
Schleimhaut weist noch einen hohen Geh. an Pepsin u. Kathepsin auf, die ais Desmo- 
enzyme anzusehen sind. Sie zeigen dieselbe Wrkg. auf Proteino u. ungefahr dieselbo 
PH-Abhangigkoit wio dio entspreehenden Lyocnzymo. Da die Moglichkeit zur quanti- 
tativen Pepsinbest. noch nicht gegeben ist, liiBt sich der Geh. an Lyo- u. Desmopepsin 
nur abschatzen. Beziiglieh des Desmokathepsins der Magenschleimhaut wurdo fest- 
gestellt, daB es wahrscheinlich keino Kinaso auBerlialb seines eigenen unl. Komplexes 
braucht. Vom Desmopepsin wird durch Einw. von 0,1°/Dig. Salzsauro bei 0° ein Teil 
in Lsg. iibergefuhrt, u. zwar wahrscheinlich olmo autolyt. Vorgang, nur durch die 
Elektrolytwrkg. Perner entstehen Pcpsinlsgg. unter Popsin- sowie Kathepsinwrkg. 
Durch langdauernde Einw. yon wasserhaltigem Glycerin gelingt cs boispielsweise, 
Desmopepsin in Lsg. iiberzufuhren. Auch durch Proteolyse vcrd. Salzsaure geben 
Desmopraparate in wechselnden Mengen Pepsin u. Kathepsin in die Lsg. ab, ohne 
daB dio Riickstande ihre enzymat. A ktivitat zunachst ganzlich yerlieren. Erst durch 
tagelange Einw. von 0,2 u. 0,4%ig. Salzsaure bei 30° geht das proteolyt. Wirkungs- 
yermógen der Sehleimhautreste schlieBlich yerloren, woboi aber die FI. keinen ent- 
sprechenden Zuwachs an Enzymcn mehr zeigt. Der stark wechselndo Eiweifigeh. der 
Pepsinpraparate olino offenbaren Zusammenhang mit ihrer Aktivitat wird dahin er- 
kliirt, daB eiweiBarmes Pepsin nach B r u c k e  oder S u n d b e r g  u. eiweiBreiches Pepsin 
nach N o r t h r o p  sich bei ahnlichen Reinheitsgraden so unterscheiden konnen, daB 
das eigentliche Popsin oder Popsinprotein im einen Fallo (N o r t h r o p ) mit einem yiel- 
fachen Ballast yon F r e m d p r o t  o i n (z. B . in fester Lsg.) verd. ware, im andern 
Fallo abor (B r u CKE, S u n o b e r g ) mit einem yielfachen Ballast von a n d e r s a r t i g e n  
F r o m d k o r p o r n .  (Hoppe-Soyler’s Z. physiol. Chem. 208. 258— 72. 13/6. 1932. 
Munchen, Chem. Lab. d. Bayr. Akad. d. Wiss.) WEIDENHAGEN.

H. Kleinmann und G. Scharr, Uniersuchungen iiber tierische Gewebsproteasen. 
X. Mitt. Ober das Auflrelen von Abicehrfermenten im Blułserum des Kanincliens. (IX . ygl.
C. 1932. II. 2979.) Die in friiheren Mitteilungen angegebenen Methodcn erlauben dio 
in n. Serum yorhandenen Proteinasen Kathepsin u. Trypsin zu messen u. damit dio 
Schwankung des Fermentspiegels zu yerfolgen, wenn kórperfremdes EiweiB in den 
Organismus eindringt. Das Serumkathepsm wurdo durch Caseinspaltung im Serum 
bei pa =  3, sowie durch Serumautolyse bei Ph =  4 bestimmt. Die Best. des Trypsins 
durch die Methode der Caseinfallung im Serum wurde fur quantitative Zwecke im 
Serum ausgearbeitet. Es zeigte sich, daB der Fermentspiegel des Serums n. Kaninchen 
sowohl an Kathepsin, wio an Trypsin auBerordentlich konstant war u. nach EiweiB-
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umsatzen gerechnet fiir Kathcpsin um ± 5 %  u. fiir Trypsin um ± 7 %  sehwankte. 
Auch die subcutane u. intravenóso Injcktion von Lsgg. yon Casein, Edestin, sowie 
Pferdesorum, weiter die parenterale Zufulir von EiweiBlsgg. yon Blutaciditat, sowie 
weiter die einmalige oder melirfaclie Einfiilirung yon EiweiB iiber verscbiedene Zeit- 
raume lieB den Fermentspiegel des Serums unbeeinfluBt. Es wird geschlossen, daB 
die Einfiilirung korperfremden EiweiBes unter den angewandten Bedingungen niclit 
zum Auftrcten spezif. Abwehrfermente fiihrt, noch den n. Spiegel der Serumproteinasen 
Kathepsin u. Trypsin beeinfluBt. (Biochem. Z. 252. 343— 61. 7/9. 1932. Berlin, Charitó, 
Chem. Abt. d. Pathol. Inst.) W EIDENHAGEN.

Kurt P. Jacobsohn, Fernando Bello Pereira und Joao Tapadinhas, Zur Kinelik  
der Fumarase. (Vgl. C. 1932. II. 1800 u. 2665.) Die Wirkungsweiso der Fumarase 
wurde mit der Kinetik nicht enzymat. Katalysatoren verglichen, die den Ablauf rever- 
sibler Prozesse in monomolekularer Reaktionsordnung vermitteln. Das Gleichgcwicht 
Fumarsuure (I) l-Apfdsdurc (II) wurde ais echt erkannt u. eine bemerkenswerte 
Temperaturabhangigkeit des Systems sichergestellt, die es von den bekannten hydrolyt. 
Enzymrkk. unterscheidet. — Die Mass en w irkun gsko n s tan t e reversibler monomoleku
larer Rkk. blieb zu jedem Zeitpunkt des Ablaufs des Hydratisierungsprozesses un- 
yeriindert. Erhóhung der Substratkonz. bedingte entsprechenden Abfall des Ge- 
schwindigkeitskoeff., wahrend die Rk.-Geschwindigkeit der Enzymkonz. direkt 
proportional war. Die [H'] war ohne EinfluB auf den „Gang“ der Konstanten, dereń 
Temp.-Koeff. ebenfalls bestimmt wurde. Der Reaktionsverlauf der enzymat. Wasser- 
abspaltung aus I folgte gleiehfalls der Zeitgleiohung des Massenwirkungsgesetzes; 
indessen stimmte bei Venvendung von Leberfumarase die Summę der beiden Geschwindig- 
keitskonstanten, wie sie unter der Voraussetzung der nicht enzymat. Katalyse aus dem 
Ablauf des Hydratisierungsprozesses berechnet wurde, nieht mit derselben Konstanten  
des Reversionsprozesses uberein. Daraus folgte, daB auch das Verhaltnis der beiden 
Geschwindigkeitskonstanten entgegen der entwickelten Zeitgleiehung einen anderen 
Wert annahm ais der Gleichgewrichtsquotient der Komponentem —  Unter Zugrunde- 
legung der Ansehauungcn v . E u l e r s  iiber die Wirkungsweiso der Enzyme in reversiblen 
Systemen konnte aus den Versuchsdaten berechnet wrerden, daB die Affinitat der 
Leberfumarase doppelt so groB zu I wie zu II ist, (Biochem. Z. 254. 112—37. 17/10. 
1932. Lissabon, Inst. Rocha Cabral.) K o b e l .

Giinther Gorr und Joachim Wagner, Ist die carbozylatische Spaltung der Brenz- 
traubensaure in Acetaldehyd und Kohlensaure durch Leberbrei eindeutig erwiesen? Verss. 
m it Rinderleber ergaben, daB die von yersehiedenen Autoren gemachte Annahme 
eines Carboxylasegeh. der Leberzelle nicht zu Recht besteht, da der unter den an- 
gegebenen Versuchsbedingungen beobachtete Zuwachs des „Carbonylwertes" nicht auf 
Entstehung von Acetaldehyd, sondern, sofern die Verss. steril durchgefiihrt werden, 
allein auf dio Bldg. von Aceton zurupkzufiihren ist. (Biochem. Z. 254. 5—7. 17/10. 
1932. Ludwigshafen a. Rh., Forschungslabor. Oppau der I. G. Farbenindustrie 
A.-G.) K o b e l .

Giinther Gorr, Uber Acetessigsdurebildung durch Leberbrei. Fiir die durch Leber- 
brei veranIaBtc „Acetonb\dg.“ aus Brenztraubensdure (I) (vorst. Ref.) ist Ggw. von 
Sulfit nicht erforderlich; es werden mit u. ohne Abfangmittel annahernd gleiche „Car- 
bonylwerte“ erhalten. Verss. bzgl. der Einw. yon Leberbrei auf brenztraubensaures, 
ameisensaures, essigsaures, propionsaures, n-buttersaures, n-valeriansaures, fumar- 
saures, bernsteinsaures, d,l-milchsaures Na sowie d-Alanin u. A. ergaben, daB nur I 
eine Steigerung des „Carbonylwertes" gegeniiber den Kontrollen bewirkt. Das bei 
der Aufarbeitung der Verss. gefundene Aceton wird erst bei der Dest. der Versuchs- 
lsgg. aus primar entstandener Acetessigsaure (II) abgespalten; priiformiertes Aceton 
konnte nicht nachgewiesen werden, so daB der ganze Acetonwert auf II zu beziehen 
ist. Der enzymat. Charakter der Rk. wiirde dadurch bewiesen, daB aufgekochter Leber
brei aus I keine II-Bldg. bewirkte. — Die Fahigkeit zur II-Bldg. ist bei Lebern ver- 
schiedener Tiere yerschieden u. wohl auch vom Ernahrungszustand abhangig. Das 
bei der Aufarbeitung entstehende Aceton wurde ais p-Nitrophenylhydrazon vom F. 148° 
isoliert. (Biochem. Z. 254. 8— 11. 17/10. 1932. Ludwigshafen a. Rh., Forschungslabor. 
Oppau der I. G. Farbenindustrie A.-G.) K o b e l .

Giinther Gorr, Uber tierische Carboligase. Durch Einw. von Rinderherzmuskelbrei 
auf N a-P yrw in a l wurde Acetoin erhalten, das durch Oxydation zu Diacetyl u. Darst. 
des p-Nitrophenylosazons identifiziert wurde. In Ggw. yon Sulfit wird die carboligat. 
Acetoinbldg. unterdruckt, u. es findet nur carboxylat. Brenztraubensdurespaltung statt.
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Auch im Tierkórper wird also dio Aeetoin- bzw. Butylenglykolbldg. durch carboligat. 
Verkniipfung yon 2 Acetaldehydmoll. bewirkt. (Biochem. Z. 254. 12— 14. 17/10. 1932. 
Ludwigshafen a. R h., Forschungslabor. Oppau der I. G. Farbcnindustrio A.-G.) K o b e l .

P. E. Simola, Ober den Co-Zymase- und Co-Carboxylasegelw.lt des Rattenorganismus 
bei B-Avitaminose. Unter dem EinfluB einer vollstandig B-vitaminfreien Nahrung 
andert sich der natiirliohe Co-Zymasegeh. gewisser Organe von Ratten (Leber u. Gehirn- 
substanz) nicht wesentlich. Dagegen ist es nach den Verss. des Vf. nicht ausgeschlossen, 
daB der Geh. dieser Organe an Co-Carboxylase durch B-Mangel abnimmt. (Biochem. Z. 
2 5 4 . 229— 4 4 . 17/10. 1932. Stockholm, Biochem. Inst. d. Univ.) K o b e l .

S. Salaskin und L. Solowjew, Aldivierbarleeit und Hemmung auf verschiedene 
Weise hergeslellier Arginase durch Sauerstoff, Kolilensaure, Cyslein und Scliwermetall- 
salze. II. (I. vgl. C. 1931. II. 2169.) Gewóhnliches Cystein vermag Arginasepraparate 
sowohl im aktivierenden, ais im hemmenden Sinne zu beeinflussen, u. zwar je nach 
der Gewinnungsweise der Praparate oder der verschiedenen Einw.-Weise auf dieselben. 
In Verb. mit Schwermetallsalzen (Fe u. Cu) werden alle Arginasepraparate durch Cystein 
aktiviert, auch diejenigen, die durch Cystein allein gehemmt werden. Fur die Akti- 
vierung der Arginase wird ein Cystein-Schwermetallkoinplex angenommen. Mit diesem  
Aktivatorkomplcx laBt sich eine nahezu vollstiindige Reaktivierung der Arginase 
nach ihrer partiellen Hemmung durch Erwiirmen (z. B. warme Glycerinextrakte aus 
Hundeleber) erreichen. Ebenso gehngt eine Restitution des Enzyms, das durch langeres 
Aufbewahren an A ktivitat verloren hat. Es scheint, daB in der Kalte hergeatellte 
Glycerinpraparate den am wenigsten veranderten Aktivatorkomplex enthalten, da 
sie die groBte Eigenaktivitat besitzen u. durch Cystein-Fe-Zusatz in ihrer A k tm tat  
nur wenig gesteigert werden. Die Reaktivierung des Fermentes laBt sich auch durch 
Einw. von Gasen erzielen. (Biochem. Z. 250. 503— 18. 19/7. 1932. Leningrad, Staats- 
inst. f. experim. Med., Bioch. Abt.) W e i d e n h a g e n .

E ,. P flanzenchem le.
E. Parisi, Die einfachen Zuclcer und Polysaccharide des Hanfstengels. Aus den 

gepulverten Hanfstengeln lassen sich mit W. Olucose u. Frudose, mit Ca-Bisulfit eine 
Hemicellulose, bestehend aus Xylose u. Glucose, extrahieren, mit verd. Alkali ein Xylan. 
Die schlieBlich zuruckbleibende Cellulose gibt bei Acetolyse Cellobioseoctacetat. (Ann. 
Chim. applicata 22- 555— 60. Aug. 1932. Bologna, R. Istituto Sup. Agraio.) O iile .

Ryo Yamamoto, Yasuyosi Osima und Tertio Goma, Ober die organischen Sduren 
in den Fruclilen der Ceylonolive (Elaeocarpus serratus Lin.). Der frische Fruchtbrei 
(Sauregeh. 4,37% ais Citronensaure) wurde zur Fallung der Pektinstoffe mit A. bis 
zur Konz. von 70% versetzt, A. verdampft, mit Soda neutralisiert, organ. Siiuren 
mit Pb-Acetat gefallt, Pb-Salze durch H ,S  zers. Isolierung der Sauren nach S c h m id t . 
Erhalten: Citronensaure (Hauptmenge), Weinsaure (Spuren) u. Schleimsaure, Krystalle, 
F. 215°. Zur Isolierung letzterer allein wurde das Fruchtfleisch mit 50%ig. A. be- 
handelt, Lsg. m it Baryt neutralisiert, Nd. mit H 2S 0 4 zerlegt. Geh. der Frucht an 
Schleimsaure ca. 0,5%. Der frische Fruchtsaft zeigt starko Vitamin C-Rk. Fiir das n. 
Wachstum von Meerschweinchen waren mindestens 4 ccm Saft pro Tag erforderlich 
(Citronensaft 3 ccm). (Sci. Pap. Inst. physie. chem. Res. 19 .132—33. Okt. 1932.) Lb.

Ryo Yamamoto und Yasuyosi Osima, Ober den roten Farbstoff von Hiviscus 
babdariffa L. (ein neues Glykosid Hiviscin). Vff. haben festgestellt, daB in dem tief

roten Kelcli der Friichte genannter Pflanzc auBer 
dem von P e r k i n  cntdeckten u. von R o b i n s o n  u. 
Mitarbeitern (C. 1 9 2 9 .1. 2188) synthetisierten gelben 

• C H (OH) 3>4 Farbstoff Gossypetin noch ein rotes Anthocyanin vor-
6 3  1 kommt. Das isolierte Anthocyaninchlorid besitzt

J-O-CsH0O, wasserfrei die Zus. C20H10O1(,Cl u. wahrscheinlich
nebenst. Konst.-Formel, denn es wird hydrolyt. in 
Cyanidinchlorid u. eine Pentose gespalten, dereń Natur 

noch nicht ermittelt werden konnte. Die 3-Stellung des Zuckerrestes wird aus dem 
Verh. gegen FeCl3 gefolgert (vgl. R o b i n s o n  u . Mitarbeiter, C. 1931. II. 3491). Vff. 
bezeichnen dieses neue Anthocyanin ais Hiviscin.

V e r s u c h e .  Hiviscinchlorid, C2oH190 1qC1,41/2H20 . Kelch der Friichte mit k.
l,5% ig. methylalkoh. HCl erschópfend extrahiert, Lsg. mit A. gefallt, nochmals cbonso 
umgefallt, Sirup in li. W. gel. u. mit Pikrinsaure gefallt, rohes Pikrat mit methylalkoh. 
HCl zerlegt. Aus l% ig. methylalkoh. HCl braunrote, metallglanzende Prismen, F. 192°;
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von don 4% H„0 haft-ct 1 Mol. besonders feat, entweicht aber unter 1 mm bei 100°. 
L sg. in W. violett, m it HCI rot. Lsg. in Soda yiolettblau, auf Zusatz von NaOH blau, 
dann sclmell griinlichgelb. Lsg. in A. carminrot m it yiolottem Ton, auf Zusatz von 
FeCl3 blau u. dann von W. yiolett. Mit wss. Pb-Aeetat blauyiolett, mit Alaun violett. 
2,02 mg Farbstoff in 50 ccm l% ig . HCI gel., 50 ccm 0,125°/oig. FeCl3-Lsg. zugefiigt; 
erst nach 100 Min. fast entfarbt. VerteUungszahl zwischen 0,5%ig. HCI u. Amyl- 
alkohol (L e v y  u . R o b i n s o n , C. 1931. II. 3611), Absorptionsspektrum u. Farbrkk. in 
gepufferter Lsg. (ROBERTSON u. ROBINSON, C. 1929. II. 1164) vgl. Original. —  
Hiviscinpikrat, tief rote Nadelbuschel, F. 185° (Zers.). —  Hydrolyse mit sd. wss. HCI 
ergab Cyanidinćhlorid, C16H U0 6C1, tief rotviolette Nadelbuschel. Wird bei der FeCl3- 
Probe (wie oben) schon in 30 Min. entfarbt. —  Die in der Mutterlaugo enthaltene 
rechtsdrehendc Pentose lieferte ein Phenylosazon, aus 10%ig. A. gelbe Nadeln, F . 192°, 
u. ein p-Bromphenylosazon, aus 50°/oig. A. gelbe Nadeln, F. 162°. (Sci. Pap. Inst. 
physic. chem. Res. 19. 134— 41. Okt. 1932.) LINDENBAUM.

Ryo Yamamoto und Tosiro Muraoka, Catechin in  der Frućht von Areca catechu 
Lin. Frisches Fruchtfleiseh wurde mit 94°/0ig. A. bei 80° extrahiert, Filtrat im Vakuum 
u. COo-Atmosphare yerdampft, Catechin ais Pb-Salz gefallt, dieses mit H2S zers., 
Filtrat im Vakuum zum Sirup verdampft, dieser mit A. ausgezogen usw. Das aus 
wenig W. umkrystallisierto Prod. war d-Catechin, C15H 140 c,4H 20 , Nadeln, F. 96°, 
wasserfrei F. 175°, [a]n19 =  + 16 ,0° in W. +  wenig Aceton. Mit FeCl3 griin, mit 
Bromwasser gelblicher, mit Kalkwasser briiunlichrotor Nd. Mit CH3 • COCl-Pyridin 
das Penlaacelylderiv., C25H 24On , aus A.-Aceton Nadeln, F. 128°, H d 10 =  + 41 ,6° in 
Acetylentetrachlorid. Vgl. F r e u d e n b e r g  u .  P u r r m a n n  (C. 1924. II. 331). (Sci. 
Pap. Inst. physic. chem. Res. 19. 142— 43. Okt. 1932. Taiwan [Formosa], Uniy.) L b .

Kurt Brass und Herbert Krauz, Der Farbstoff des Akazicnholzes. Kurzes Ref. 
nach Naturwiss. vgl. C. 1932. II. 3427. Nachzutragen ist: Sagespanc yon Gleditschia 
monosperma mit Aceton bei Raumtemp. erschópfend extrahiert (Probe: Griinfarbung 
mit Alkali), eingeengt u. von wachsartiger Substanz filtriert. Durch Fallen mit W. 
Rohprod. G, braun, krystallin, Zers. 310—315°, nach Umkrystallisieren aus A. 325 
bis 330°. Ebenso aus dom Holz von Robinia psoudacacia nach dem erston Einengen 
ca. 1,5% Rohprod. R  I, braun, krystallin, nach weiterem Einengen 3,7% Rohprod. R  II, 
hellbraun, krystallisiert, ganz yerscliieden von R I . —  Peniaacelyl-5'-oxyfiselin, C25H 20O12. 
Aus G u. R  I mit sd. Acetanhydrid. Ausbeuten 79 u. 49—50% . Wird R  I zuvor mit 
verd. H„SO., oder mcthanol. HCI behandelt, so betragt die Ausbeute iiber 92% . 
R  I scheint ein Glykosid oder eine Gerbstoffverb. des Farbstoffs zu enthalten. Aus Bzl., 
Aceton oder A. verfilzto Krystalle, F. 224°. —  5'-Oxyfisetinpentamethylalher, C20H 20O7. 
Aus yorigem in sd. CH30H  durch gleiclizeitiges ZuflicBen yon 30% ig. NaOH u. (CH3)2S 0 4 
bis zum Erstarren; dann in W. gegossen. Aus CH3OH Nadelchen, F. 148°. —  5'-Oxy- 
fisetin , C15HjoO,. Aus G mit sd. 50%ig. Essigsaure bronzefarbone Nadeln m it 1 H20 .  
Aus obigem Acetat in sd. CH3OH durch Einleiten von HCl-Gas bis zur Lsg., Filtrieren, 
Einengen u. Zugeben yon W. ziegelrote Nadeln m it 1,5 H 20 . Aus diesen durch U m 
krystallisieren aus 50%ig. A. yerfilzte, gelbe Nadeln mit 2 H ,0 . Setzt man das E in 
leiten yon HCI in die sd. methylalkoh. Lsg. fort, so scheidet sich das Hydrochlorid, 
C15H n O Cl, in gelbgriinen Nadeln aus. Der Farbstoff ist unl. in Chlf., Bzl., PAe., wl. 
in W., A., yerd. A., verd. Eg., verd. Sauren, 1. in A., Aceton, Eg., 11. in Essigester, 
Pyridin. Krystallisiert in yerschiedenen Formen u. Farben. Mit W. angeruhrt, auf 
Zusatz von yerd. Lauge oder NH4OH griin, tintenblau, violott, bordeauxrot, schlieClich 
dauernd hellorangen unter begieriger O-Absorption. In h. Eg. mit konz. H 2S 0 4 prachtig 
griingelb, beim Aufkochen Nadeln des Sulfats. In A. mit K-Acetat u. A. yioletter Nd. 
Mit Pb-Acetat ziegelroter, mit CuS04 gruner, mit FeCl3 griinschwarzer Nd. Farbung 
auf A120 3- bzw. Fe20 3-gebeizter Baumwolle orangegelb bzw. oliygriin, echt. —  Spaltung 
des Farbstoffs mit ca. 60%ig. KOH bei 220° ergab Bcsorcin u. ft-Resorcylsaure. —  
Fisetoldimethylather, C10H12O., aus A. Krystalle, F . 66° (vgl. S l a t e r  u . S te p h e n ,
C. 1920- H I. 140). —  7,3',4I,5'-Tetramelhoxyflavonol. Aus Isonitroso-7,3',4',5'-tetra- 
methoxyflavanon (D ean  u .  N i e r e n s t e i n , C. 1925. H . 1524) durch Kochen in Eg. 
mit 10%ig. HoSO.!- Aus yerd. Eg. griingelbe Nadeln, F. 194°. Aus h. konz. KOH  
orangenes K-Salz. Mit (CH3)2S 0 4 u. KOH obiger Pentamethylathor. (L ieb ig s Ann. 
Chem. 499. 175— 87. 15/11. 1932. Prag, Deutsche Techn. Hochscli.) L in d en b au m .

F. R. Morrison, E in Beitrag zur Chemie der Frucht des weifien Zedernbaumes 
(Melia Azedaracli, L. tar. auslralasica C. D C .; Syn. Melia auslralasica, A . Juss.) waclisend 
in Neusudwales, mit Bemerkungen iiber seine angeblichc Giftigkdt. Nach Analysen
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(Einzelkeiten im Original) enthalt die Pulpę der Friichte neben einem harzhaltigen, 
stark ungcsatt. Ol erhebliche Mengen Glucose, Starkę u. ólhaltige Samen. Wenigstena 
bei einer Varietat des Baumes wurde aus reifen u. unreifen Fruchten ein Giftstoff, 
enthalten in der Harzfraktion, ausgezogen u. am Mcerschweinchen gepriift. Mit verd. 
H 2S 0 4 wurde aus dem Harz ein nicht giftiges Alkaloid ausgezogen, womit auch der 
Riickstand ungiftig wurde. Mischung beider hatte wieder Giftwrkg. Die Vergiftungs- 
erscheinungen sind ahnliche wie bei Alkaloiden des Strychnintyps. (J. Proc. Roy. Soc. 
New-South Wales 65. 153—77. 1931. Sydney, Technol. Museum.) Gr o s z f e l d .

E s. P n an zenphysio log ie . B akterio log ie
D. N. Prjanischnikow, VerhaUen von M ais gegcnubcr Kalisalzen. (Vgl. C. 1931.

II. 256.) Im Gegensatz zu Hafer u. Gerste zeigt Mais (u. ebenso Sonnenblumen, Kar- 
toffeln, Erbsen u. Zuckerrubon) ein groBcs Ubergewicht der K-Absorption iiber dio 
Absorption des Cl. Dies wurde sowohl durch dirckte Best. der K-Aufnahme, wie auf 
indirektem Wege, durch Erhohung der Phosphoritverwertung unter dem EinfluB 
von KOI festgestellt. Je naeh der Pflanze ist demnach die physiolog. Aeiditat des 
KC1 yerschieden. K iSOi  zeigt demgegeniiber eine konstantę physiolog. Aciditiit, 
so daB sich in diesem Palle Mais ebenso yerhalt wie Hafer u. Gerste. (C. R. Acad. Sci., 
U. R. S. S. Ser. A. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R. Sser. A.] 1932. 93 
bis 97.) _ S c h o n f e l d .

Sehmuel Hurwitz, Einflufi der Temperatur und Aussaatzeit auf die Entwicklung 
der Wintergetreide. Verss. von 1926— 1931 mit Weizen u. Roggen im Freien, Warm-, 
Ktihl- u. Glashaus, sowie Kalteschrank zeigten Zusammenhiinge zwischen Vegetations- 
lange u. Kaltebediirfnis der Pflanzen. Bestatigung der Theorie von Ma x im o v  (Jb. 
Bot. 64 [1925]. 707), daB bei Wintergetreide das vegetative, bei Sommergetreide das 
regenerative Wachstum yorherrscht. Fiir ersteres ist also nicht eine lange Vegetations- 
periode charakterist. Unterschiede in der Aussaatzeit riefen yerschieden gerichtete 
Wrkgg. hervor. Die Kalteeinw. ist am giinstigsten zwischen dem 11. u. 27. Tage nach 
dem Aufgang der Pflanzen. (Wiss. Arch. Landwirtsch. Abt. A. Arch. Pflanzenbau 
9. 427— 69. 11/10. 1932. Berlin, Landw. Hochschule.) LuTHER.

L. K .  Wolff, Bakteriophage und U llravirus: Lebende Wesen oder Fer menie ? Vor- 
trag iiber den heutigen Stand der Frage, die eine Entscheidung in bestimmtem Sinnc 
noeh nicht zulafit. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 76. 5014—24. 29/10. 1932.
Utrecht.) GROSZFELD.

A. Angeletti, Die Wirkung einiger Schimmeljńlze auf Aldosclósungen. IV. Bildung 
von Omlsaure aus d-Glucotisćiure. (III. ygl. C. 1932. II. 725.) Penicillium luteum- 
purpurogenum yerwandelt d-Gluconsaura langsam (quantitativ nach 3 Monaten) in 
Oxalsaure. Andere Sauren entstehen nicht. (Ann. Chim. applicata. 22. 404— 07. Julii 
1932. Turin, Univ.) OIILE.

T. Kennedy Walker, Eine biologische Bildung von Glucoson aus Glucose. Bei der 
Einw. einer bestimmten Aspergillusart aus der Flamsoryzaegram)®  '"rir(i  5%'g- 
Glucoselsgg. in Ggw. von Toluol Glucoson gebildet, das durch dio Rk. mit Phenyl- 
hydrazin, die sofort Glucosazon liofert, u. dio Kondensation mit o-Phenylondiamin 
(Azin vom F. 194— 195°) nachgowieson wird. (Naturę, London 130. 582. 15/10. 1932. 
Manchester, Uniy.) E r l b a c h .

F. B. Smith und P. E. Brown, N itrat assimilierende Bodenbaklerien. Es wurden 
Arten von Azotobacter, Radiobacter, Aerobacillus Pseudomonas u. Achromobacter 
aus Bóden m it Nitratassimilation isoliert. Verss. mit diesen Baktericn iti Reinkulturen 
zeigten, daB sie Nitrate zu assimilieren yermógen. (J. Amor. Soc. Agron. 24. 749— 54. 
Sept. 1932. Iowa State College, Ames Iowa.) W. S chttltze .

L. B. Pett und A. M. Wynne, Die Bildung von M ethylglyozal durch Clostridium 
acetóbutylicum. Nach der Methode von N e u b e r g  u . K o b e l  (C. 1929. II. 2902) wurdo 
durch Einw. yon getrockneten Zellen von Clostridium acetobułylicum auf Magnesium- 
hezosediphospliat Methylglyozal (I) erhalten u. ais Bis-2,4-dinitrophenylhydrazon isoliert 
u. identifiziert. I  wird ais Zwischenprod. beim n. Kohlenhydratabbau durch Cl. aceto- 
butylicum angesehen. Nach den Verss. ist auch die Bldg. yon Brmztraubensaure. aus 
Hesosediphosphat durch Cl. acetobutylicum wahrscheinlich. (J. biol. Chemistry 97. 
177—82. JuH 1932. Toronto, Univ., Department, of Biochemistry.) K o b e l .

Giinther Gorr und Joachim Wagner, t)ber das Amidspallungsvermdgen der 
Hefen. Priifung derfolgenden Hefen: Brauereihefe A.-G. Ludwigshafen a. Rh., Brauerei- 
hefe S c h u l t h e i s s -P a t z e n h o f e r , PreBhefo P f a l z is c h e  P r e s z h e f e - u . S p r i t -
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FABRIK, PreBhefe SlN N E R  A.-G., Torula utilis (in frischem u. getrocknetem Zustand) 
auf Ggw. von Amida sen, Die Substrate bildeten Harnstoff, Asparagin, Formamid, 
Acetamid, Oxamid, Succinamid, Lactamid u. Benzamid. Dio untersuchten Brauerei- 
u. Backerhefen enthalten siimtlioh Asparaginase; die anderen gepriiften Amidę werden 
von den eigentlichen Hefen nicht gespalten. Torula utilis (T.) dagegen zerlegt auBer 
Asparagin auch Acetamid, Propionamid u. Lactamid. Der prakt. ohne Wirksamkeits- 
yermindcrung durch CHAMBERLAND-Kerzen filtrierbare Autolysensaft von T. ist in 
gleicher Weise wirksam. Auffallig ist, daB durch das Trocknen der Hefen eine auBer- 
ordentlichc Steigerung des Asparaginspaltungsvermógens hervorgerufen wird; bei T. 
betragt sie etwa 300%. Da die Spaltung der anderen Amidę durch getrocknete T. 
nur unwesentlich erhoht ist, ist die erwahnte Wirksamkeitssteigcrung nicht einfach 
durch eino mit dem TrocknungsprozeB yerbundene Permeabilitatsyeranderung der 
Hefen zu erklaren. (Biochem. Z. 254. 1—4. 17/10. 1932. Ludwigshafen a. Rh., For- 
schungslabor. Oppau der I. G. Farbenindustrie A.-G.) KOBEL.

Ellen Ehrenfest, Der Einflu/3 von Monojodacetat auf Ozydation und Garung von 
Ilefe. In einer Konz. von 1 : 56 000 verhindert Jodaceiat (I) die Garung durch Backer- 
hefe bei Ph 4,6 yollstandig, wenn es kurz vor der Glucose (II) zugesetzt wird; bei gleich- 
zeitigem Zusatz mit II tritt erst nach 70 Min. yollstandige Hemmung ein. Ist die Hefc 
in Phtlialat, Citrat oder Acetat suspendiert, so sind die zur yollstandigcn Unterbindung 
der Garung erforderlichen I-Konzz. liohcr, ais wenn sie in Pliospliat oder ungepufferten 
Lsgg. vertcilt ist. Der Grad der Hemmung ist vom pn abhiingig. Boi einer Konz. von
I : 28 000 ist in Phosphatpuffer die Hemmung vollstiindig bei pn 4,6, sie nimmt ab 
mit steigendem pn, u. wird 0 bei einem Anfangs-pn von 7,0. Bei ph 7,0 hemmen hóhere 
I-Konzz. teilwoise (80% bei einer Konz. 1 : 2000). Dio verschiedene Wrkg. von I ist 
wahrscheinlich auf Veranderungen der Zellpermeabilitat zuriickzufuhren. Wenn dio 
Ver garung von II durch I yollstandig gehemmt ist, findet auch keine Oxydation von
II statt. Lactat, Pyrumnat u. A. werden jedoch auch unter diesen Bedingungen oxydiert,
wenn auch etwas langsamer ais in Abwesenheit von I. Wenn I u. II gleichzcitig zur 
Hofensuspension zugesetzt werden, wird die Garung schneller gehemmt ais die Oxy- 
dation. Der Unterschied in der Garungs- u. Oxydationshemmung ist wahrscheinlich 
durch Anhaufung von Zwischenprodd. zu erklaren. —  Dio gegenteilige Beobachtung 
L u n d s g a a r d s  (C. 1930. II. 579), nach der die II-Oxydation durch Hefe von I kaum 
oder gar nicht beeinfluBt wird, ist wahrscheinlich auf die Hefeyarietat u. andere Vers.- 
Bedingungen zuriickzufuhren. (J. biol. Chemistry 97. Nr. 1. LXX VI—L X X V III. 
Juli 1932. Labor. of Biological Chemistry, Washington Univ. >School of Medicine, 
St. Louis.) K o b e l .

Ernst Simon, Beobachlungen uber Garungshemmung durch Halogenverbindungen. 
(Vgl. C. 1930 . II. 579. 1932. II. 1927.) Gcpriift wurden: Monojodaceton (I), Tribrom- 
athylalkohol (II), Acroleindibromid (HI), Glycerin-a-monochlorhydrin (IV), Mono- 
jodaeetaldehyd-diathylacetal (V), Monojodacetaldehyd (VI), 2,3-Dibrompropanol (Yn), 
/3-Jodathylalkohol (VIII), Glycerin-a-monojodhydrin (IX). Ais garungshemmend er- 
wiesen sieh: I (Konz. 1: 5000), III (Konz. 1:1000) u. VI (Konz. 1: 1000). (Biochem. Z.
253. 218—21. 1932. Borlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) SlMON.

D. Muller, Der Abbau von Methylalkohol, Formaldehyd und Ameisemaure durch 
lebende und getotete Essigbakterien. (Vgl. C. 1931. II. 2889.) Lebende B ad . Pasteurianum  
(I) verbrennen CH30 H  mit einem Q u o tien ten  v o n  0,57, d . h. beinahe Y ollstan d ig . Mit 
geringer Intensitat wird auch HCOOH (ais Ca-Formiat) oxydiert. HCHO  wird nur 
in ganz geringer Konz. fast yollstandig yerbrannt, in gróBeren Konzz. (0,25—0,50%) 
bewirkt HCHO zwar eine Mehrabsorption von 0 2 gegeniiber W., aber keine COa-Aus- 
scheidung; die Oxydation ist somit unyollstandig. —  Acetonpraparate von I oxydieren 
CH3OH auch. Der Quotient ist nur 0,27, u. noch kleiner, wenn dic Baktericn aus 
Nahrlsgg. mit 0,25%ig. Essigsaure stammten. Ais unyollstandiges Verbrennungsprod. 
wurde HCHO  gefunden, dagegen nicht HCOOH. HCHO, aber nicht HCOOH (Ca- 
Formiat), rief eine Mehrabsorption von 0 2 durch Acetonbakterien hervor. — Die Verss. 
deuten darauf hin, daB drei Enzyme beim Methylalkoholabbau beteiligt sind: Alkohol- 
dehydrase, Aldehydrase u. ein gegen Acetonbehandlung sehr empfindliehes, Ameisen- 
saure abbauendes Enzym. (Biochem. Z. 254. 97— 101. 17/10. 1932. Kopenhagen, 
Pflanzenpliysiolog. Inst. d. Univ.) K o b e l .

D. Muller, D as Verhalten getoteter Essigbakterien gegeniiber O, und Chinon ais 
Wasserstoffacceploren. Untersuchungen uber Oxydasen in getóteten Essigbakterien. III. 
(II. ygl. yorst. Ref.) Unters. der Dehydrierung von Isopropylalkohol (I) zu Aceton (II)
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durch getotete Essigbakterien (Bact. Pasteurianum). Dic Dehydrierung von I durch 
getótetc Essigbakterien kann sowohl mit 0 2 wie mit Chinon ais Acceptor geschelien; 
die A ktivitat mit 0 2 ais Acceptor betragt 25—30% v° n der mit Chinon. Das Ver- 
haltnis I I -0 2 : II-Cliinon ist konstant, obwohl die Aktivitat der Praparate sehr variiert 
u. beinahe so groB ist, wie B e r t h o  fiir lebende Essigbakterien gefunden hat. Die 
Destruktionstemp. der Alkoholdehydrase ist 54,5°, sowohl wenn 0 2, wie wenn Chinon 
Acceptor ist. Weder durch Auswasehen noch durch Aufschwemnntng der Acetonbakterien 
in W. u. Fallung mit A.-A. kann man das Verhaltnis I I -0 2 : II-Cliinon yerschieben. 
Die A ktm tiit gegenuber 0 2 u. die gegenuber Chinon wird durch diese Behandlung 
gleichmaBig geschadigt. Nach diesen Verss. ist cs wahrscheinlich, daB die Alkohol
dehydrase sowohl Chinon wie 0 2 ais Acceptoren brauchen kann, ohne daB der 0 2 erst 
durch Cytochrom oder „echte Oxydasen“ aktiviert wird. — Im Yerh. gegenuber HCN  
differieren 0 2 u. Chinon, indem 0 2 ais Acceptor weit mehr ais Chinon durch Blausaure 
beeintriiehtigt wird. Docli ist selbst in 1/ ]00-m. HCN die Wrkg. von 0 2 ais Acceptor 
nur auf 4/io herabgesetzt, u. in HCN betragt die Dehydrierung durch 0 2 merk-
wiirdigerweise 7/io von der ohne HCN. Dic getoteten Bakterien sind somit weit weniger 
empfindlich gegen HCN ais die lebenden. Ohne HCN wird eine der 0 2-Absorption 
entsprechende Menge II in Yio -m. HCN nur 67— 74% Yon der aus der 0 2-Absorption 
berechneten II-Menge gefunden. Ob das vielleicht auf Anhaufung von H 20 2 beruht, 
ist unentschicden. (Biochem. Z. 254. 102— 11. 17/10. 1932. Kopenhagen, Pflanzen- 
physiolog. Inst. der Univ.) K o b e l .

E s. T ierphysio log ie .
J. P. Strombeck, Der Einflu/3 des Histamins auf die Magensekretion beim Kaninclien 

nacli liingerer Anwendung. Ka-ninehen, die dreimal taglich 1 mg Histamin 40 Tage 
lang erhalten haben, reagieren auf die erneute Injektion von 1 mg Histamin starker 
ais nicht vorbehandelte Tiere. Deutlich yermehrt ist besonders die Menge des Magen- 
saftes, wahrend die Steigerung der HCl-Produktion nicht ganz sicher ist. (Skand. 
Arch. Physiol. 65. 92— 96. Nov. 1932. Stoekholm , Karolin. Inst., Pharmakol. 
Abt.) ” W a d e h n .

Albert TTllm ann. Erfahrungen m it Agomensin und Sistomensin. Bericht iiber 
giinstige Erfahrungen mit Agomensin u. Sistomensin bei Menstruationsstorungen ver- 
sehiedener Art. (Dtsch. med. Wschr. 58. 1800—01. 1/11. 1932. Charlottenburg.) W a d .

Hermann Eitel und Arnold Loeser, Hypophysemorderlappen, Schilddriise und 
Kohlehydratstoffwechsel der Leber. Die durch das thyreotrope Hormon beim Meer- 
sehweinchen an der Schilddriise ausgel. Veranderungen sind ahnliche wie beim Basedow; 
sie werden bereits 2 Stdn. nach Injektion sichtbar. Das Leberglykogen erleidet dabei 
eine initiale Senkung, die nach 24 Stdn. bereits wieder ausgeglichen ist. Trotz der 
Ausbldg. weiterer Schilddrxisenveranderungen bleibt nun das Leberglykogen einige 
Tage unyerandert u. sinkt erst mit dem 4. Tage ab; der Glykogenschwund erreicht 
am 7.— 11. Tage sein Maximum; der Glykogengeh. der Leber ist dann N uli. Nach Aus- 
setzen der Injektionen steigt der Glykogengeh. innerhalb von 7 Tagen wieder zurNorm ; 
gleichzeitig verschwinden in der Schilddriise die Zeichen der Hyperfunktion. Das 
Muskelglykogen ist stets nur wenig verandert. —  Die Wrkg. des thyreotropen Hormons 
auf das Leberglykogen ist an dio Ggw. der Schilddriise gebunden. (Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 167. 381— 403. 12/9. 1932. Freiburg, Univ., Pharmakol. Inst., Chirurg. 
Klinik.) W a d e h n .

Arne G. Holmquist, Ber Zusammenhang zwischen dem Schlaf und dem Adrenalin- 
geJialt der Nebennieren. Bei im Juni gefangenen Igeln war wahrend des Wachseins 
der Geh. der Nebenniere an Adrenalin doppelt so groB ais wahrend des Schlafes. 
(Skand. Arch. Physiol. 65. 18— 23. Nov. 1932. Stoekholm, Karolin. Inst., Pharmakol. 
Abt.) " W a d e h jt .

Frank A. Hartman, Clayton W. Greene, Byron D. Bowen und George 
W. Tliorn, Weitere Erfahrungen mit Cortintherapie. Bericht iiber giinstige Bcein- 
flussung weiterer Falle von At)DISO.v mit Cortin. Auch bei Asthenie u. bei infektiósen 
Zustanden wurde Cortin angewandt. Der Erfolg erschien gelegentlich giinstig; doch 
fehlt es zur bindenden Feststellung der Einw. von Cortin an einem leicht yerfolgbaren 
Test. So sind auch dio Erscheinungen nach Cortinzufuhr bei Gesunden schwer aus- 
zuwerten. (J. Amer. med. Ass. 99. 1478—82. 29/10. 1932. Buffalo, Univ., Dep. of 
Physiol. and Med.) W a d e h n .
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Henry Barcroft, Eine Unlersuchung uber den Einflu/3 von Adrenalin auf den Blut- 
strom im  Kreislauf. Boi einigen Tieren wird der Blutstrom des Kreislaufes (mit der Strom- 
uhr gomessen) dureh Adrenalin stark yćrmehrt, in anderen Fallen ist er wenig ver- 
mehrt odor wenig vermindert. Dieso Unterschiede beruhen darauf, dafl das Adrenalin 
in der Peripherie dic Tendenz hat, den SystemfluB zu yermindern u. im Herz-Lungen- 
system ihn zu vcrmehren u. daB das entsprechende Rcaultat bedingt ist durch Schwan- 
kungon in der Intensitat auf diesen beiden Seiten seines Wirkungsbereichs. (J. Physio- 
logy 76. 339—46. 5/11. 1932. Cambridge, Physiol. Lab.) W a d e h n .

E. van Slyke, Die Wirkung von Schilddrusenhormon auf die Kiemenreduktion bei 
Triturus viridescens. Entgegcn den Bcfunden von M o r g a n  u. S o n d h e im  (Proc. Soc. 
exp. Biol. Med. 29. [1931] 299) bcschleunigt die Zufuhrung von Schilddruse die 
Metamorphose aueh der Salamanderart Triturus yiridescens; die Temp. ist bei diesem 
Vorgang von erhcblichcm Belang. (Physiol. Zool. 5. 555— 59. Okt. 1932. Univ. of 
Maryland, Med. School, Dep. of Anat.) W a DEHN.

Werner Grab, Hypophysentorderlappen und Schilddruse. Die Wirkung des Hypo- 
physerworderlappens auf die Tatigkeit der Schilddruse. Erweiterte Mitt. zu C. 1932.
II. 1193. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 167. 313—33. 12/9. 1932.) W a d e h n .

Werner Grab, Hypophysenvorderlappen und Schilddruse. Der Jodgehalt des Blules 
und der Schilddruse nach Zufuhr ton Hypophysentorderlappenstoffen. (Vgl. vorst. Ref.) 
Nach intraperitonealer Injektion von Acetontrockenpulver des Vorderlappens nimmt 
der J-Geh. der Schilddruse erheblich ab, im Blut u. Blutserum nimmt der J-G-eh., 
insbosondere das alkoholunl. an EiweiB gebundeno J, zu. Nach dem Absetzen der 
Injektionen fallt das Blutjod rasch zur Norm zuriick. Die J-Ausscheidung im Harn 
erfolgt erst, nachdem die Hyperjodamie bereits 3 Tage bestoht; im Harn wird nur 
ein klciner Teil der im Blut yorhandenen J-Mengen ausgeschieden. Bei thyreoid- 
ektomierten Tieren fiihrt dio Injektion des Vorderlappenpulvers nicht zu einer Stei- 
gerung des Blutjodgeh. D ie im Blut beim n. Tier nach der Injektion auftretenden 
J-Stoffe diirften daher ausschlieBlieh der Schilddruse entstammen. (Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 167. 413— 41. 12/9.1932. Freiburg, U niv., Pharmakol. Inst.) W a d e h n .

L. I. Pugsley, Die Wirkung von Nebenschilddriisenhormon und ton beslrahltem 
Ergosterin auf den Calcium- und Phosphorstoffwechsel bei der Ratte. Die tagliche In- 
jektion von 5 bis 20 Einheiten Nebenschilddrusenhormon fiihrto zu einer Steigerung 
des Serum-Ca, einer ausgesprochenen Steigerung der Ca-Ausscheidung im Harn, einer 
Steigerung von Ca in den Faeees u. yon P im Harn. Die Vermehrung des Ca im Harn ist 
bereits nach Verabfolgung yon 5 Einheiten deutlich; sio ist angenahert proportional 
den zugefuhrton Einheiten, so daB dieso Erscheinung sich zu quantitatiyen Auswer- 
tungen benutzon lassen diirfte. Nach einigen Tagen der Zufuhrung werden die Ratten 
immun, d. h. die Injektion yon Hormon fiihrt zu lceiner yermehrten Ca-Ausscheidung 
mehr. Diese Immunitatserscheinung wird durch die Vorstellungen von S e l z e  am 
besten erklart. —  Vitamin-B-Zufiilirung (20000— 50000 Einheiten taglich) hat eine 
ganz anders gcartetc Wrkg. ais Parathormon. Dic Ca-Ausscheidung im Harn ist noch 
wesentlich starker ais nach Nebenschilddrusenhormon; sie ist begleitet yon oiner ent- 
schiedenen Abnahme von Ca in den Facces. Diese Ca-Ausscheidung im Harn durch 
Vitamin D tritt aueh boi Ratten auf, dio gegonuber Nebenschilddrusenhormon immun 
geworden sind. Die Ausscheidung von P im K ot ist ebenfalls stark yermindert. Es ist 
daraus zu schlieBen, daB wenn aueh hohe Dosen Yitamin D  die Sekretion der Neben- 
schilddriisen steigern, diese Wrkg. doch nur einen Teil des pharmakolog. Effektes des 
Vitamins ausmacht. (J . Physiology 76. 315—28. 5/11. 1932. Montreal.) W a d e h n .

M. H. B. Robinson und J. H. Thompson, Ober einen aus der Ńebenschilddriise 
hergestellłen Antiitachstumsfaktor. Es werden yersehiedene Móglichkeiten kurz ge- 
sohildert, um wachstumshemmende Ausziige aus der Nebenschilddruso zu bereiten. 
400 g yom Fott befreite, zermahlene Nebenschilddriisen werden mit einer Mischung 
von 300 ecm konz. H2SO.t +  1800 ccm W. +  900 cem A. u. 700 ccm Bzl. 48 Stdn. 
lang geschiittelt. Die saure alkoh. Schicht wird mit NaOH bis pn =  4,8 neutralisiert u. 
mit A. bis zum Geh. von 75 Vol.-% an A- versetzt u. 16 Stdn. kaltgestellt; Na2SO., 
krystallisiert aus. Das Filtrat wird derart eingeengt, daB 1 ccm 2 g Druse entspricht; 
es wird auf ph =  4,8 eingestellt u. nach einigem Stehen durch SEITZ-Filter filtriert. 
Eino weitere Reinigung wurde durch mehrfaehes Aussalzen des Wirkstoffes m it Na2S 0 4 
erzielt. Der akt. Faktor ist kochbestiindig; bei langerem Aufbewahren des Extraktes 
geht aber dio Wirksamkeit mit der Zeit zuriick; H20 2 zerstórt die Alctiyitat. —  Die 
wochenlange Zufuhrung des Extraktes iibt eine entschieden wachstumshemmende
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Wrkg. aus, u. zwar boi allen untersuchten Tierarten: Kaninchen, Ratten, Meerschwein- 
chen, Kroten, Axolotl. Diese Wrkg. ist nicht etwa einem schadigenden EinfluB der 
Extralcts zuzuschreiben. Weder Erbrechen noch Diarrhóe oder Krampfe traten auf. 
Es schien im Gegenteil, daB diese Tiere gegenuber zufalligen Erkrankungen wider- 
standsfahiger waren ais dio normalen. Eine Entkalkung der Knochen war ebenfalls 
nicht zu bcobachten. (J. Physiology 76. 303—14. 5/11. 1932. London, Physiol. Labb. 
of the U niv., King’s Coli. and Royal Coli. of Surg.) W a d e h n .

N. B. Taylor, C. B. Weld, H. D. Branion und H. D. Kay, Eine Studie uber be- 
straliltes Ergosterin und dessen Beziehung zur Parałhyreoidfunlction. (Vgl. C. 1930.
II. 1245.) Es besteht eino enge Beziehung zwischen den Wrkgg. der Uberdosierung 
yon bestrahltem Ergosterin u. der Parathyreoidfunktion, sie besteht offenbar in einer 
Stimulation des Parathyreoidgewebes durch das Sterin. Tod ausgewachsener Hundo 
folgt auf Darreichung von bestrahltem Ergosterin, wenn die pro. kg dargereiehte Menge 
das 20-fache der maximalen therapeut. Dosis betragt. Die post-mortem-Symptome im 
Blut sind nicht zu unterscheiden von denjonigen, die nach Darreichung von letalen 
Mengen von Parathormon in Erscheinung treten. Die Wrkgg. extremer Mengen be- 
strahlten Ergosterins auf den Ca- u. P-Stoffwechscl verlaufen parallel zu den Wrkgg. 
der Parathyreoidiiberdosierung. Erhohung der Dosierung yon bestrahltem Ergosterin 
von kleinen zu sehr groBen Mengen fiihrt zu einer Umkehrung der Wrkg. auf den 
Ca-Stoffweelisel, indem eine parathormonahnliche Wrkg. manifest wird. Der genaue 
Spiegol der Dosierung, bei der diese Umkehrung zutage tritt, ist unbekannt. (Canad. 
med. Ass. J. 24. 763— 77. 25. 20— 35. 1931.) S c h o n f e l d .

Frederick 01iver Howitt und Edmund Brydges Rudhall Prideaux, Unter- 
suchungen uber Insulin. I. Katapliorese von Insulin allein und in Gegenwart von Glucose 
mit einem Hinblick auf eine Insulin-Glucosereaktion in nitro. Die Elektrophorese yon 
Insulin (0,02°/oig-) allein u. in Ggw. von Glucose wurde. in einem pn-Bereich von 2,7 
bis 9,6 gepriift. Ais Indicator diente ein Goldsol, das sich ais absol. Kriterium fiir 
die Wanderung des Hormons niitzlich erwies. Unter diesen Bedingungen liegt der 
isoelektr. Punkt fiir Insulin bei etwa 5,4; die Ausfiillbarkeit, die isoelektr. Zone, von 
der man in diesem Fali besser spricht ais vom isoelektr. Punkt, liegt zwischen pn =  4,5 
u. 6,5. Es wurde kein Anhalt dafiir gefunden, daB Insulin +  Glucose bei pn =  7,4 u. 
Zimmertemp. oder naeh 24-std. Aufenthalt bei 37° irgendwie zusammen in Rk. treten. 
Hingegen ergeben sich bei ph =  8— 9,5 in diesem Fali erhóhte Geschwindigkeiten, dio 
besonders deutlieh sind, wenn das Insulin-Glucosegemisch bei 37° langere Zeit gehalten 
wurde. Es liegen also fiir diese Bedingungen Anzeichen einer Rk. zwischen Insulin u. 
Glucose yor, wobei an den Charakter der Glucose ais einer zweibas. Saure zu denken ist. 
Wird Insulin bei 37° einer pn yon 8 bis 9,5° ausgcsetzt, so erfolgt eine Anderung im 
elektrokinet. Potential der Proteinmizellen; es tritt dabei aber kein Verlust an physiol. 
Aktiyitat ein. Insulin yerhalt sich bei den kataphorot. Verss. ais chem. Einheit, eine 
Trennung in eino akt. u. eine inakt. Komponentę konnte auf diesem Wege nieht erreicht 
werden. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. B. 112. 13— 24. 1/11. 1932.) W a d e h n .

K. Culhane und S. W. F. Underhill, D ie Auswertung von Sormonen. Die biolog. 
Methoden zur Auswertung von Insulin, Hinterlappenausziigen, Adrenalin u. Thyroxin 
werden besclirieben. (Analyst 57. 684— 98. Nov. 1932. London, The A. B. Insulin 
Labb., The Brit. I)rug Houses.) W a d e h n .

E. Keeser, Uber die biologische Wirksamkeit verschiedener Lichlarten. II. Mitt. 
(I. ygl. C. 1932. II. 230.) Verschiedene Lichtąuellen (Rot-, BIau- u. Griinlicht), dereń 
Energiemaximum in yerschiedenen Spektralbereichen lag, wurden vergleichswei.se auf 
ihre Wrkgg. auf Insulin u. Adrenalin, sowie auf den tier. Organismus an Kaninchen 
untersucht. Adrenalin wurde durch Rot- u. Griinlicht aktiyiert, durch Blaulieht ge- 
heramt, Insulin durch Blau- u. Griinlicht aktiyiert u. durch Rotliclit gehemmt. Bei 
Kaninchen, denen Traubenzucker intraven6s injiziert war, stieg der Blutzucker unter 
Blaulichtbestrahlung wesentlich weniger an u. fioł schneller wieder ab ais unter Rot- 
lichtbestrahlung. Unter Griinlichtbestrahlung yerlief die Blutzuckerkurye etwa ebenso 
wie im diffusen Tageslicht. Stieg dor Hautzuckergeh. unter Rotlichtbestrahlung an, 
so blieb er unter Blaulichtbestrahlung konstant oder sank leicht ab. Die im AnsehluB 
an die Bestrahlung beobaehteten Lichtwrkgg. wurden ais Ausdruck einer Anderung 
der Gleiehgewichtslage des yegetativen Nervensystems im Sinne einer Vagotonie 
(Rotlicht) bzw. einer Sympathikotonic (Blaulieht) gedeutet. Ferner wurde festgestellt, 
daB der Geh. der Haut u. des Blutes an red. Glulathion wahrend u. naeh der Bestrahlung 
enge Beziehungen zu dem Zuckerstoffweehsel zeigte. Diese Yeranderungen des red.
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Ghitathiongeh. yon Blut 11. Haut tratcn friihcr ein ais die Anderungcn des Zuekcrstoff- 
wechsels. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 166. 624—33. 28/7. 1932. Rostock, Phar- 
makol. Inst. d. Univ.) M ahn.

Gustav Joos, Der Oehall handełsublicher sog. kreisłaufiuirksamcr Organezlrakte an 
Adeninnucleotidćn w id  Adeninnucleosid. In einer Reihe von kreislaufwirksamen Han- 
delspraparaten wurde N H 3 direkt u. N H 3 nach Einw. von adenylsaure- u. adenosin- 
spaltenden Fermentpraparaten bestimmt u. aus den Differenzen Adenylsaure u. Adenosin 
errechnet. Ais einziges der untersuehten Praparate (Lacarnol, Padutin, Eutonon, 
Myoston) enthielt Lacarnol regelmaBig Adenosin; man darf aus den pharmakolog. 
Wertbestst. annehmen, daB Adenosin der wirksame Bestandteil des Lacarnols ist. 
Es erseheint daher unrichtig, in allen Extraktpraparaten dieser Art dasselbe wirksame 
Prinzip vorauszusetzen. (Klin. Wsehr. 11. 1906. 12/11. 1932. Góttingen, Med. Univ.- 
Klin.) W a d e h n .

Karl Zipf, Zur Kreislaufwirkung des frisch defibrinierłen Blutes. (Vgl. C. 1930.
II. 3165.) Bei der Kreislaufwrkg. der im frisch defibrinierłen Blut enthaltenen depressor. 
Substanz miissen zwei Stadien unterschieden werden. Im ersten Stadium ist der GefaB- 
tonus im ganzen arteriellen System herabgesetzt; der arterielle Blutdruck fiillt. Das 
Venensystem erhalt eine starkę Inhaltszunahme. Das Bild eines von den GefaBen 
ausgehenden Kreiskollapses bildet sich heraus. Nach kurzer Zeit setzt das zweite 
Stadium mit einer charakterist. Vermehrung des Minutenvol. ein. Die naheren 
Symptome werden an Hand zahlreicher Verss. an Hund, Katze u. Kaninchen naher 
beschrieben. (Areh. exp. Pathol. Pharmakol. 167. 621—37. 22/9. 1932. Munster, Univ., 
Pharmakol. Inst.) WADEHN.

Herbert Herbig, Uber die blulzuckersenkende Wirkung des Kallikrein. (Vgl. 
F r e y ,  K r a u t  u . W e r l e ,  C. 1932. II. 394.) Fiir die blutzuckersenkende Wrkg. des 
Kallikreins beim pankreaslosen Hund werden erneut Belege beigebracht. Fiir diese 
Wirkrichtung des Kallikreins wird die Hypothese aufgestellt, dali im Organismus 
Insulin u. Kallikrein, um wirksam zu werden, einander bediirfen. Beim pankreas
losen Hund sind in verschiedenen Organen noch Insulindepots vorhanden, die aber 
ohne Kallikrein nicht in Erscheinung treten konnen. Kiinstlich zugefiihrtes Kallikrein 
aktiviert oder mobilisiert diese Insulin vorratc bis zu dereń Erschópfung, zu welcher 
Zeit dann das im Experiment beobachtete Wirkungsloswerden des Kallikreins gegen- 
iiber dem Blutzucker eintritt. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 167. 555—72. 22/9. 
1932. Dusseldorf, Med. Akad. Chirurg. Klin.) WADEHN.

E. Widmami, Die Rólle der Hezosephospliorsaureester im Blute. Nach Ansicht des 
Vf. kann aus den Veres. von ROCHE u. ROCHE (C. 1932. II. 3111) nicht geschlossen 
werden, daB die Hexosephosphorsaureester Zwisclienprodd. bei der Glykolyse der roten 
hamolysierten Blutkorperchen sind, sondern nur, daB die Hexosephosphorsaureester 
von den Blutfermenten abgebaut werden, was Vf. bereits friiher (C. 1930. I. 995. II. 
2664) eindeutig festgestellt hat. (Biochem. Z. 254. 221— 22. 17/10. 1932. Freiburg 
i. Br., Labor. der chirurg. Univ.-Klinik.) K o b e l .

Frederick 01iver Howitt und Edmimd Brydges Rudhall Prideaux, Der iso- 
eleklrische Punkt des Serumglobulins bestimmt durch Kataphorese. Die Elektrophorese 
Yon Serumglobulin vom O ehsen  in Ggw. von Goldsol wurde im pH -B ereich von 2,7 
bis 9,6 bestimmt. Unter diesen Bedingungen lag der isoelektr. Punkt bei 5,4 u. eine 
Zone der Unlóslichkeit bei 4,5—6,5. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. B. 112. 24—27. 
1/11. 1932.) , W a d e h n .

B. Lustig und M. Lobl, Uber die Kolilenhydratausscheidung im  Urin bei ver- 
schiedenen Erkrankungen, m it Ausnahme von Diabetes, w id  ihre Beziehung zu den Kolden- 
hydratfraktionen des Blutes. Ein Zusammenhang wurde nicht festgestellt. (Biochem. Z. 
254. 208— 13. 17/10. 1932. Wien, Rudolfstiftung, Patholog.-chem. Lab.) S im o n .

Margaret M. Murray, Die diuretische Wirkung des Alkohols und ihre Beziehung 
zum Pituitrin. A. hat —  auch im Vergleieh zu typ. diuret. Mitteln (Diuretin, Harnstoff)—  
eine miichtige diuret. Wrkg.; A. hemmt die antidiuret. Wrkg. des Pituitrins beim 
Menschen. Es handelt sich um eine ausgesprochene W.-Diurese, Cl oder PO., werden 
nicht Yermehrt ausgeschieden. —  Bei amytalisierten Katzen wirkt A. nicht diuret.; 
die diuret. Wrkg., die Pituitrin in diesem Falle hat, wird durch A. gehemmt. (J . Phy- 
siology 76. 379— 86. 5/11. 1932. London, Bedford Coli., Dep. of Physiol.) W a d e h n .

Leo Kauftheil und Ernst Neubauer, Uber Natriumdehydrocholatdiurese. (Vgl. 
C. 1932. II. 561.) Dehydrocholsaures N a  (De.cholin), intravenos Yerabreicht, fiihrt bei 
Menschen m it Yerschiedenen Krankheiten in der Regel, beim n. Hunde fast ausnahms-
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los zu einer sclmell einsetzenden Diurese. Beim Hunde steigt mit erhohter Wasser- 
ausscheidung u. bei sinkendem spez. Gewicht die absolute u. relative Chloridaussehei- 
dung durch die Niere. Ebenso nimmt beim Menschen bei sinkendem spez. Gewicht 
die Chloridausscheidung im H am  zu, wahrend die Hnrnchloridkonz. gleichbleibt oder 
sinkt. Wahrend der Dehydrocholatdiurese sinken EiweiB- u. Chloridgeh. des Blut- 
serums von Hunden. Obwohl unter Decholinwrkg. mit der Galio mehr Chloride aus- 
geschieden werden, steigt die Chloridkonz. in der Galie nicht. Ebenso hebt Salyrgan 
die Chloridkonz. in der Galie nieht. Die Kombination von Salyrgan u. Decholin er- 
lioht den Chloridgeh. der Galie etwas. Ilypophysenhinterlappenexlrakte hemmen hiiufig 
die Deeholindiurese. Durch Decholin wird die Niere, onkometr. festgestellt, stark 
vergróCert. Diese Zunahme dauert so lange wie die Diurese. (Arch. exp. Pathol. Phar- 
makol. 166. 675—92. 28/7. 1932. Wien, I. Med. Klin. d. Univ.) M a h n .

Walter Scharfnagel, Kuhmilch oder Frauenmilch ? Die Oberlegenheit der Frnuen- 
milcli iiber die Kuhmilch in der Sauglingsernahrung ist auf spezif. EiweiBgruppen 
u. vor allem ihren Geh. an Diastase zuriickzufiihren. Der Diastasegeh. des Neugeborenen- 
speiehels ist gering. (S iid d tse li. Apoth.-Ztg. 72. 379. 12 /7 . 1932.) P . H . S c h u l t z .

A. G. van Veen, U ber die Beslandteile der Iłeiskleien in Beziehung zur Isolierung 
des antineuritischen Vitamins. (Vgl. C. 1932. I. 3313 u. II. 2677.) Besprechung der 
beim Arbeitsgange zur Darst. des Vitamins anfallenden Eraktionen u. ihrer Bestand- 
teile nach fruheren Verss. im Zusammenhange. (Meded. Dicnst Volksgezondh. Nederl.- 
Indic 20. 83— 97. Wcltevreden, Geneesk. Lab.) G r o s z f e l d .

A. G. van Veen, Uber die Isolierung des antineuritischen Vitamins. (Vgl. vorst. 
Ref.!) Besehreibung des Arbeitsganges. (Meded. Dienst Volksgczondh. Nederl.-Indie 
20. 98— 100. Weltevreden, Geneesk. Lab.) G r o s z f e l d .

A. G. van Veen, Uber Anliberiberi-Yilaminpraparale. (Vgl. C. 1932. I. 3313 u.
II. 2677.) Besprechung der nach JANSEN u. DONATH angefertigten Priiparate zur 
prakt. Beriberibekampfung, namlich des sogenannten aktivierten Siluretons in Pulyer- u. 
Tablettenform, des stark konz. Extraktes hieraus u. des weitgehend gereinigten Vitamins, 
gel. in isoton. Salzlsg. Angaben iiber Gehh. dieser sowie von Melatone, Oryzaninpra- 
paralen u. Eviunis an antineurit. Vitamin. (Meded. Dienst Volksgezondh. Nederl.- 
Indie 20. 77— 82. Weltevreden, Geneesk. Lab.) G r o s z f e l d .

Rada Vladesco, Mineralstoffmangcl bei Milchkiihen. Besehreibung eines Falles, 
bei dem infolge yon CaO-Mangel Abbau des Knochen-CaO, gek. durch Auftreten 
groBerer Phosphatmengen im Urin, auftrat. (Lait 12. 775—78. Sept./Okt. 1932. 
Bukarest, Fac. de Mód. vćt.) G r o s z f e l d .

A. L. Mjassnikow, Uber die Bolle der Leber im Cholesterinsloffwechsel. Bei Ver- 
giftung von Hunden mit P oder Salvarsan steigt im Blut der Cholcsterinspiegel kurz 
an. um dann langdauernd zu fallen. Aus diesen Befunden u. den Untersuchungen 
anderer Autoren wird gefolgert, daB die Leber neben ihrer cholesterinausscheidenden 
Fahigkeit auch dio Fiihigkeit zur Cholesterinbldg. besitzt. Das Verh. des Cholesterin- 
spiegels im Blut bei Lebererkrankungen kann fiir diagnostiseho Zwecke ausgedeutet 
werden. (Klin. Wschr. 11. 1910. 12/11. 1932. Leningrad, I. Med. Inst., I. Klin. f.
Innere Krankheiten.) W a d e h n .

Victor E. Hall, Die Muskeltdligkeit und der Sauerstoffverbraucli von Urechis caupo. 
Der Seewurm Urechis caupo pumpt, worin dio Hauptmuskeltatigkeit besteht, pro Min. 
in nahrungsfreiem Seewasser etwa 11 ccm W., wahrend der Fiitterung bis zu 29 ccm. 
Dor 0 2-Verbraueh betragt pro g u. Min. 0,21 cu m , er sinkt bei sehr niedrigen Os-Drueken. 
(Biol. Buli. 61. 400— 16. 1931. Pacific Grove [Ćalif.], Physiol. Lab. of the Hopkins 
Marinę St.) L o h m a n n .

K. W. Buchwald und c. F. Cori, Einflup wiederholłer Muskelkontraktionen auf 
den Fettgehalt. Bei der Ratte wird der Geh. an Cholcsterin, Phosphorlipoiden u. an 
Gesamtfettsaure auch bei starkster Muskelarbeit nicht veriindert. Bei Sommerfrósehen 
nahm der Geh. an Fettsauren u. P-Lipoiden um rund 20% alj, wahrend das Cholcsterin 
unyeriindert blieb. Vff. nehmen an, daB bei der im Hunger gereizten R atte Blutfett 
vcrbrannt wird. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 28. 737— 40. 1931. Buffalo, Stat Inst. f.
the Study of Malign. Disease.) L o h m a n n .

Dora K. Fishback und Hamilton R. Fishback, KohlenhydratstofficecJisel im  
degenerierten ąuergeslreiften Muskel. In  K aninchengastrocnem ien, die 1— 3 Tage in  situ  
m it C 0 2-Schnee abgekuhlt oder durch zahlreiche leichte Sehlage m echan. erregt waren, 
wurde ein stark yerringerter Geh. an Glykogen u. Kreatinphosphorsaure u. ein erhohter
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Geli. an anorgan. Phosphorsiiure u. Milchsaure gefunden. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 
28. 578—79. 1931.) L o h m a n n .

O. Meyerhof und K. Lohmann, Ober energetische W echselbeziehungen zwischen 
dem Umsatz der Phosphorsdureester im  Muskeleztrakt. Die enzymat. Spaltungswarme 
der Adenylpyrophosphorsaure (I) in 1 Mol. Inosinsaure (II), 1 Mol. N H 3 u. 2 Moll. 
o-Phosphorsaure ergibt sich calorimetr. zu 32500 cal pro Mol., von Adenylsaure in 
1 Mol. II u. 1 Mol. N H 3 zu  8000 cal, yon Inosinpyrophosphorsaure in 1 Mol. II u. 2 Moll. 
o-Pliosphorsauro zu 25000 cal. Die Warmetónung der Kreatinpliosphorsaurespaltung 
war in fruheren Unterss. zu 12000 cal pro Mol. gefunden. D ie enzymat. Spaltung u. 
Synthese dieser Verbb. stehen nun unter sich u. m it der Milchsaurebldg. in energet. 
Wechselboziehungen: beim Zerfall von I in Muskelestrakt kann unter bestimmten 
Bedingungen Kreatinphosphorsaure synthetisiert werden, wobci die fiir die Synthese 
notwendige Energie bei fehlender Milchsaurebldg. nur durch die Spaltungsenergie yon I 
gedeckt wird. Dio Synthese yon Adenylsaure zu I erfolgt ausschlieClich bei gleich- 
zeitiger Milchsaurebldg. Alle diese Synthesen finden auch im strukturfreien Muskel- 
cxtrakt statt. Es konnte nur die Warmetónung in Rechnung gestellt werden, nicht 
die unbekannte freie Energie. (Vgl. auch C. 1931. II. 1301.) (Biochem. Z. 253. 
431—Gl. 7/10. 1932. Heidelberg Inst. f. Physiol. am Kaiscr-Wilh.-Inst. f. med. 
Eorsch.) ' L o h m a n n .

Ethel Ronzoni, Phosphatverdnderungen bei der Chloroformstarre mit und oline 
Milchsdurebildung. Best. von Milchsaure, anorgan. P, Kreatinphosphorsaure, Adenyl
pyrophosphorsaure u. anderen P-Estern bei der Chlf.-Starre mit u. oline Monojod- 
essigsiiureyergiftung. Von den P-Verbb. ist nur der hohere Zerfall der Kreatinphosphor
saure in den yergifteten Muskcln ausgepragt. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 28. 712— 13.
1931. Washington U niv., School of Med., Lab. of Biol. Chem.) L o h m a n n .

Daniel A. Mc Ginty, Blulmilchsaure und Koronarkreislauf. (Proc. Soc. exp. Biol. 
Med. 28. 451—53. 1931. —  C. 1 9 3 2 .1. 2064. Emory U niv., Ga., Physiol. Lab.) L o h .

H. Wassermeyer und A. Rohrbach, Ober chemische und kolloidchemische Prozesse 
im  Herzmuskel bei experivimteller M yokarditis. Bei myokarditisartigen Herzmuskel- 
yerandorungen nach Injektion von Coffein +  Adrenalin (Kaninchen) treten k e i n e 
chem. Veranderungen im Sinne einer Ermiidung oder einer Ermiidungsnahe (Alterung) 
auf. Untersucht wurden die Phosphorylierung mit u. ohne Fluorid +  Glykogen +  
Bicarbonat, NH3-Geh. u. postmortale N H 3-Bldg., Geli. an Glykogen, W. u. Lipoid- 
phosphorsiiure. —  Beschreibung der makroskop. Befunde. (Arch. exp. Pathol. Phar- 
makol. 166. 375—91. 25/6. 1932. Heidelberg, Med. Poliklinik d. Univ.) L o h m a n n .

Chapman Reynolds, Wirkung von Am ytal au f glatte Muskulatur. In vitro wirkten 
Amytalkonzz. von 1 : 100000 bis 1 : 40000 stark tonussteigernd auf die glatte Mus
kulatur (Uterus, Darm) yerschiedener Tiere, wahrend Konzz. yon 1 : 25000 bis 1 : 1000 
den Tonus herabsetzten u. gegenuber Pituitrin antagonist. wirkten. (Proc. Soc. exp. 
Biol. Med. 28. 656— 58. 1931. Milwaukee, Marąuethe Uniy.) L o h m a n n .

Otto GeBner, Die Wirkung der Krampfgifte Strychnin, Pikrolozin und Samandarin 
auf glattmuskelige Organe. Im isolierten, spontan tiitigen Russel des Meerwurmes 
Sipunculus nudus bewirken Strychnin u. Samandarin in Konzz. yon 10-4 (oft) u. 10-3 
(immer) Tonussteigerung u. Erregung der rhythm. Kontraktion. Die Wrkg. wird von 
Adrenalin u. Nieotin nicht beeinflufit. Pikrotoxin wirkt nicht steigernd, in hoheren 
Konzz. lahmend. Am isolierten tatigen Hiihneramnion wirken Strychnin, Samandarin u. 
Pikrotoxin bei 10“8 bis 10-5 erregend, nicht am m it Ba erregten Amnion. Hohere 
Konzz. yon 10~3 lahmen reversibel. Die Verss. am nerycnelementfreien Amnion zeigen, 
daB die 3 Krampfgifte an der kontraktilen Substanz selbst angreifen. (Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 167. 244—50. 12/9. 1932. Neapel, Zool. St., u. Marburg, Pharmakol. 
Inst. d. Uniy.) LOHMANN.

A. Frohlich, Nebenwirkungen von Arzneimilteln. Vf. besprieht die erwiinschten 
u. unerwunsehten Nebcnwrkgg. nach Digitalis, Chinin, Euphillin, N irm nól, Colchicum, 
Santonin, Antifebrin, Chloralhydrat, Sulfonal, Trional, A tropin, Extractum filicis, be- 
sonders dem aus diesem hergestellten Filmaron, Oleum Chenopodii, Atophan u. diesem 
ahnlichen Medikamenten, wie Arkanol, Hexophan, Yatren u. anderen. Ferner werden 
die Nebcnwrkgg. von Aspirin, As-Pmparaten, M itigal, Ergotamin, Gynergen, Pregel- 
scher J-Lsg., Presojod, Septojod, Ephetonin, Ephedrin, des ktinstlichen Adrenalins 
(Stryphnon), Synthalin, Salicylsaure, Chinin, Chinidin, A ntipyrin , Salipyrin  u. Pyra- 
midon beschrieben. (Wien. klin. Wschr. 45. 1266— 69. 7/10. 1932. W ien.) F r a n k .
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H. Fiilmer, Beitrdge zur vergleichenden Pharmakologie. I. Die giftigen und todlichen 
Gaben einiger Substanzen fiir Frosche und Mause. 18 yerschiedene Substanzen: Natrium- 
cyanid, Chloralhydrat, Camplier, Phenol, Brenzcałechin, Rcsorcin, Hydrochinon, Adre
nalin, Sympatol, Acelylcholin, Histamin, Methylguanidin, Coffein, Pikrotozin, Col- 
chicin, Pyramidon, Nouocain u. Perkain wurden in bezug auf ihre Giftigkeit u. ihre 
todlichen Dosen vergleiehend an Grasfróschen u. weifien Mausen gepriift. Aus dom 
Verlialtnis der ermittelten todlichen Gaben fiir Frosch u. Maus wurde der Frosch- 
Mausindex berechnot, da dieser Indcx fiir don pharmakolog. Nachweis von Giften, 
dio sieh in kleinen Mengen chem. nicht genugend ckarakterisieren lassen, wichtig ist. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 166. 437— 71. 28/7. 1932. Bonn, Pharmakol. Inst. d. 
Univ.) Ma h n .

Hubert Vollmer, Untersuchungen uber oxydalive Giflung und Entgiflung in Ab- 
hdngigkeit von der Gewohnung. Die Verss. an weiBen Miiusen uber die Gowóhnung 
an Alkohol ergaben, daB boreits im 2. Vers. eine Gowóhnung ointrat, die sieli bei der 
Verabfolgung einer narkot. Dosis in 5— 6-tagigen Interyallen bis etwa zum 7. Vers. 
rasch steigerto, dann aber gleicliblieb. Wurden den Mausen in gleicher Weise kleine 
oder mittlere Dosen Hydrochinon verabreicht, so war eino starkę Wirkungssteigcrung 
des Hydrochinons zu beobachten. Diese orhóhto Empfindlichkoit wurde ebenfalls ais 
eine Gewohnung, dio aber zur Giftung fuhrte, aufgefaBt. Analog dazu waren an A. 
gewohnte Mause gegen Hydrochinon, Colchicin u. A nilin  uberempfindlich. Entsprechend 
waren nun an Hydrochinon „gewohnte", also gegen Hydrochinon uberempfindlicho 
Tiere, gegen A. unterempfindlich. Die Gewohnung wurdo, gleichgiiltig ob sio zur Gif
tung oder zur Entgiftung fuhrte, auf Tjbung, also auf Steigerung der Oxydationsvorgange 
zuriickgefuhrt. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 166. 405—31. 28/7. 1932. Breslau, 
Inst. f. Pharmakol. u. experim. Therapie.) M a h n .

N. Em. Renescu und B. B. Olszewski, Ober das Schicksal des Chloralhydrats im 
Organismus. Bei den Bestst. des Chloralhydratgeh. im Blut u. Organen sind keine 
Anhaltspunkte gefunden worden fiir den Obergang des Chloralhydrats in Chlf. im 
Organismus. (C. B . hebd. Seancea Acad. Sci. 195. 624— 26. 10/10. 1932.) Opp.

Heinz Kalk und Branisteanu, Untersuchungen uber die Wirkung einiger Pharmaka 
auf den Gallenflup. Dehydroćholsaures N a  (Decholin), Atropin, Hypnphysin u. Pilo- 
karpin  wurden an Gallenfistelhunden unter gleichzeitiger Best. von Gallenmenge, Bili- 
rubinkonz. u. Trockenriickstand auf ihren EinfluB auf die Cholereso untersucht. 
Wahrend Decholin unter gleichzeitiger Yerdtinnung der Galie die Gallenmenge steigerte, 
yerminderten Atropin u. fiypophysin die Gallenmenge, wobei Bilirubinkonz. u. Trocken
riickstand erheblich anstiegen. Atropin wirkte nur rascher u. energischer ais Hypo- 
physin, Pilokarpin wirkto in Dosen von 5 mg nur in geringem Grade auf die Chole- 
rese ein. Bei gleichbleibondom Bilirubingeh. u. Trockenriickstand wurde die Gallen
menge schwach yermehrt. Die Beobaehtungen zeigten, daB bereits die Leber unabhangig 
yon der Tatigkeit der Gallenblaso gewisse Konzentrationsschwankungen der Galio er- 
zeugen kaim, u. daB dio einzelnen Pharmaka die einzelncn Faktoren der Cholerese un- 
gleiehmaBig bccinflussen. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 166. 555—69. 28/7. 1932. 
Berlin, II. Mcd. Univ. Klin. d. Charite.) Ma h n .

Willy H. Crohn, Alle (beicahrte) Arzneimittel und Prdparate. Salyrgan. Salyrgan 
(I. G. F a r b e n ) bewahrte sieli ais wichtigstes u. unentbehrliehstes Mittel zur Hebung der 
Diureso u. allgemeinen Entwasserung des Kórpers. (Med. Klinik 28. 1434—35. 7/10. 
1932. Berlin, lllJDOLi'-V i r c h OW-Krankcnli.) F r a n k .

Anton Franz Vester, Untersuchungen uber die periphere Wirkung korpereigener 
Substanzen. Z u n ach st wurde dio B rauchb ark eit u . Empfindlichkeit des m en sclilich en  
Zehen- oder Fingerpraparates fiir dio Unters. blutgefaBwirksamer Stoffo an der Rk. 
auf Adrenalin gezeigt. Am in ta k te n  Finger- oder Żehenpraparat w irkten  LANGEseher 
Stoff u . Adenosin (HENNING) blutgefaBerwciternd, Histamin u . Acelylcholin ver- 
engernd. Histamin- u. Acetylcholinwrkg. wurdo durch gleichzcitigo Atropin- oder 
•dfafHJiinjektion gehemmt. Am Finger-Źehenpraparat mit amputierter Kuppe bc- 
wirkten Histamin u. Acetylcholin GefiiBverengerung, Adenosin maBige GefaBerweite- 
rung. Der L a n g e  sehe Stoff war hier yóllig wirkungslos. Somit ist nach dem V f. die 
starko dilatator. Wrkg. des LANGESchen Stoffes am Gesamtfinger-Zehenpraparat vor- 
wiegend auf die Rk. der tcrminalen Strombahnabschnitto zu beziehon. (Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 166. 536—44. 28/7. 1932. Miincben, I . Med. Klin.) Ma h n .

Walther Gehlen, Pharmakologische Untersuchungen uber Sauerkrauisaft. Es 
wurden die Wrkgg. parenteral (Frósche, Kaninchen, Meerschweinchon) u. peroral

XV. 1. 6
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(Kaninclien, Katze) verabreichten Sauerkrautsafles studiert. Am iiberlebendcn Darm 
(Mecrschweinchen, Ratte) zeigte der Sauerkrautsaft cindeutig eino erregende Wrkg. 
auf den Parasympathikus. Am Eskulentenherz bewirkte der Saft in der Verdunnung 
1: 1000—1 :1 0  000 spontan reversiblen diastol. St.illstand, der durch Atropin, nicht 
aber durch Adrenalin aufgehoben u. verhindert werden konnte. Bei Vorbehandlung 
des Proschherzens mit Physostigminum salicyl, bzw. Ergotamintartrat war der Herz- 
stillstand durch Sauerkrautsaft nicht mehr spontan reversibel. Dio Wirksamkeit des 
Saftes scheint. jo nach den Herst.-Bedingungen des Sauerkrautes zu schwanken. In 
einem Palle entsprach sie der einer Acetylcholinlsg. 1: 20 000. Ałkali zerstorte die- 
parasympathikotrope Wrkg. des Saftes. Vf. schreibt die pharmakolog. Wrkg. des 
Sauerkrautsaftes einem in ihm enthaltenen Chohnester zu. (Arch. exp. Pathol. Phar
makol. 166. 703— 10. 28/7. 1932. Erlangen, Pharmakol. Inst. d. Univ.) M ahn.

Lukas Flamm, Ober Lumbalandsthesie mit Pantocain. Pantocain stellt einen 
Fortschritt in der Lumbalanasthesie dar u. ist geeignet, allo anderen Lumbalanastlietiea 
zu verdrangen. (Wien. med. Wschr. 82. 1418— 19. 5/11. 1932. Wien, R a i n e r - 
Spital.) F r a n k .

H. J. Petermann, Erfahrungen mit dem Lokalanmtheticum Larocain „Roche". 
Larocain (ROCHE) wird ais Infiltrations- u. Oberflaehenanasthcticum empfohlen. 
(Therap. d. Gegenwart 73. 526— 27. Nov. 1932. Breslau, A U G U ST A -H ospital.) F r a n k .

M. Dirrigl, Erfahrungen mit Neotropin, einem neuen Farbstoffprdparat. Giinstiger 
klin. Bericht iiber das Harndesinficiens Neotropin. (Miinch. med. Wschr. 79. 1401. 
26/8.1932. Weidcn, Stadt. Krankenh.) F r a n k .

Carl Fahsel, Beitrag zur Inspiroltherapie in  der Stomato-Laryngologie. Inspirol 
(Herst. L y SSIA, Wiesbaden) bewilhrto sich ais Desinficiens in der Mund-, Hals- u. 
Nasenpraxis. (Therap. d. Gegenwart 73. 527— 28. Nov. 1932. Munchen.) F r a n k .

Hans Handovsky, Ober Abfuhrmittel. tTbersichtsreferat. Besprochen werden 
Eigg. u. Wrkg. von Oleum Ricini, Calomcl, S, Papaverin, Frangula, Rhabarber, Senna, 
Phenolphthalein, Agarol u. anderen. (Med. Klinik 28. 1415— 17. 17/10. 1932. Got- 
tingen, Univ.) F r a n k .

Ludwig Popper, Ober Pandigal. Pandigal erwies sich ais wirksames Cardiacum. 
(Wien. klin. Wschr. 45. 1416— 17. 11/11.1932. Wien, Allg. Krankenh.) F r a n k .

F. Grunbaum, Verdnderungen des Elektrokardiogramms ais Gradmesser thera- 
peutischer und pharmakologischer Digitaliswertigkeit. Ais erstes, wichtiges Zeichen 
ungunstiger Nebenwrkg. der Digitalisbohandlung betrachtet Vf. das Auftreten elektro- 
kardiogrammat. Veranderungen. (Muncli. med. Wschr. 79. 1393—94. 25/8. 1932. Bad 
Nauheim, Versorgungskuranstalt.) F r a n k .

Haus Erhard Bock, Zur Gcfa[ivArkung des Strophantliins, Theozins und Coffeins. 
Untersuchungen an der iiberlebeiiden E ztrem itdt und an der iiberlebendeti Lunge. An 
isolierten Extremitaten u. Lungen von Hunden wurden Durehblutungsverss. mit 
Strophanthin, Theozin, Theobromin, Coffein u. Gemischen von Strophanthin u. Theozin 
Stroplianthin u. Coffein durchgefuhrt. Strophanthin verengte regelmaCig die Extre- 
mitatengefaBe, dagegen nur in 20°/o der Falle die LungengefaCe. Theozin erweiterte 
ausnahmslos sowohl Estremitaten- wie Lungengefafie anhaltend. Wahrend die Ex- 
tremitatcngefaBe durch Coffein zunachst vercngert, dann rasch anhaltend erweitert 
■\rarden, fand an der Lunge nur GefaCerweiterung statt. Die Gemische von Strophanthin 
u. Theozin, sowie von Strophanthin u. Coffein setzten den Tonus der Extremitaten 
wie der LungengefaCe lierab. Nach Theozin, wie Coffeinvorbehandlung waren die 
GcfaCe der Extremitaten u. Lunge strophanthinunempfindlich. (Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 166. 634— 48. 28/7. 1932. Hamburg, Pharmakol. Inst. d. Univ. Kranken- 
haus St. Georg.) M a h n .

Gert Taubmaun und Josef Miicke, Beeinflussung der Wirkung der arsenigen 
Sdure durch Borsdure. Nach Yerss. am Hunde, an Meerschweinchen u. Kaninchen 
wird die lokale u. resorptiye Giftwrkg. fester arsmiger Sdure durch Borsdure gehemmt, 
die Vergiftung durch gelóste arsenige Saure nur in ihrem Ablauf verzogert, aber nicht ge- 
heilt. Aus Loslichkeitsunterss. von As20 3 in W. u. in Borsaurelsgg. schlieBen die Vff., 
daB die Beeinflussung der Giftwrkg. der festen arsenigen Saure auf yerringerter Los- 
lichkeit, die Beeinflussung der Wrkg. der arsenigen Saurelsg. auf Komplexbldg. zwischen 
As20 3 u . Borsaure zuriiekzufuhren ist. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 166. 545—54. 
28/7. 1932. Breslau, Inst. f. Pharmakol. u. experim. Therapie d. Univ.) S Ia h n .

Hermann Schlesinger, Symptome und Behandlung einiger wichtiger Yergiftungen. 
Es werden die Schadigungen bzw. Yergiftungen durch Atophan, Schilddrusenprdparate,
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Salvarsan, Insulin, Scopolamin, Mprphin, Vigantol, Barbilursdurcprdparatc ii. IIgCt2 
beschrieben u. Gegenmittel aufgefiihrt. Gegen Atophanyergiftung empfiehlt Vf. Zufulir 
groBer Mengen von Fil. u. Insulin-Zuekerkur. Gegen Insulinvergiftungen bewahrten 
sich intravenose Zuckerzufuhren, gegen Morphinvcrgiftungen werden Magenspulungen 
mit schwachen KMnO.,-Lsgg., geringe Mengen H 20 2 u. Tierkohle empfohlen. Bei 
Veronalvergiftungen liabon sich Magenspulungen u. Einatmung yon 0 2 u. C 02 ais 
zweckmaBig erwiesen. (Wien. med. Wschr. 82. 1311— 13. 15/10.1932. Wien.) F r a n k .

L. van Itallie und A. J. Steenhauer, Novocain-Adretialinvergiflung. Todesfall 
eines 28-juhrigen Patienten nach Injektion von 2,5 ccm einer 2%ig. Novocain-Adrenalin- 
Lsg. (Sammlg. v . Vergiftungsfallen. Abt. A. 3. 63— 64. 1932. Leiden,TJniv.) F ra n k .

W ullenw eber, Ober Apiolvergiftung. Ausgang eines Falles yon Apiohergijtung 
in yollkommcne Heilung. (Miinch. med. Wschr. 79. 1807— OS. 4/11. 1932. Sehleswig, 
Stadt. Krankenh.) F r a n k .

H . F ilhner, Percainvergiftungen. Todesfalle nach Injektionen yon je 260 mg 
Percain boi 2 erwachsenen Menschen wiihrend der Operation. (Sammlg. v. Vergiftungs- 
fallen. Abt. B. 3. 7— 14. 1932. Bonn.) F r a n k .

E. A. Kipphan, Verunreinigtes Pilocarpin verursacht medizinale Vergiftung. 
Pilocarpin fuhrte bei seiner Verwendung in der Augenpraxis zu ernsten Schadigungen. 
Es war nicht feststellbar, ob das Praparat mit Atropin oder anderen Substanzen 
yerunreinigt war. (Sammlg. v . Vergiftungsfallen Abt. A. 3. 51—54. 1932. Heidel
berg, Univ.)  ̂ F r a n k .

E. Nathan imd P. KallÓS, Experimentelle Erzeugung epidermidaler Tuberkulin- 
enipfindlichkeit mittels Ektebin. Bekanntlich kommt es bei epicutaner Applikation 
von Alttuberkulin nur bei Fallen yon Hauttubcrkuloso zu einer ekzematoiden Rk. der 
Haut. Wird aber eine nicht an Hauttuberkulose leidendc Person mit Ektebinsalbe 
behandelt, so tritt nun nach der Applikation des Alttuberkulins die Rk. auf. Es kommt 
also nach der Ektebineinreibung u. des dadurch bedingten tuberkulidahnliehen Prozesses 
in der Haut zu analogen biolog. Vorgangen wie bei Hauttuberkulosen. (Klin. Wschr.
11. 1909— 10. 12/11. 1932. Nurnberg, Stadt. Krankenh. Dermatol. Klin.) W a d e h n .

E. Melzer, Ober die Bedeulung des Tebecesan in  der Calciumtherapie der Lungen- 
tuberkulose. Tebecesan (Herst. P h a r m a z . c h e m . L a b o r a t o r ., Sehurgast O.-S.) enthalt 
neben Verbb. des Ca solche des P  u. Si, an Saponinę gebunden, auBerdem geringe 
Mengen yon As20 3, J  u. Ferrum glyeerino-phosph. Es konnten klin. Erfolge durch Be- 
einflussung des vegetativen Systems erzielt werden. (Therap. d. Gegenwart 73. 523—24. 
Nov. 1932. Ziegenhals, Landesheilstatte Oberschlesien.) F r a n k .

Dreyfus-Sće, Les stćrols irradićs en thćrapeutiąue. Paris: J.-B . Baillierc et fils. (48 S.) 
Br.: 6 fr.

Medical Research Council, Special report ser. 174. Medical uses of radium: summary of 
reports from researeh centres. London: H. M. S. O. 1931. 1 s. 3 d. net.

Medical research Council, Special report ser. 175, Vitamin eon tent of Australian, New Zealand, 
and English butters. London: H. M. S. O. 1932. 1 s. net.

F. Pharmazie. Desinfektion.
J. Stamm, Ober den gegenwartigen Stand der Filixfrage. (Pharmacia 1931. Nr. 12.

9 Seiten. Sep.) P. H. S c h u l t z .
K alervo K illin en , Ober die Chlorzahl verschiedener Drogen. Unterss. uber die 

Abhangigkeit der Chlorzahl vom Alter der Drogen; sie steigt bei einigen, fallt bei 
anderen mit zunehmendem Alter der Drogę. (Farmaceut. Notisblad 1930. Nr. 2.
7 S e iten . S ep .) P . H ; S c h u l t z .

C. Griebel und F. WeiB, Ergebnisse der Untersuchung von Heilmitteln, Geheim- 
mitteln, kosmetisćhen und ahnlicheti Mitteln. Helabon-Kapseln (Dr. llENTSCHLER & Co., 
Laupheim): Amylum-Kapseln mit jo 0,85 g eines anscheinend durch Schmelzen ge- 
wonnenen Gcmenges von Diathylbarbitursaure, Phenyldimethylpyrazolon u. Dimethyl- 
aminophenyldimethylpyrazolon. —  Apotheker A . K em dl's Bheumatismuselixier: etwas 
A. cnthaltender gesuBter Auszug aus Pflanzenteilen mit erheblichen Mengen Benzoe- 
saure. Verdunstungsruckstand (Vr.) (hauptsiichlich reduzierender Zucker) 29,2%. 
Mineralstoffgeh. (Mst.) 0,52% . —  Apotheker A . Kerndl's Nerven-Nahrsalz: Milchzucker, 
organ. Fe-Verb., Ca-Lactat, Mg-Verb. (MgO ?), Alkaliehlorido u. -sulfate, event. auch 
wenig Glycerophosphate, darin yerteilt Kliimpehen aus Kaliumphosphat. — Reichel s

6*
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Nerven- u. Mutlertee: Herba parietariae cono. (wio deldariert). —  Orient Henna Shampoo 
(A l b e r t  G o t Ti ie im e r  G. M. b . H., Berlin): gotrennto P«lver. 1. Seifenpulver-f 
K 2C 03; 2. gemahlene Bliitter (darunter anseheinend Honna) mit mehreren organ, farb- 
stoffbildenden Substanzen, darunter etwas p-Plionylendiamin. — Dr. ]Vegscheider's 
Huslcntropfen (S c h m il i n s k y  & H i l g e n b e r g  G. M. B. II ., Berlin): nach N H 3 u. 
Fenchel- u. andoren ath. Olen rieehende alkobolhaltige FI. mit Auszug aus Pflanzcn- 
teilen. —  Inecto Rapid, franzos. Haarfarbemittel: Lsg. von p-Phenylendiamin. —  
Rheuma-Sieg (R h e u m a z i n a l -W e r k e , Neu-Finkenkrug b. Berlin): braune Salbe aus 
Vaselin, Lanolin, W., Wintergrimol u. EiweiCstoffen (Magermilchpulver ?). Vielleicht 
aueh pflanzliche Extraktivstoffe u. Terpentinol. — Kolaferrin (Dr. G. V. W a l c k
G. M. B. H., Berlin): 0 ,5 g schwere Dragees aus Lecithin, Fe-Verb. (Glycerophosphat ?), 
EiweiCstoffen, Starkę, Kaffeepulver u. wenig Cocablatterpulver (Deklaration: Extr. 
Colae, Fol. Coeae, Ferr. glyceropliospk., Faex, Hypophysenextrakt, Leoitliin, Hormone).
■— Kolaferrin fiir  Diabetiker enthielt auBerdem viel Hefe. — Neo-Kruschensalz 
(K r u s c i ie n s a l z  G. m . B. H., Berlin): Na2SO.! sicc. ca. 75%. M gS04 sicc. ca. 18% u- 
NaCl. —  Sm m in  (S v a m i n  G. m . b . H., Berlin-Charlottenburg), Mittel gegen Hamor- 
rhoiden: Salbe aus Vaselin, Lanolin, B(OH)3, Salicylsaurc, Anasthesin u. Camphcr, 
vielleicht aueh etwas Hamamelisextrakt. Asculin der Deklaration nicht nachweiśbar.
— Kleinol Henna Shampoo (K l e i n o l - F a b r i k  f l . S e i f e n  u . k o s m e t . A r t i k e l , 
Berlin): parfiimierte Seifenlsg. mit Resorcin, p-Plicnylendiamin (in neuerer Ware nicht 
mehr aufgefunden) u. pflanzlichen Extraktivstoffen, darunter anseheinend aus Henna.
—  Dr. v. Walck’s Faex Yitamin-TahlM en  ( Z e x t r a l - R e f o r m - H a u s  „ C e - W i“ , 
B erlin ): 0 ,5 5 g  schw ere T ro ck en h cfeta b le tten . —  Waldprodukle ( G e n e r a l d i r e k t o r  
A. D . VlTZ, B e r lin -N ik o la ssee ): G em cnge zcrk leinorter D rogen , m eist B irk en b la tter , 
w en ig  K ard ob en ed ik ten k ra u t, S ch afgarb e u . W acholderbeeren . G egen  A rterienverkal-  
k im g. —  Arleriol, V o rb eu g u n g sm itte l g eg en  S ch laga n fiille : 6 P u lverk a p se ln  v o n  6— 13 g  
In h a lt:  N r. 1: M agn esium p h osp h at, N r . 2: K 2SO.,, N r . 3: N a 2H P 0 4, N r. 4 :  C alcium - 
p h o sp h a t, N r . 5 : N a 2SO.„ N r . 6: M gO a. —  Herbagetten ( A l b e r t  B l e i c h r ó d e r  & C o ., 
B erlin ): A m y lu m k a p se ln  m it  je  ca . 0 ,49  g  P h e n a c e tin ;  0 ,24  g  D im eth y la m in o p h en y l-  
d im eth y lp y ra zo lo n ; 0 ,035  g  C o ffe in citra t u . 0 ,0 3 5  g  L i2C 0 3. D ek la ra tio n : „ H erb . com p ., 
L i2C 0 3, P h e n in . c itr ., D im eth j’'l pur. —  20 C aps. am yl. 0 ,5  n a ch  liom óop ath . G ru n d satz .“  
H om o o p a th . V erreibungen  w aren  n ich t n ach w eiśb ar. —  M arko’s Zellen-Krdfligungssalz 
(rad ioakt.) ( H o m o o p a t h .  H e i l i n s t .  W . M a r k o w s k i ,  B e r lin -R ein ick en h orf): M ilch- 
zucker, C alciu m ph osp hat, M gO, E isen zu ck er, O rganpraparat (L eb erp u lver  ?), w en ig  
K a k a o . G eringe M engen  rad ioak t. S to ffe . —  Nerventonicum: m it  Su p penw urze ver-  
sc tz te  L sg. v o n  N a B r . Vr. ca . 35°/o> M st. ca . 29 %  (fa st  n u r  N a B r ). G egen  S ch la flo s ig -  
k e it  u sw . —  Emaform -Kapseln  ( B a k t e r i o l o g .  I.wsTiTut D r .  K i r s T e i n ,  B erlin ), 
g eg en  seu ch en h a ftes V erk a lb en , a n steck en d en  S ch eid en k atarrh  u s w .: stab form ige M. 
a u s F e t t ,  Sch arlach  R  m cd ic ina le  u. v ie lle ic h t e in em  E osin fa rb sto ff. —  Tesarto-Astlima- 
kraut ( A p o t i i e k e r  T h e o d o r  S a r T o r iu s ,  B e r lin ) : S te ch a p fe lb la tterp u lv er  - f  K N 0 3, 
sow ie  w en ig  T o llk irsch en , B ilsen k rau t- u . L ob elien k rau tp u lver . —  Tesarlo-Tropfen 
g eg en  A sth m a  (H erst. d ers.): ca. 1% 'g- L sg . v o n  K J  in  G em isch  v o n  A n isa m m o n ia k  u. 
b en zoeh a ltiger  O piu m tin ktu r. Q uebraeh otin k tu r zw eife lh a ft. —  Herda’sches Abfiihr- 
pulver „Purganti“ ( „ H e r d a "  V e g e t a b i l i e x g r o s z h a n d l u x g , B erlin ): g em a h len e  
S en n afriich te .

Eukrosan, „biolog. Haarstiirkungswasser" (AGNES W o l f f , Charlottenburg): 
m it Glycerin, wenig Cholesterin u. NH3 versetzte parfiimierte Lsg. eines Bi-Salzes 
(Citrat?) iiber prazipitiertem S ais Bodensatz. —■ Florandol-Gesundheits-Króutertee 
(Dr. A d e r s  u . Co., Berlin): SuBholzwurzel, Faulbaumrinde, Bohnenhiilsen, Birken
blatter, Waldmeister, Schafgarbe, Huflattich, Sennesblatter, Hollunderbluten, Arnica- 
bliiten (alles zerkleinert), statt „Betelkraut, Gliedergenge, Orientblatter, Blutblumen, 
Gotteshand, Brustkraut, Baggermirzel, Edelmindkraut, Aganzwurzel, Schlingbohnen- 
hiillen, Drudenkraut, Almerinde, Scliibschibwurzel, Berglatschen, Pomeranzen.“ —  
Markos Ader- u. Niereniee (H o m o o p a t h . H e i l i n s t . W. M a r k o w s k i , Berlin-Reinicken- 
dorf): unzerkleinerte Blatter von Orthosiphon. Marko, „yerbesserte Sauerstoffkur" 
(Herst. ders.): MgOs. —  Marko Knoblauclisaft (Herst. derselbe): wss. Auszug von 
Knoblauchz-wiebel. Vr. 2,3% ; Mst. 0,4%. —  D r. Ja7issen’s Entfettungstee (Dr. J a n s s e n , 
Charlottenburg): zerkleinerte Sennesblatter u. -sehoten u. Birkenblatter. —  Efdeli 
Stickgas (C h e h . F a b r . D e l i t i a , Delitzsch), Ungeziefervertilgungsmittel: Kohle- 
pulver +  S. —  D iajapin  (JoilANNlTER-A p o t h ., Berlin), Diabetes-Prophylacticum; 
Pflanzenpulver, nachgewiesen: Jambulsamen, Heidelbeerblatter, Bohnenhiilsen u.



1 9 3 3 .  I . F . PriAIlMAZIE. D e SINFEKTION. 8 5

Queckemvurze], andere yorhandene Drogenpulver nicht idcntifiziert. —  Botaniker 
Fromm’s Krduterlee (Wwe. Fromm, Berlin): Gemenge sehr fein geschnittener oder sehr 
grób gemahlcner Drogen: Sennesblatter, Rosmarin-, Birken-, Brennesselblatter, Stief- 
miitterchen, Thymian, Kamille, Schafgarbe, Hollunderbliiten, Anis, SiiBholzwurzel u. 
Faulbaumrinde. ■— Schwender’s Veroneser Knoblauchsaft: wss. Auszug aus Knoblauch. 
Vr. 2,4%- —  Ileilwunder Salbe N r. 1 (Hautcreme ,,Heilwunder“) (CHEM.-KOSMET. 
L ab or . „ K lo s s in “, Marienburg u. Danzig): gelbe Vaseline, S, ZnO u. B(OH)3. —  
Jubasol I  (A e th u r  ScnLEGEL, Bcrnsdorf, O.-L.): m it Pfefferminzól aromatisiertes 
Paraffinol. —  Jubasan (Hcrst. ders.): Milchzuckcr mit milch- u. weinsaurem Ca, K  u. 
Na. Mst. 4,3%• —  Augentropfeń Esco 1: dunkelbraun gefarbte ca. l° /0ig. wss. Lsg. 
yon B(OH)3. —  Almanod (A tm anod  u . Co., Berlin-Steglitz), „das sichero Herzheil- 
m ittel“, enthielt koine charakterist. Stoffe. Angeblich fl. homoopath. Zubereitung 
von Belladonna, Ignatia, Coffea, Laurocerasus u. Cactus grandus. — Oebirgskrdutertee 
Waldpeter (HERMANN LaMPERT, Zella-Mehlis): zerkleinerte Drogen, hauptsachlich: 
Huflattich, Schachtelhalm, Kamille, Pfefferminze, SiiBholzwurzel, Eibischwurzel, 
Ringelblumen, Wacholderbeeren. — Cirkulin  (Herst. ders.), „Blut- u. Nervcnnahrung“ : 
gemahlcner Leinsamen. —  Vi-Fruchtpulver („Fahrmazan" Berlin-Schoneberg): ge- 
mahlener Leinsamen. „Blutreinigungs- u. Verjungungsmittel.“ —  K a Blut- u. Nerven- 
nahrung (Herst. ders.): gemahlener Mohn, Hafermehl, Milch, Zucker, CaC03 u. EiweiB- 
stoff (SerumeiweiG ?). —  Druckrey's Krduterlee (H. D e tjc k r e y ’s S p e z ia l-K r a u te r -  
TEEIIANDLUNG, Berlin-Neukohi): geschnittenes bliihendes Rainfarnkraut. — Faekol, 
Mittel gegen Diabetes nach Dr. med. H. K le b s  (C. N ic o la is e n ,  Berlin) (vgl. C. 1930. 
I. 3695): Hefe, Pflanzenextrakte, Leeithin, Lithiumsalicylat, EiweiCstoffe u. etwas 
Marantastarke. Tier. Gewebstcile (ais „insulinhaltiges lipoidfreies Pankreas“ deklariert), 
mkr. nicht nachweisbar. Verbrennungsriickstand 9,3% (Ca, Na, Li, K, Cl, PO,, C03 
u. SO,,, etwas Mn). —  Homex (H y g ie n . I n s t .  F r a u  E r n a  R ic h te r ,  Berlin), Anti- 
concipiens: 50 g-Tube mit Carragheenschleim, B(OH)3, Natriumborat u. Chinosol. —  
Oblurol, „Desinfcktionsmittel fiir Frauen“ : Na2C03, saures K-Tartrat, Al2(SO,)3 bzw. 
Alaun u. etwas freie Weinsaure. —  Iduna-Friedol-Apiol, Abortivum: Gelatinekapseln 
mit je ca. 0,2 g  Apiolum viridc. —  Iduna Damenperlen: 0,32 g schwere, mit Zucker u. 
Al-Folie uberzogene Pillen aus gemahlenen Kamillenbluten u. Bindemitteln. —  Iduna- 
Unirersal-Bademiitel: Leinmehl. —  Osshaemin (Dr. med. H a n s F is c h e r , G. m. b. H., 
Berlin): Cacao, Saccharose, Milchzucker, Eiweif3stoffe (MilcheiweiB?), Ca-Phosphat u. 
-lactat, N a ,S 0 4, NaCl, MgO, organ. Fe-Verb. (Eisenzucker ?), Fe-Pulver oder andere 
wasserunl. Fe-Verb., Weinsaure (Weinstein ?), wenig Mn-Verb., S u. etwas Vanillin. 
(Vgl. C. 1931. I. 1479.) —  Giflfreie Mors-Brocken (Chem. F a b r . M ors, Berlin): Mehl, 
F ett, Gewiirzstoffe, zerkleinerte Meerzwiebel. — Iduna-Tropfen extra slark (Chem. 
L ab or . Id u n a , Berlin-Schoneberg): gelbe, nach Zimtol riechende Fl. mit Spuren 
ath. Ole, selir wenig A., gclbrotcm Teerfarbstoff, etwas Citronen- u. Ameisensaure. —  
Hagena-Tropfen (Frauentropfen [Monatstropfen] „Damenlob“ extra stark): gleichc 
Zus. wie Iduna-Tropfen. —  Staradium Pasta Starkę I I  (JOHANNES S ta r k ę , Berlin): 
feste, braune, Zn-Stearat u. Mineralol cnthaltende Seife mit 5-10-1 0 g Ra-Metall jo 
Riegel von 67 g. —  Im edia, schwarz (L’ OrŚAL , Paris, bzw. H a a rp a rb en  V. 
P a r fu m e r ie n  G. m. b. H ., Berlin): Flacon A :  Lsg. von p-Toluylendiamin, B: H 20 2- 
Lsg. —  Henna-Tribolil-Seife „Tribęlco“ schwarz (B. T r ie b le r  u . Co., Berlin): K-Seifen- 
lsg. mit erheblichen Mengen p-Phenylendiamin. — Miinchener Gesundheitstee Dr. med. 
Otto Greithers: deklarationsgemaC Hagebutten, Coriander, Fenchel, Anis, Leinsamen, 
Wacholderbeeren, Lindenbliiten, Stiefmiitterchen, Kamillen, Klatschmohn, Amica- 
bliiten, Wollblumen, Barentraubenblatter, Erdbeer-, Himbeer- u. Pfefferminzblatter. —  
Pabex-Tee gegen Menstruationsstorungen: Rosmarinblatter. —  Immerfroh-TsMctten: 
Kola, Cacao u. eW as Leeithin, Spuren von Mate ? Das fiir die Verwcndung von 
f r i s o h e n Kolanlissen beweisende Colatin nicht nachweisbar. —  Fri-Froh Spezial- 
gesundheitskur N r. 10: Gemenge von Drogenpulvern, darunter Kardobenediktenkraut 
u. Blatter der schwarzen Johannisbeere. —  Buwa-Tabletten (RUTHMANN U. Co., 
Leipzig): sog. biochem. Tabletten aus Milchzucker, die angeblich alle biochem. Urstoffe 
enthalten. jNIst. 0,052%. —  Ruwasan (Herst. ders.): Weizenkleie u. zerąuetschtcr 
Leinsamen. Zur Anregung der Verdauung. Buwa-Kombinationskur =  Ruwa-Tabletten, 
Ruwasan u. Ruwa-Darmentgaser. —  Ande, Hiilineraugenmittel von A. KRAUS, Dussel
dorf: m it Fluorescein gefarbte ea. 5%ig. NaOH. — Haar wie neu, Hennigson’s Haar- 
farbe-Wiederhersteller ( H e i n r i c h  H e n n i g s o n ,  Berlin-Lichterfclde): glycerinhaltige, 
parfiimierte Fl. mit Bodensatz aus S u. bas. Bi-Salz. —  Sonia: S, Seife, Zn-Stearat
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u. unverscifbare Salbengrundlage. Gegen Sommersprossen usw. —  Haar-Regenerator 
Im Schmoeckel (H. W. SCHMOECKEL, Berlin): ca. 13% Glyccrinlsg. mit Bodensatz 
von S u . bas. Bi-Salz. —  Meo Voji (Ciiem. F a b r . P u t t e n d o r f e r  u . M o rea u  A.-G., 
Berlin): Wintergriinól. Deklariert: Bet. alba, Flor. lam., Caps. burs. past., Flor. Gelsem, 
Herb. urtic., Fol. trif. fibr., Glycerin, A., W., S, Sb D 6 (! Ref.). —  Radiumbion: Milcli- 
zucker m it Mineralsalzen (Asclie l,7°/o): Fe, Ca, Na, Cl, S 0 4 u. 1,47 X 10~7 g Ra-Metall 
jo 60 g Pulyer. —  Bio-Yggdrasyl Bade-Tablellcn N r. 3, Badewasserzusatz fiir Nerven-, 
Magen- u. Herzleidende: 18 g schwere Tabletten aus N a,C 03 u. krystallin. organ. 
Saure, sowie Starko u. Paraffin. Aromatisiert. — Vis vilalis, yegetabil.-mineral. Auf- 
baumittel: 0,5 g schwere Tabletten. Nr. 1 u. 2 uberwiegend Milchzucker u. etwas 
Pflanzcnpulyergemcnge. Nr. 3 Gemenge von Pflanzenpulvern (iiberwiegend Sennes- 
blatter- u. Sennaschotenpulvcr) u. wenig Milchzucker. Falseh deklariert. —  Radium- 
Perlen: 0,3 g schwere „Linsen“ aus Zuckermasse mit 2,8 X 10~8 Ra-Metall je 100 Stiick.
—  Gebr. K a r g e ’S Sclialkur „Eidechse“ fiir kosmet. FuBpflege: Anreibung yon Salicyl
saure m it Paraffinsalbe. — Salakiba (Chem. F a b r . A p o th . W e itz , Berlin-Marien- 
felde): je ca. 0,5 g schwere dragierte Tabletten aus Salicylsaure, Natriumboroformiat 
u. Bindomittel. Gegen Rheuma usw. —  „Salakiba"-Slreupuher: Gemenge yon krystalli- 
sierter Salicylsaure u. Natriumboroformiat. Zum Aufstreuen auf mit W. befeuchtete 
schmerzendc Stellen bei Gicht, Ischias usw. — Inecto R apid Insulaz (KLEINOL, Berlin) 
enthielt p-Phenylendiamin. Haarfarbemittel. (Z. Unters. Lebensmittel 64. 295—302. 
Sept. 1 9 3 2 . ) ___________________ H arm s.

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M. 
(Erfinder: Ludwig Weiss, Frankfurt a. M.), Adsorption von Salzsaure, 1. dad. gek., 
daB ais Adsorptionsmittel yoluminoses Zirkonosydhydrat yerwendet wird. —  2. gek. 
durch die Verwendung von Zirkonosydhydrat, welches aus Zr-Salzen in  fester Form  
oder in Ggw. beschriinkter Fl.-Mengen durch Behandeln m it starkem NH3 bei zweek- 
maBig niedrigen Tempp. u. Trocknen, z. B. durch Erhitzen im Vakuum bei Tempp. 
unter 100°, entstandcn ist. Verwendung zur Herst. yon Prapp. zur Regulierung des 
HCl-Geh. des Magensaftes. (D. R. P. 562818 KI. 12i yom 14/4. 1929, ausg. 29/10. 
1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Jodmethan- 
sulfonsdure. Hierzu ygl. D. R. P. 532766; C. 1932. II. 2682. Nachzutragcn ist fol- 
gendes: D ie freie Jodmethansulfonsaure erhiilt man auch iiber das Mg-Salz durch 
Umwandlung in  das Ba-Salz u. Zerlegung mittels H 2S 0 4. (Schwz. P. 152 606 yom  
16/12. 1930, ausg. 2/5. 1932. D. Prior. 24/12. 1929.) A l t p e t e r .

C. H. Boehringer Sohn A.-G. (Erfinder: Georg Scheuing und Ludwig Winter- 
halder, Nieder-Ingelheim a. Rh.), Herstellung von Piperidinalkinen. Weiterbldg. des 
Verf. nach Pat. 557813 zur Darst. yon Hydrierungsprodd. yon quaternaren, am N  u. 
gegebenenfalls auch am Pyridinkem substituierten Verbb. der Pyridinreihe, dio in 2- 
oder 2- u. 6-Stellung Ketogruppen enthaltende Seitenketten, z. B. vom Typus —CH2- 
CO-CcH 5, oder in 2-Stellung eine Seitenkette m it einer Ketogruppe u. in 6-Stellung 
eine Seitenkette mit einer sekundaren Alkoholgruppe tragen, durch Behandlung der 
genannten Verbb. oder ihrer Hydrierungsprodd. m it katalyt. erregtem H 2, dad. gek., 
daB man die Hydrierung der genannten Ausgangsstoffe bis zur yolligen Oberfiilirung 
der in  den Seitenketten yorhandenen CO-Gruppen in  Carbinolgruppen durchfiihrt. —  
Z. B. wird 2,6-Diphmacylpijridintoluolsulfame,thylat (F. 228°) in CH3OH m it Pt-Oxyd u. 
H 2 in 2,6-Diplienyloxyathyl-N-methylpiperidin umgewandelt, F . 150°, F. des Hydro- 
chlorids 136°. —  Aus dem entsprechenden Benzolsulfobcnzylat (F. 165°) erhiilt man 
2,6-Diphenyloxyalhyl-N-benzylpiperidin, F. des Hydrochlorids 226°. (D. R. P. 560 217 
KI. 12p yom 10/11.1928, ausg. 29/9 .1932. Zus. zu D. R. P. 555 240; C. 1932. II. 
3306.) A l t  p e t e r .

F. Ho£fmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Sehweiz, Herstellung von Ab- 
kommlingen von Dialkyl- oder Arylalkylbarbitursduren, welche auf 1 Mol Barbitursiiure 
1 Mol l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-dimethylamino-5-pyrazolon (I) enthalten, m it Ausnalime 
der Verbb. der Isopropylallyl-, der Diathijl- u. der Phenyldthylbarbitursdure, dad. gek., 
daB man die Dialkyl- oder Arylalkylbarbitursauren mit I  im Verhaltnis von 1 :1  Mol 
in Lsg. bringt u. gegebenenfalls durch gleichzeitige Zugabe eines Uberschusses der 
leichter 1. Komponente die Krystallisation der Doppelyerb. herbeifiihrt. —  Hierzu .ygl.
E . P .  237590; C. 1926. I. 238, Schwz. PP. 113056 u. 113103; C. 1926. II. 1589.
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(D. R. P. 562 514 KI. 12p vom 7/12. 1924, ausg. 26/10. 1932. Schwz. Prior. 23/7. 
1924.) A l t f e t e r .

F. Hoffmann-La Roche & Co., Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Darstellung einer 
hochpolymeren Coniferylglykolsdure. Auf polymeren Coniferylalkohol wird Ckloressig- 
saure zur Einw. gebrackt. Z. B. werden 45 Teile polymorer Coniferylalkokol, erhalten 
aus Siambenzockarz durch alkal. Versoifung, in 66 Teilen 30% ’g- Natronlauge u. 
100 Teilen W. gel. u. m it einer Lsg. von 50 Teilen Chloressigsaure in 80 Teilen 30%ig. 
Natronlauge u. 50 Teilen W. auf dem Dampfbad einige Stdn. erhitzt. Alsdann wird 
das abdest. W. wieder zugegeben u. die Lsg. mit NHjCl-Lsg. versetzt, bis Trinitro- 
bcnzolpapier nieht mekr gebriiunt wird. Nicht umgesetzter Coniferylalkohol fallt 
dabei aus. Es wird filtriert u. das Filtrat m it verd. Salzsauro angesauert, wobei Coni
ferylglykolsdure abgeschieden wird; amorphes, braunliches Pulver, Na-Salz in W. 11.; 
ikrę Salze sind bestandig, wenig giftig u. besitzen eine blutgerinnungshemmende Wrkg. 
(Schwz. P. 154 661 vom 9/10.1930, ausg. 1/8.1932. D . Prior. 4/11.1929.) R. H e r b s t .

Physiologisch-Chemisches Laboratorium Hugo Rosenberg, Freiburg i. Br., 
Herstellung einer Quecksilberverbindung des Podophyllins (I), dad. gek., daB I-Lsgg., z. B. 
alkoh., bei Ggw. von Cl-Ionen in saurer oder neutraler Lsg. mit Mercurosalzlsgg., z. B. 
wss., ausgefiillt werden. —  Z. B. wird eine Lsg. von 1 kg teckn. I in 10 kg A. mit 1 kg 
konz. HCI versetzt u. dann mit wss. H gN 03-Lsg. gefallt. Der Nd. wird 2-mal mit A. 
extraliiert; Ausbeute 800— 1200 g. —  Statt HCI kann man CaCl2 zusetzen. — Das 
Prod. wird ais Cholagogum verwendet. (D. R. P. 561 628 KI. 12q vom 21/2. 1932, 
ausg. 15/10. 1932.) A l t p e t e r .

Sun-A-Sured Inc., Delaware, iibert. von: August J. Pacini, Chicago, V. St. A ., 
Herstellung von antiracliitisch wirksamen Stoffen. Man kockt Cholesterin in Ggw. von 
Pkotokatalysatorcn, wie Uranacetat oder Pyrolusit, in Chlf. oder CC14 einige Stdn. 
gelinefc., filtriert dann u. dampft die Lsg. im Vakuum zur Trockne, wobei ein Prod. 
mit den Eigg. des Vitamin D  erkalten wird. —  In gleicker Weise kann man sterin- 
haltige Stoffe, wie Preflhefe, verarbeiten. (A. PP. 1 880 977 vom 4/2. 1928, ausg. 
4/10. 1932 u. 1 880 978 vom 17/2. 1928, ausg. 4/10. 1932.) A l t p e t e r .

A. Jendrassik, Budapest, Verfaliren und Vorrićhtung zur Herstellung von D-Vilamin  
aus bestrahltem Ergosterin, dad. gek., daB man festes Ergosterin in Ggw. von D-Vitamin 
lósenden Fil. oder Ergosterin bzw. D-Vitamin enthaltenden Lsgg. einer starken Be- 
straklung aussetzt. Die den ultravioletten Stralilen ausgesetzte Fl., entkaltond das in 
Lsg. gegangene D-Vitamin, wird aus dem Rk.-GefaB iiber ein Sieb oder einen Dialysator 
fortlaufend entfem t u. gleiehzeitig frisehe, das D-Yitamin losende Fl. zulaufen gelassen. 
Die Bestrahlung kann unter Ruhren, sio kann ferner auck in einer indifferenten At- 
mosphare ausgefukrt werden. Weitere Unteranspruclie sind der apparativen Aus- 
stattung gowidmet. (Ung. P. 104 227 vom 14/4. 1931, ausg. 16/8. 1932.) G. K ón ig .

Casimir Funk, Warsckau, Polen, Verfahren zur gełrennten Oewinnung zweier 
Hormone der Pankreasdruse in  krystalliner Form, dad. gek., 1. daB man aus Lsgg. 
des nack bekannten Verff. kergestellten handelsublichen, koekstgereinigten, blutzucker- 
senkenden, yorzugsweiso salzsauren Hormons der Pankreasdruse, durch solche Stoffe, 
die mit dem einen der zu gewinnenden Hormone A wl. Verbb. geben, dieses Hormon A. 
fraktioniert fallt u. alsdann die Ndd. in  das Hydrochlorid oder in das freie Hormon 
uborfiihrt, wiikrend das zweite, nock in  der Mutterlauge gel. Hormon B aus dieser 
nach bekannten Verff. abgeschieden wird, — 2. daB man eino Lsg. des hochstgereinigten, 
blutzuekersenkenden, vorzugsweise salzsauren Hormons, der Pankreasdruse mit Pikrin- 
siiure oder Naphtholgelb S  in so kleinen Mengen ycrsetzt, daB nur etwa Vio des Gewichtes 
des Ausgangsstoffes auf einmal ausgefallt wird, diesen Vorgang in gróBeren Zeit- 
abstiinden so oft wiederholt, ais sick nook ein Nd. bildet, alsdann den gesamten Nd. 
von der F l. abtrennt u. aus der Mutterlauge, gegebenfalls nach Zerlegen dureh HCI, 
durch fraktionierte Krystallisation das zweite Hormon B fiir sieb oder ais Salz gewinnt. —  
A liefert ein rosettenformig krystallin. Hydrochlorid u. wirkt nui' auf den Organismus 
mit verhaltnismaBig hohom Blutzuckergeh. erniedrigend, bei geringem jedoch meist 
erkókend. B liefert ein in Saulen krystallin. Hydrochlorid, wirkt stark blutzueker- 
erhókend. —  Hierzu vgl. auck A. P. 1745788; C. 1930. II. 766. (D. R. P. 561 817 
KI. I2p vom 23/11. 1926, ausg. 19/10. 1932.) A l t p e t e r .

Diatetische Nahrmittel-Fabrik Artur Cahnfeld & Co., Wuppertal-Elberfeld, 
Herstellung stdrkearmer bzw. starkefreier Ndhrungsmitlel, insbesondere fur Zuckerkranke, 
aus Kartoffeln, Erbsen, Bohnen oder ahnlichen starkekaltigen Nahrungsmitteln, dad. gek., 
daB das zerkleinerte Nahrungsmittel mit einer 10%ig. wss. Lsg. von Neutralsalzen,



8 8 G-. A n a l y s e .  L a b o r a t o r io m . 1933. I.

wie NaCl, N a2SOt , N a3POt  oder N aN 03, u. anscklieBend mit verd. 70%ig. A . bis 
zum Verschwinden der Starke-Rk. durchspult u. nach der bekannten Diastaseeinw. 
bei 50° mit W. zur Entfernung des Salzes ausgewasehen u. getrocknct wird. (D. R. P. 
561 687 KI. 53k vom 24/8. 1930, ausg. 17/10. 1932.) S c h u t z .

A. F. Hamar, Budapcst, Herstellung eines appetitanregcnden Millels. Aus gleichen 
Teilen der Blatter der Viola odorata, Tussilago farfara, den Bliitenblattern von Thymus 
M. W. u. der Wurzel von Triticum vulgare wird ein AufguG hergestellt u. m it Zucker 
versetzt. Dieser erhaltene zuckerhaltige Extrakt wird nun mit einem alkoh. Auszug, 
gewonnen aus gleichen Teilen der Blatter u. Wurzeln von Symphytum officinale, 
gemischt. (Ung. P. 103 749 vom 13/11. 1930, ausg. 1/12. 1931.) G. K o n ig .

Gilbert F. Fitzgerald, Milwaukee, V. St. A., Suppositorien, bestehend aus einem 
Gemisch von medizin. wirksamcn Stoffen {Proteinsilber, A gN 03), NaHC03 u. einer 
nicht reizenden Saure (Citronen-, Borsdure) unter Zusatz von wenig Menthol, Eucalyptol 
u. Rosenól. Die M. wird in Tablctten geprcBt u. entwickelt bei Beriihrung m it Vaginal- 
sekreten starken Schaum. (A. P. 1 878 766 vom 26/11. 1928, ausg. 20/9. 1932.) A l t p .

Henry F. Buttner, Wallace, V. St. A ., Gebifiplatten. D ie Platten aus vulkanisiertem  
Kautschuk werden mit einem Metalliiberzug versehen, indem man sic mit einer am- 
moniakal. A gN 03-Lsg. u. Zuckerlsg. in Ggw. einer geringen Menge H N 0 3 behandelt u. 
dann mit einer A gN 03-Lsg. u. Gallussaure naehbehandelt. (Can. P. 293 220 vom  
7/11. 1928, ausg. 24/9. 1929.) A l t p e t e r .

American Tar Products Co., Inc., Delaware, iibcrt. von: Elmer H. Hyde, 
Pittsburgh, Y. St. A., Desinfeklionsmiilcl, bestehend aus Teersauren, Phenole u. dgl. 
baktericide Stoffe enthaltenden ólen, naphthalinfreien Destst. von Wassergasteer, dem 
sogenannten „fl. Harz“ der Natron- u. Sulfatzellstoffindustrie, gegebenenfalls anderen 
Emulgierungsmitteln u. W. (A. P. 1 882 618 vom 27/5. 1930, ausg. 11/10.1932.) K v h l .

6. Analyse. Laboratorium.
J. Marteret, Temperaturmessung. Die versehiedenen Temp.-Skalcn werden durch- 

gesprochen, namentlich die neue internationale. Ausfuhrlicli werden die Quecksilber- 
thermometer u. ihre Eigenartcn behandelt (Calibrierung, Nullpunktsveranderungen, 
DruckeinfluB, Eichung, Korrektur fiir den herausragenden Faden). D ie ublichenModelle 
werden beschrieben u. diskutiert, wobci fast aussehliefilich auf den Erfahrungen des 
Bureau in Sevres zuriickgegriffen wird. Das Thermometer von ROBERTEAU wird 
dem BECKM ANN-Typ gegeniibergestellt u. vorgezogen. „Einschluflthermometer“, die 
in Deutschland am haufigsten in Gebrach sind, werden fur genaues Arbeiten abgelehnt. 
(Sci. et Ind. 16. 97— 98. 230—36. 329—31. Aug. 1932.) W. A. R o tii.

Eugene W. Blank, Kunstgriff zur gleichzeitigen Bcobachtung von Sclimdzpunkt 
und Temperatur. Mit 2 total reflektierenden Prismen erreicht Vf., dafl man bei einem  
gewohnlichen TniELEschen F.-App. F.-Rohrchen u. Thermometerskala gleichzeitig 
sehen kann. (J . chem. Educat. 9 . 1975. Nov. 1932. Allentown, Pennsylvania, 241 N. 
N inth Street.) L. E n g e l .

G. ROSS Robertson, Anpassung des Bunscnbrenners an Erdgas. Da die Aus- 
breitungsgeschwindigkeit der Flammen bei Leuchtgas infolgc des H2-Geh. viel grtiBer ist 
ais bei Erdgas, mufi der Bunsenbrenner zur Verwendung fur Erdgas abgeandert werden. 
Die im Handel befindlichen Brennerkonstruktionen fiir Erdgas werden besprochen. 
(J. chem. Educat. 9. 1963— 69. Nov. 1932. Los Angeles, Californien, Univ.) L. E n g e l .

F. A. Askew und R. B. Bourdillon, E in Losungsmittelfdnger fiir  Ohakuum- 
pumpen. Die an Hand einer Zeichnung beschriebene Vorr. verhindert eine Yerunreini- 
gung von rotierenden Clpumpen durch Losungsmitteldampfe, wenn die Pumpen zur 
Verdampfung von Losungsmm. bei niedrigem Druck angewandt werden. (J . sci. In
struments 9 . 280—81. Sept. 1932. Hampstead, N at.-Inst. f. Med. Res.) S k a l i k s .

Glen C. Ware, Eine Vorrićhtung zum Abfangen aggressirer Gase. Man laCt das Gas 
in einen Behiilter entweichen, der ein solches Gas enthalt, welches das aggressive Gas 
durch chem. Rk. unschadlich maclit. (J. chem. Educat. 9 . 1475— 76. Aug. 1932. Cor- 
Yallis, Oregon State Agrieultural College.) S k a l i k s .

— , liautschukhahnfelt. Ais Hoehvakuumhahnfett bewahren sich Fette oder 
Wachse, die bis zu 15°/0 Kautschuk enthalten. Vorschriften. (Oil Colour Trades J. 82. 
775— 76. 16/9. 1932.) A lb u .

Thos. C. Poulter und Francis Buckley, Gegen hohe JDrucke widerstandsfahige 
Diamantfenster. 3 mm dicko Diamantfenster von 3,5 mm Durchmesser auf Stalilunter-
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lage hielten einem D ruckyon 21500 at ohne Beschadigung stand. Druck-FU. waren W. 
bzw. eine 50°/oig. Lsg. von A. (Physic. Rev. [2] 41. 364— 65. 1/8. 1932. Iowa Wesleyan 
Coli., Dept. of Physics.) SKALIKS.

L. F. Curtiss, Die Rolle der Gasadsorplion in Zćihlkammern. Allgemeine Schliisse 
auf die Wii'kungsweise von Zahlkammern aus Beobachtungen nur in H 2-Atmosphare 
bei niedrigen Drucken, wie sie S c h u l z e  ausgefiihrt hat (C. 1932. II. 571)", diirften yon  
fraglichem Wert sein. Gasadsorption hat erhebliclien Einflufl auf das Funktionicren 
von Zahlrohren, was Yf. an ycrschiedenen Beispielen erlautert. (Physic. Rey. [2] 41. 
379. 1/8. 1932. Washington [D. C.], National Bureau of Standards.) S k a l i k s .

Philip A. Leighton und Wesley G. Leighton, Einige Bemerkungen zumGebrauch 
von Thermosaulen zur Absolutmessung der Energie der Strahlung. Am geeignetsten sind 
linearc Thermosaulen fiir dio Energiemessung im sichtbaren u. \iltravioletten Gcbiet, 
da Flachenthermosaulen schwer zu oliminierende Feliler aufweisen. Die Blendo der 
Thermosaule muB derart sein, daB ein noch schwach divergierender Lichtstrahl yon 
dem Auffanger restlos crfaBt wird. Besondere Sorgfalt muB auf die Priifung der 
Empfindlichkeiten des Galyanometors u. dessen mogliche Zeityeranderlichkoit gclegt 
werden. Zu berucksichtigen ist auch dio Anderung der Ahsorption des Fensters der 
Thermosaule fiir yerschiedene Wellenlangen. Dio Galvanometeraussehlage werden bei 
„Schwingendem Gleichgewiclit“ abgelescn, wobei Sorge zu tragen ist, daB der Null- 
punkt stets der gleiche bleibt. Geeicht wird die Empfindlichkeit des Systems fiir ver- 
schiodene Bereiche, ohno Zugrundelegung des Entfernungsgesetzes. Es sind fiir diesen 
Zweck drei yerschiedene Methoden angegeben. (J. physic. Chem. 36. 1882— 1907. 
Juli 1932. Stanford Uniy.) B r i l l .

R. J. Davies, Eine Nalriumlichląuelle. Die Flamme eines Bunsenbreimers wird 
schriig nach unton in die Miindung eines m it NaCl gefiillten Tontiegels gehalten. Tiegel- 
form u. -groBe sind wiehtig: Quersclinitt fast gleichseitiges Dreieck. Tiegel u. Brenner 
werden um 10—20° gegen die Vertikale geneigt oder der Tiegel wird um 45° geneigt 
u. der Brenner horizontal eingespannt. —  Intensiye, konstanto Lichtąuelle. (J. sci. 
Instruments 9. 297— 98. Sept. 1932. Exeter, Washington Singer Lab.) S k a l i k s .

Ellery H. Harvey, Die ultraviolette Durchldssigkeit von Flussigkeilen. Eine Mothode 
u. ihre Anwendung zur Messung der ultravioletten Durehlassigkeit von yerschiedenen 
Fil. wird beschrieben. Sie besteht im wesentlichen in der Best. der photochem. Zers. 
einer Oxalsaure-Lsg., der Uranylacetat ais Katalysator zugesetzt ist. Vorteil vor anderen 
Methoden: Das Verf. ist ąuantitatiy, miBt nur den Ultrayioletteffekt, ist unseloktiy u. 
unbeeinfluBt von den gewohnlich herrschenden Tempp. Die histor. Entw. des Verf. ist 
ausfiihrlich geschildert. —  Die Besultate der Unters. von 40 ath. Olen, 17 fetten Olen, 
16 rohen Erdolen u. 30 Fil. yersehiedener Natur werden mitgeteilt. (J. Amer. pharmac. 
Ass. 19. 1173— 79. 20. 643—48. 1931. Chicago, Uniy. of Illinois.) S k a l i k s .

G. Frederick Smith und V. R. Sullivan, Ein neues und vereinfachtes Colorimeler, 
speziell geeignet fiir die colorimetrische Beslimmung von Mangan nach der Perjodat- 
methode. Das Colorimeter wird eingehend beschrieben (Abbildungen), u. scinc An
wendung zur Best. von Mn wird geschildert. (J. chem. Educat. 9. 1461— 71. Aug. 1932. 
Urbana [111.], Univ. of Illinois.) S k a l i k s .

Takayuki Somiya, Thermomelrische Titration. (Vgl. C. 1932. I. 423.) Vf. bringt 
neue Beispielc fiir dio Anwendung der thermometr. Analyse, namlich Best. der JZ. 
yon Olen u. Fetten, Best. des W. in konz. H2SO.|, Best. des S 0 3-Geh. rauchender 
Schwefelsaure u. die Analyse einer Mischung yon W., HNOa u. H2S 0 4. (J. Soc. chem. 
Ind., Chem. & Ind. 51. Transact. 135—40. 1932. Tokyo, Imperial U niv., Faculty of 
Engineering, Inst. of Techno-Analytical Chemistry.) D i’SIXG.

Nelson Allen, Eine einfache und bequeme Apparalur fiir  potcntiometrische Titra- 
lionen. Eine einfache tragbare Apparatur wird beschrieben. (J . chem. Educat. 9. 
1973—75. Noy. 1932. Princeton, New Jersey, Univ., Frick Chem. Lab.) L. E n g e l .

E lem en te  un d  anorganische V erbindungen.
Reinaldo Vanossi und Raili Ferramola, Cerimetrie. Vff. schlagen vor, fur volu- 

metr. Jlikroanalysen Ce" " ais Oxydationsmittel zu yerwenden, das auch noch in
0,0005-n. Konz. angewandt werden kann bei gleichzeitiger Verwendung organ. Farb- 
stoffindicatoren. Fiir die Einstellung der Ce''"-Lsgg. wird zweokmaBig reinstes 
K4Fe(CN)6 venvendet. Yon den untersuchten Farbstoffen haben sieh ais besonders 
geeignet erwiesen die der Triphenylmethanreiho (Methylviolett, Methylgriin, Malachit- 
grun), die noch eine Best. yon 1 ccm 0,0005-n. Fe"-Lsg. (0,028 mg Fe) gestatten; die
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Genauiglceit betragt 2% , bei hoheren Konzz. 0,5%. Weniger brauchbar ist Blethylen- 
blau, dagegen werden noch bessere Ergebnisse erzielt bei Anwendung von Indigocarmin, 
der zugleich ais Red.-Mittel u. ais Indicator wirkt. Man kann durch Zuriicktitrieren 
m it Indigocarminlsg. den Ce'"'-t)bersclmB bei einer beliebigen oxydimetr. Best. er- 
mitteln. Dio Titration erfolgt in schwefelsaurer Lsg. (5-n. H2S 0 4). Der Titer der Ce""- 
Lsgg. ist nicht sehr lialtbar, besonders macht sich ein ungiinstiger EinfluB des Sonnen- 
lichtes geltend. (An. Asoe. quim. argent. 20. 96— 139. Juni 1932.) R. K. M u l l e r .

R. Ruyssen, Der Eitiflufl ton  Borsdure und von Pufferlosungen le i der jodometrischen 
Bestimmung ton  Ozon. Bei Ggw. von B (0H )3 reagiert 0 3 auf K J  m it einer Oxydations- 
zahl > 1 ;  dio Abweiehungen sind unregelmaBig u. kónnen bis zu 10% betragen. Dio 
untersuchten Pufferlsgg., dereń ph-Werte zwischen 5 u. 7 lagen, lieferten ebenfalls zu 
groBo Werte, u. zwar sind sie vom Sauregrad der Jodidlsgg. abhiingig. Fiir 0 3-Konzz. 
bis zu 5% wird keino Abweichung zwischen einer gepufferton (pH =  7) u. einer gewóhn- 
lichen KJ-Lsg. gefunden. (Natuurwetensch. Tijdsehr. 14. 245— 53. 31/10. 1932. Gent, 
Lab. f. analyt. Chemio d. Univ.) A s c h e r m a n n .

Richter, Bemerkungen zur Schwafelbestimmung nach Dr. Sielisch und Dr. Sandke. 
(Vgl. C. 1932. II. 2212.) Vf. schlilgt einige kleine Abanderungen bzgl. der Ausfuhrung 
der erwahnten S-Best. vor. Erwiderung von J. Sielisch und R. Sandke- (Angew. Chem. 
45. 446. 2/7. 1932. Wielkie-Hajduki, Hauptlab. d. Związek Koksowni.) D u s i n g .

I. M. Korenman, Eina mikrochemische Eeaktion au f Aminoniak und dessen Nach- 
weis in Pyridin . Wenn sich auf dem Boden einer Gaskammer ein Tropfen einer N H 3- 
entwickelnden Lsg. u. auf ihrem Deckel 1 Tropfen einer Mischung gleicher Teile konz. 
wsa. Pikrinsaurelsg. u. 0 ,l% ig. CuS04-Lsg. (neues N H 3-Reagens) befindet, so scheidet 
sich aus der Reagenslsg. ein gelblichgruner krystallin. Nd. ab, der schon yon R y m s z a  
(Ztschr. analyt. Chem. 36 [1897]. 813) zum Nachweis der Pikrinsaure yerwendet wurde. 
E s  kónnen so 2 mg N H 3 u. besonders in Pyridin 0,01% N H 3 nachgewiesen werden. 
Beim ZusammengieBen je eines Tropfens Pyridin u. Reagens entsteht selbst bei hohem 
N H 3-Geh. des Pyridins kein Nd. (Z. analyt. Chem. 9 0 .114— 15.1932. Odessa, Medizin.- 
Analyt. Inst.) L. E n g e l .

I. M. Korenman, Uber Ammoniaknachweis in  der Luft. Da F e i g l  (C. 1929.
I. 3015) die Yerwendimg von p-Nitrobenzoldiazoniumchlorid ais Tiipfelreagens (Farbrlc.) 
auf N H 3 beschrieben hat, untersucht Vf. die Verwendbarkeit von Filtrierpapierstreifen, 
die mit diazotierten Lsgg. folgender Basen getrankt sind, ais Reagens auf N H 3 in Luft: 
A nilin  (Empfindlichkeit des N H 3-Nachweises bei 10 Minuten Rk.-Zeit in mg/l) 0,01, 
Sulfanilsaure 0,0075— 0,01, Benzidin 0,015, Phenylhydrazin 0,035, TJrsol D W  0,004, 
Ursol D S  0,07 (dio letzten beiden Prodd. sind Farben zur Schwarzfarbung von Pelzen),
a.-Naphthylamin 0,07, f)-Naphthylamin 0,018, p-Aminophenylarsinsaures Natrium  
(Atoxyl) 0,018, p-Nitranilin  0,0025. Keine Farbrkk. wurden erhalten mit Didthyl- 
anilin, Diphenylanilin, m-Phenylendiamin, A ntipyrin , Brucin u. Chinin. Dio Farbrk. 
wird gestórt bei Verwendung yon Ursol DW  durch H2S, bei Vcrwendung yon p-Nitr
anilin durch S 0 2, Anilin u. Formaldehyd. Aldehyde u. Pyridin stóren nicht u. Halogene 
setzen die Empfindlichkeit der Rk. bei allen Basen herab. (Z. analyt. Chem. 90. 
115— 1S. 1932. Odessa, Arbeitsinstitut.) L . E n g e l .

Clyde R. Johnson, Das Atomgeuńcht des Nalriums. I. Der Endpunkt der Natrium- 
chlorid-Silbertitration. (Ygl. C. 1932. I. 257. 258.) In der Lsg. des zu analysierenden 
Systems, das mit AgCl hergestellt war, wurde zu viel Ag gefunden. Das wird darauf 
zuriickgefuhrt, daB bei intensivem Waschen mit W. mehr Chlorid ais Silber aus- 
gowaschen wird. Zur Unters. wird das System entweder gefroren u. geschmolzen, oder 
in Eis gekuhlt u. bei 0,2° gehalten. In der iiberstehenden FI. wird dann Ag u. Cl be- 
stimm t durch Vergleich m it einer Standardlsg., deron Geh. genauestens bekannt ist. 
Die tlberlegenheit der nephelomotr. Methode gegeniiber der Gleichheitsopalescenz 
wird eindeutig fur diese Anwendung dargetan. Die erreichte Genauigkeit wrird mit 
1: 50 000 angogeben. (J. physie. Chem. 36. 1942— 49. Juli 1932. Princeton, New  
Jersey.) B r i l l .

James I. Hoffman, Die Bestimmung ton  Magnesiumozyd in Rohphosphał. Vf. 
lóst das Rohphosphat durch Erhitzen mit verd. HCl +  konz. H N 0 3, fallt mit verd. 
H 2S 0 4, dampft zweimal ein, erhitzt mit 10 ccm W. u. liiBt nach Zugabe von 95°/pig- A. 
u. Umriihren 30 ilin . oder langer stehen. Der Nd. von C aS04 wird durch eine Filtrier- 
papierschiclit abfiltriert, mit H2S 0 4-haltigem A. mehrmals nachgewaschen u. das Filtrat 
auf dem Wasserbad eingcdampft. Der Ruckstand wird mit 75— 100 ccm W. auf
genommen, sodami 2 g Citronensaure, 15 ccm 25%ig. (N H 1),HPO,1 u. NH40 H  (10 ccm
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uber den Umsehlag mit Lackmus hinaus) zugegeben. D ie Lsg. wird mit 5—10 Glas- 
kugeln mindestens 1 Stde. geschiittelt, dann 4 Stdn. oder besser iiber Naeht stehen 
gelassen. Der abfiltrierte Nd. wird mit (NH.,)2HPO., entlialtcndem N H,OH Fe- u. 
Al-frei gewasehen, mit 25 ccm h. verd. HC1 gel. u. naehgewaschen. In der Lsg. wird 
MgNH.,P04 wie zuvor gefallt, nach Filtrieren zuerst bei 900°, dann boi 1100° gegliłht u. 
ais Mg2P 20 7 gcwogen. Ca3(PO.,)2 ist im Nd. nicht (bzw. < 0 ,3  mg) enthalten, wenn 
das alkoh. Filtrat klar war. Etwa vorhandenes Mn2P 20 7 wird nach Lsg. des Nd. in 
H 2SO., durch Zusatz von HNO;), etwas konz. H3P 0 4 u. KJO , in KMnO,, ubergefiihrt 
u. colorimetr. bestimmt. (Bur. Standards J. Res. 9. 487—91. Okt. 1932. W a
shington.) R. K. M u l l e r .

Peter Dickens und Gustay Thanheiser, D ie Anwendung der •polentiometrischen 
Mafianalyse im  Eiserihiittenlaboratorium. III. Die Bestimmung von Eisen und Vanadin 
nebeiieinander und die Schnellbestimmung des Vanadins im  Ferrotanadin. (II. vgl. 
C. 1931. II. 3020.) Sowohl oxydimetr., ais reduktometr. Verff. kommen in Betracht. 
Jeno sind abor im allgomoinen vorzuziehen. Ais Rod.-Mittol werden untersucht: S 0 2, 
H 2S, SnCl2, Zn, der beim LSsen entwickelte H. Bei Verwendung von S 0 2 hangt die 
Red.-Gesehwindigkeit von der H 2S 0 4-Konz. ab. In schwach saurer Lsg. sind zur Red. 
15 Min. erforderlieh. Wird mit SnCl2 reduziert, was aber nicht zu empfehlen ist, so 
kommt ais Oxydationsmittel nur Cerisulfat in Betracht. ' Zur Red. mit Zn im JONES- 
Reduktor wird eine Arbeitsvorsclirift angegoben. Das V wird hier woiter ais bis zur 
Vier\vertigkeit reduziert. Dasselbo ist der Fali bei der Red. durch den beim Losen ent- 
wickelten H. —  Die Titerstellung des KMnO., kann potentiometr. sowohl gegen Na- 
Oxalat ais gegen V20 5 vorgenommen werden. Dio Titration des Fe erfolgt in der 
Kalte; nach dem Potentialsprung wird auf 70° erwarmt u. das V titriert. Die GróBe 
des Potentialsprunges hangt von der Sąurekonz. ab. Ist neben VIV aueh Vm zugegen, 
so treten 3 Potentialsprunge auf. —  Der Titer der Cerisulfatlsg. kann durch direkte 
potentiometr. Titration m it F eS 0 4-Lsg. bestimmt werden. Fe wird in der Kalte, V 
bei 50— 60° titriert. Eine H2S 0 4-Konz. von 5 Vol.-°/0 ist am geeignetsten. — Bei den 
reduktometr. Verff. ist ICMn04 das vorteilhafteste Oxydationsmittel. Zur Red. sind 
Ti2(S 04)3, TiCl3 u. SnCl2 geeignet. —  Von den besprochenen Yerff. wird in erster Linie 
empfohlon: Red. durch den beim Losen entwickelten H u. Titration mit KM n04 nach 
Abrauchen m it H 2S 0 4 oder Titration mit Cerisulfat ohno abzurauchen, bei Ggw. von 
HC1, in zweiter Linie: Red. im J o n e s -Reduktor u. Titration mit KMnO.,, wenn ein 
Reduktor nicht Yorhanden ist, Red. m it S 0 2. —  Das zur Schnellbest. des V fruher 
ausgearbeitete Verf. wird fiir die V-Best. in Ferrovanadin ausgestaltet. (Mitt. Kaiser- 
Wilh.-Inst. Eisenforschg., Dusseldorf 14. 169— 77. 1932.) K u t z e l n i g g .

Peter Dickens und Gustav Thanheiser, Die Anwendung der potentiomelrischen 
Maftanalyse im  Eiserihutterilaboratorium. IV. Die Bestimmung von Eisen und Chrom 
ndbeneinander in Eisen-Chromlegierungen. (III. vgl. yorst. Ref.) Die Proben werden in 
H 2S 0 4 gel. (bzw. mit H 2S 0 4 abgeraucht, wenn zur yollstandigen Lsg. andero Sauren 
notwendig sind) u. bei Ggw. von Ag2S 0 4 m it (N II,)2S20 8 oxydiert. Der UberschuB 
daran wird yerkocht, worauf nach Zusatz von H 2S 0 4 in der K a lte  mit TiCl3 potentio
metr. titriert werden kann. Das Verf. ist besonders geeignet fiir Fe-Cr-Legierungen, 
die in Saure 1. sind. (Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. Eisenforschg., Dusseldorf 14. 179—80. 
1932.) K u t z e l n i g g .

Ed. Chauvenet und Avrard, Ober die Bestimmung des Bariums in Eisenmi?ieralien. 
(Vgl. C. 1932. II. 515.) Einige Eisenmineralien (besonders aus Marokko) enthalten 
Ba ais Carbonato oder Sulfate. Eine einfache Best.-Methode ist folgende: Etwa 0,5 g 
werden in einer CCl.,-Atmosphare zur Chlorierung auf 900—930° wahrend 40— 45 Min. 
erhitzt. Dann zerkloinert man schnell zusammengeschmolzene Teile u. erhitzt noeh- 
mals ebenso. AuBer der freien Kicselsaure sind alle Bestandteilo nim in Chloride uber- 
gefuhrt u. ganz oder teilweise verfliichtigt bis auf das BaCl2, dessen Dampfdruck bei 
dieser Temp. noch zu gering ist. Naeh Aufnehmcn in W. u. Filtrieren kann das Barium 
bestimmt werden, wahrend gleichzeitig die freie Kieselsaure gewogen werden kann. Es 
gelingt auf diese Weise einfach, sowohl das Ba ais aueh die freie Kieselsaure auf einmal 
zu bestimmen. (C. R . hebd. Seances Acad. Sci. 195. 331— 32. 25/7. 1932.) B r i l l .

C. C. Hawes, Neue Schnellmethode zur Bestimmung non Schwefel in Eisenerzen und 
Oesteinen. Man mischt 1/2 g der Substanz innig mit 2,5 g Fe-Pulver, bringt das Gemisch 
in einen Ni-Tiegel, bedeckt m it einer diinnen Schiclit Fe-Pulver u. dieses mit einem 
Blatt Filtrierpapier (um vorzeitigo Oxydation zuriickzuhaltcn). Der Tiegel wird mit 
einem Deckel geschlossen u. auf helle Rotglut erhitzt. Nach 15 Minuten laBt man ab-
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kiihlen, bringt den Inlialt des Ticgcls, in dem aller Sulfat- u. Pyrit-S zu FeS reduziert 
ist, in einen Erlenmeyerkolben von 300 ecm Inhalt, yerschlieBt m it einem doppelt 
durchbohi-ten Stopfen, der einen Tropftrichter u. ein Gasableitungsrohr tragt u. setzt 
20 ecm W. u. danach 75 ecm HC1 (D. 1,10) zu. Das Gasableitungsrohr fiihrt in ein 
NesslergefaB, das 40 ecm 10%ig. ICOH oder NaOH enthalt. Wenn die Gasentw. zu 
Endo ist, kocht man noch 20 Minuten. Danaeh yerdunnt man die KOH-Lsg. auf 
400 ecm u. zers. das gebildete K 2S durch einen geringen OberschuB von HC1 (D. 1,10). 
Infolge der groBen Fl.-Menge entweicht der H2S nicht, sondern bleibt darin gel. Er 
wird mit einer gegen einen bekannten S-Geh. eingestellten J-Lsg. titriert (Rcagens: 
Starkelsg.). Die Methode kann zur S-Best. in Pyriten, Schlacken, Kohlen yerwendet 
werden. 6 Parallelbestst. dauern ca. i y 2 Stdn. (Chemist-Analyst 21. Nr. 5. 11— 15. 
Sept. 1932. Cleveland-CIiffs Iron Co., Ishpeming, Mich.) R o l l .

J. Gueron, Notiz iiber die Titration von Zinlcsalzen mitFerrocyanid und iiber eine 
empfindliche Reaktion auf Eisen. Vf. benutzt zur Titration von Zn-Salzen das Verf. 
von U r b a s c h  (C. 1922. II. 1154— 55) unter Hinzufiigung einigcr neucr Einzelheiten. 
Zu der 0,1— 0,01-molaren neutralen Lsg. von ZnSO., werden je 1— 3 Tropfen reiner 
H„SO,i u. einer schwach H2S 0 4-sauren 0 ,l° /oig. Fe2(SO.,)3-Lsg. zugegeben. Bei 60— 70° 
wird m it K.,[Pc(CN)0]-Lsg. bis zum Umschlag des durcli Berliner Blau blau gefiirbtcn 
Nd. yon Perrocyanzink nach einem lcicht grilnlichen Gelb titriert, der auf dem t)ber- 
gang des Berliner Blaus in Berliner WeiB beruht. Der Fehler betragt im Hóchstfalle
0,2%. Die angegebene Sśiurekonz. u. die Temp. stellen ein Optimum dar. Die Ggw. 
von Alkalisalzen scliadet nicht, Acetate sind auszuschlieBen. Zusatz von groBeren 
Indicatormengen (mehr ais 10 Tropfen) beeinflufit das Resultat ungiinstig.

Umgekehrt gelingt es, Spuren von Fe"' nachzuweisen, wenn man in der neutralen 
oder schwach H 2SO.,-sauren, mit etwas K.,[Fe(CN)6] (ca. 0,1-n.) yersetzten Lsg. den 
Ubcrgang des Berliner Blaus in WeiB durch Zugabe von ZnSO., yerhindert. Die Emp- 
findlichkeit der Rk. betragt 1 mg Fe/Liter. Die Berliner Blaurk. laBt sich auch durch 
andere Metalle, wie Cd, Mn, Ag, die ebenfalls wl. farblose Ferrocyanide bilden, empfind- 
licher machen, aber nicht in dem MaBe, wie mit Zn-Salzen auf Grund der groBeren 
Loslichkeit dieser Ferrocyanide. —  Weiter bestimmt Vf. die Loslichkeit der Zn-, Cd-, 
Mn-Ferrocyanide aus den Salzmengen, die zur Heryorrufung einer Triibung in einer 
Lsg. von bekanntem K4[Fe(CN)6]-Geh. notwendig sind. Wider Erwarten weisen danach 
die Ferrocyanide von Zn u. Cd fast dieselbe Loslichkeit (GroBenordnung 10-14) auf, 
wahrend die Mn-Verb. 4— 5-mal 1. ist (GroBenordnung 2— 3 -10~13). (Ann. Chim. 
analyt. Chim. appl. [2] 14. 393— 97. 15/9. 1932. Paris, Faculte des Sciences, Lab.
H. G u i c h a r d .) W o e o k e l .

V. P. Ocliotin und A. P. Sytschoff, Eine colorimetrische Schnellmelhode zur Be- 
stimmung von Nickel in Legiemngen. I. Mitt. Vff. beobachteten, daB Ni-Dimethyl- 
glyosim  mit A. stabile Suspensionen gibt u. verwert«ten diese Beobachtung folgender- 
mafien zu einer ąuantitatiyen Ni-Best., die in 5— 10 Minuten zum Ziel fiihrt: Das 
Ni-Dim ethylglyosim  wird wie im n. Analysengang, ausgehend von 10— 15 mg Legierung, 
gefallt, die Lsg. abgekuhlt, m it 15 ecm A. extrahiert, die A.-Schicht 2-mal m it W. 
gewaschen u. zur Erhóhung der Stabilitat der Suspension 5 ccm A. u. 5 cem Kollodium- 
lsg. hinzugefiigt. Da sich aus einer solchen Suspension in 24 Stdn. kein Nd. absetzt, 
kann sie leieht m it Standardmustern colorimetr. verglichen werden. Bei Legierungen 
mit hohem Ni-Geh. ist dio Genauigkeit P/o- Um  Ni-Spuren in Cu quantitativ bestimmen 
zu konnen, wurde die salpetersaure Lsg. in einem ais Kathode dienenden Cu-GefaB 
(Anodę Pt-Netz) 10 Minuten m it 2,2 V u. 6 Amp. (Elektrodenabstand 2—3 mm) elek- 
trolysiert, ohne Stromunterbrechung abgegossen u. wie oben weiter behandelt. So 
konnten in 20—25 Minuten Analysen m it 0,02% Genauigkeit ausgefuhrt werden. 
(Z. analyt. Chem. 90. 109— 11. 1932. Moskau, Kabelwerk „Elektroprowod“, Chem. 
Lab.) ‘ L. E n g e l .

E. E. Jelley, Die colorimetrische Besiimmung ron kłeinen Silbcrmengen. Es wird 
eine schnell auszufiihrcnde colorimetr. Methode beschrieben zur Best. yon 1— 20 mg Ag 
pro 1 Fl. Die Methode beruht auf der Red. yon einer ammoniakal. Ag-Lsg. durch 
Natriumhyposulfit in Ggw. yon Gelatine, wobei klare gelbe Ag-Sole entstehen. Der 
Ag-Geh. von Ag- u. Ag2S-Solen kann bestimmt werden nach Zufiigen von Brom- 
wasser, wobei das Ag in Bromid ubergefiihrt wird, u. Losen des Bromids in N H 3. Cu, Co, 
N i u. Cd storen die Best. u. miissen daher yorher entfernt werden. (J. Soe. chem. Ind., 
Chem. & Ind. 51. Transact. 191— 93. 1932. Harrow, Kodak Research Lab.) D u s i n g .
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F. Feigl und P. Krumholz, Uber eine colorimełrische Bestimmungsmethode kleiner 
Wolframmengen. Die Best. berulit auf der fur eine eolorimetr. Best. geeigneten Gelb
farbung, die bei Zusatz von SnCl2 zu einer mit KCNS yersetzten schwach alkal. 
Wolframatlsg. entsteht. 2 ccm der schwach alkal. Wolframatlsg. (0,05— 0,5-n. KOH  
oder NaOH) -werden mit 5 Tropfen einer 25%ig- KCNS-Lsg. yersetzt u. mit einer durch 
etwas Sn frisch rcduzierten 10°/0ig. Lsg. yon SnCl2 in konz. HC1 auf 5 ccm aufgefiillt. 
Die auftretende Gelbfarbung erreicht nach 30 Minuten ihr Maximum u. wird dann in 
einem AuTENRIETH-Colorimeter mit einer Standardlsg. yerglichen. Die Methode 
gestattet die Best. von W-Mengcn von 10—100 y  mit einer Genauigkeit von etwa 3%- 
Dio Anweseiilieifc von Molybdaten beeintriichtigt die Best. infolge des Auftretens einer 
braungelben Farbung, Phosphate bis zu einer Konz. von etwa 0,25°/o H3PO,, storen 
nicht, ebensowenig Fe-Salze in einer Konz. bis etwa 0,3°/o> da das entstehende Ferri- 
rhodanid unter den Vers.-Bedingungen sof ort zu farblosem Ferrosalz reduziert wird. 
Die Methode wurde dazu yerwendet, in gebrannten Gliihlampen die an die Kolbenwand 
sublimierten W-Mengen zu bestimmen. Mengen von 3— 12 y  W kónnen noch durch 
Vergleieh der Gelbfarbung in sehmalen Reagensglasern annahernd bestimmt werden. 
(Angew. Chem. 45. 674— 75. 22/10. 1932. Wien, H . Chem. Uniy.-Lab. u. Lab. d. AUg. 
Gliihlampen-Fabr. A.-G.) WOECICEL.

O rganische Substanzen.
Georg R. Schultze, Uber die Venoendbarkeit der Bromuiasserpipetle in  der exakten 

chemischen Analyse. Gelegentlioli einer friiheren Arbeit (ygl. L in d  u. SCHULTZE,
C. 1931. II. 2840) war es aufgefallen, daB eine genaue Best. der Olefine in der Brom- 
wasscrpipette nicht immer móglich war. Vergleichende Unterss. an reinen Gasgemischen 
zeigten (Tabellen), daB Bromwasser, selbst bei AussehluB von Tageslicht iiber 25° 
die hoheren Paraffine angreift. Licht beschleunigt die Bldg. der Br-Substitutionsprodd., 
welche ais kleine Tropfohen sichtbar werden. CH4 wird nicht angegriffen, wohl aber 
C2H 6 u. in noch weiter steigendem Mafie Propan u. Butan. Ungleich giinstiger, be- 
sonders fiir die Analyse hoherer KW -stoffe ist die Verwendung einer neutralen 3°/oig- 
KM n04-Lsg., nur dauert die Absorption der ungesatt. KW -stoffe etwas langer. (Angew. 
Chem. 45. 573— 75. 3/9. 1932. Minneapolis, Univ. of ^Minnesota.) B e r s i n .

T. Callan, J. A. Russell Henderson und N. Strafford, Die Bestimmung von 
Schwefelkohlenstoff in  Benzol. Vff. benutzen die goldbraune Farbung, die beim Reagieren 
von Cu" m it Na-Diiithyldithiocarbamat auftritt, zur eolorimetr. Best. von kleinen 
CS2-Mengen in Bzl. CS2-freie Benzolproben werden mit bekannten Mengen von CS2 
yersetzt, u. die so erhaltenen Standardlsgg. im Colorimeter mit Diathylamin u. alkoh. 
Cu-Acetatlsg. angefarbt. Benzolproben mit unbekanntem CS2-Geh. werden in gleicher 
Weise behandelt u. dio entstandenen Farbungen m it den Farbungen der Standardlsgg. 
yerglichen. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 51. Transact. 193— 94. 17/6. 1932.) D us.

F. Fischler und F. H. Kiirten, tiber einfachere Naćhv:eismethoden von Inosit und 
Phi/tinaten, sowie iiber ein definiertes, krystallisiertes Bariumphytinat. Fur Inosit, 
Inosithexaphosphorsdure, sowie dereń Ba-, Ca-, Mg- u. Na-Salze wird eino neue, sichere 
i^ac/weismethode mittels Oxydation durch Natriunisuperoxyd angegeben. Das Verh. 
der Reaktionsprodd. gegeniiber konz. ILSO., wird festgestellt. —  Die Yorziige der 
lieuen Rkk. gegemiber der alten SCHERERSchen bestehen in ihrer Ausdehnung auf 
„P hytin “ u. die ,,Phylinate“ u. im Gegensatz zu S c h e r e r s  Rk. u. dereń Abwand- 
lungen in einer angenehmoren Anwendungsform. —  Aus ein em  v o n  der Firma Cri- 
STALLO A. G. erhaltenen Pflanzenpraparat u. aus anderem pflanzlichen Materiał ge- 
lang es, ein wohldefiniertes, krystaUisiertes, neues Bariumphytinat zu isolieren, dem 
nach chem. Analyse u. Verh. die Formel C6H12P0Oo.,Ba3 +  3 H 20  zuzusehreiben ist u. 
das strukturell ais saures (symrn.) Tribariumliexaphytinat aufgefaBt w'erden muB. 
(Biochem. Z. 254. 138— 47. 17/10. 1932. Miinehen, Deutsche Forschungsanstalt fiir 
Lebensmittelchemie u. Univ. Inst. fiir Lebensmittelchemie.) K o b e l .

B estan d teile  v o n  P flanzen u n d  Tieren.
W . Scholz, Die mikrocolorimelrische Bestimmung von Eisen in  geringen Mengen 

von Pflanzenaschm. Genaue Bestst. bei Benutzung eines Mikrocolorimeters u. unter 
Verwendung der W ii.LSTATTERschen Arbeitsmethode. (Z. Pflanzenemahrg. .Diing. 
Bodenkunde Abt. A. 26. 212—16. 1932. Breslau, Uniy. Agrikulturchem. u. Bakteriolog. 
Inst.) W. S c h u l t z e .
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Emmy Raith und Fritz Wischo, Die guaniitałwe Morphinbestimmung auf jodo- 
melrischem Wege. Nach LAURENCE u. anderen bildet Morphin mit J—KJ-Lsg. ein 
Trijodmorphin, das zur ąuantitat. Best. des Morphins in Tabletten geeignet ist. Reines 
Morphin kann durch 0,1 n.-J-Lsg. bei Anwesenheit von K J  quantitativ bestimmt 
werden (Fehler 1,5%). Das Trijodmorphin entspricht wahrscheinlich der Formel 
C17H 10NO3-H J -J 3. D ie Methode ist yerwendbar zur annahernden Schnellbest. von 
Morphin in Opium u. dessen Zubereitungen. Vff. schlagen vor, die Kalkmethode mit 
der Jodmcthode zu kombinieren. (Pharmaz. Mh. 13. 125— 28. Juni 1932. Graz, 
Uniy.) P. H . SCHULTZ.

S. Balachowski und F. Ginsburg, Methode zur Bestimmung des TrockenriicJcstandes 
von BlvX und Plasma. 0,5— 2 ccm Blut oder Plasma werden in einer Al-Kiivette bei 100° 
bis zur Gewiclitskonstanz getrocknet (Wagung auf der Torsionswaage). (Biochem. Z.
254. 47—49. 17/10. 1932. Moskau, Inst. f. Blutforschung u. Transfusion, Biochem. 
Abt.) P a n t k e .

E. Widmann, Zur Methodik der Blutjodbestimmung. Bei der Veraschung im Bohre 
nach S c h w a i b o l d  unter Verwendung des elektr. Verbrennungsofens wird eine Ab- 
fangmethode fiir fluchtiges organ, gebundenes Jod mit C8„ angegeben. Im  n. mensch- 
lichen B lut ist unter den angefiihrten Bedingungen kein anorgan. gebundenes Jod 
yorhanden. Die Wiehtigkeit der Veraschungstemp. wird betont. —  Die gefundenen 
Jodwerte im n. menschlichen Blute liegen unter Verwendung dieser Methode wesent- 
lich hoher ais bisher angegeben u. sind mit 32 y-%  ais n. anzusehen. —  Jod in Form von 
Thyroxin u. Dijodtyrosin diirfte im Blute nicht yorhanden sein. (Biochem. Z. 254. 
223— 28. 17/10. 1932. Freiburg i. Br., Labor. d. Chirurg. Univ.-Klinik.) KOBEL.

R. Marcille, Charakterisierung von Blulflecken und Bestimmung ihrer Herkunft 
bei gerichtlichen Untersuchungen. Vf. gibt seine 30-jiihrige Erfahrung bei der chem. u. 
serolog. Unters. von Blutflecken bekannt; betreffs der zahlreichen Einzelheiten muB auf 
das Original yerwiesen werden. (Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [2] 14. 433—45. 15/10. 
1932. Tunis, Lab. des Services Administr. et de la Rśpression des Fraudes.) P a n t k e .

William Kerppola und Erkki Leikola, Zur Chemie des Bilirubins. V H t. Die 
Bestimmung des Bilirubins in den Korperflussigkeiten, mit seiner Eigenfarbe und der 
Diazofarbe ais Maflstab. E in neues quantitatives Extraktionsverfahren. (VII. vgl. C. 1932.
I. 2980.) Das Bilirubin laBt sieh in seiner Gesamtheit (chloroformlóslicher +  erst nach 
Ansiiuerung chloroformlóslicher Anteil) extrahieren. Im Chlf.-Extrakt ist es durch 
Eigenfarbe oder die Azofarbe (Diazoreagens) colorimetr. bestimmbar. Durch die 
Chlf.-Extraktion werden die meisten Farbstoffe der Korperfll. ausgeschaltet, die 
Lipoćhrome spielen eine untergeordnete Bolle, so daB die Eigenfarbe ein quantitatives 
MaB des Bilirubingeh. abgibt. Farbę yon 0,0075 mg Bilirubin (rein, hcrgestellt aus 
Gallensteinen) in 1 ccm entsprechen colorimetr. 0,05% Kaliumbichromat in W., Da  
die Korperfll. Stoffe enthalten, die die Diazo-Rk. hemrnen, ist die Eigenfarbe der 
bessere Indicator. Genaue Angaben uber das Best.-Verf. in Harn, Galie, Serum fiir 
beide Methoden. (Acta med. scand. 78. 24— 41. 1932. Helsingfors, U niy., Med.-chem. 
Lab.) O p p e n h e i m e r .

Emo Tikkanen, Zum Nachweis des Acelaldehyds im  Narkosealher. Die von 
BRAUER u . E c k e r t  zum Nachweis der Milchsaure empfohlene Brenzcateehin—H 2SO.,- 
Rk. eignet sieh auch zum Nachweis von Acetaldehyd resp. Vinylalkohol im Athyl- 
iither. Mischung von 1 ccm W. u. 1 ccm des zu priifenden A. zur Verfliichtigung des- 
selben im W.-Bad erwiirmen, unter Kuhlung 3 ccm H 2SO.t zufiigen u. auf die noch 
w. F l. 2 ccm einer frisch bereiteten 1%'g- Brenzcatechinlsg. aufschichten. Entsprecliend 
dem Geh. an Aldehyd tritt an der Beriihrungsflaehe eine rosa bis blutrote Fiirbung 
auf. Empfindlichkeit: bei 0,000 01% Rosafarbung nach 4 Stdn. (Farmaceut. Notis- 
blad 1927. Nr. 5. 3 Seiten. Sep.) P. H . S c h u l t z .

J. Stamm, Zur Bestimmung des Alkoholgehaltes in Tinkturen nach der Methode ton
Oadamer und Neuhoff. Unterss. uber die Zuverlassigkeit der Methode. (Farmaceut.
Notisblad 1927. Nr. 5. 3 Seiten. Sep.) P . H. S c h u l t z .

Ernst Jagerhom, Vergleichende Bestimmungen des Alkoholgehaltes in  Tinkturen 
nach der Methode von Oadamer und Neuhoff, sowie rermittelst des Vaporimeters. Vf. 
lehnt das Vaporimeterverf. ab. (Farmaceut. Notisblad 1927- Nr. 5. 5 Seiten. 
Sep.) P. H. S c h u l t z .

J. Stamm und A. Tomingas, Eine Methode zur Prufung und Wertbestimmung des 
Safrans. Ubersicht uber dio Literatur der Safranfarbstoffe. Dio Priifungsmethode 
erfordert die Ausfiihrung folgender Einzelbestst. I. colorimetr. Best. wl. Zuckerester



der a- u. /?-Crocetine, II. colorimetr. Best. der abgespaltenen a- u. /3-Crocetine in  alkoli. 
Lsg., III. Ermittlung der Chlorzahl der oben genannten Zuckerester, IV. qualitative 
oder colorimetr. Best. des y-Crocetins in alkoh. Lsg. Fiir alle 4 Bestst. geniigen 0,1 g 
Safran. Einzelheiten der Methodik vgl. Original. (Pharmacia 1930. Nr. 12. 8 Seiten. 
Sep.) P. H. S c h u l t z .

J. Stamm, Ober das Ghlarbindungsvermogen der Drogen. Ermittlung des Chlor- 
bindungsyermogens eines 0,l% ig. wss. Auszuges der Drogę vermittels Chlorkalk auf 
jodometr. Wege. 25 ccm des Auszuges werden mit einer Chlorkalklsg. von bekanntem 
Cl-Geh. im Oberschutz versetzt u. das Cl durch H,SO., frei gemacht. Nach genau
5 Min. dauernder Einw. des Cl wird die uiwerbrauchte Menge desselben nach Zusatz 
yon K J  m it Thiosulfat zuriicktitriert. Ober Einzelheiten der Methodik ygl. Original. 
Die Chlorzahl ist yom Alter, der Reife, der Art der Aufbewahrung u. anderen Um- 
standen abhangig. (Pharmacia 1928. Nr. 11— 12. 4 Seiten. Sep.) P. H. S c h u l t z .

Junker & Ruh A.-G., Karlsruhe, Bunsenbrenntr. Das Gas stromt unter auf be- 
liebigem Wege hervorgerufenen Sehwingungen aus dem Mundstiick in das Mischrohr. 
Auf diese Weise soli das Zuriickschlagen der Flamme yerhindert werden. (Dan. P.
41 774 vom 9/5. 1928, ausg. 3/3. 1930.) D r e w s .

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

— , Filtrationsprobleme in  der chemischen und verwandten Indusirien. Filter- 
konstruktionen der D o r r -O l iv e r  Co . L t d . fiir die Filtration von Zuckcrsaften, 
Salzlaugen, Olen u. Zementschlamm. (C hem . Age, London 27. 412— 14. 2 9 /10 . 
1932.) R . K . Mu l l e r .

— , Fillereinheilen mit neuen Prinzipien. Besclireibung einiger neuer Staub- u. 
Luftfilter von C. G. V o k e s , L td . (Chem. Age, London 27. 409— 10. 29/10. 
1932.) R. K . M u l l e r .

— , Filterpressen fiir  Schnellklarung. „Easifilt“-Filter der Firma Ma n l o v e , 
A l l io Tt  & Co., L t d . bestehen aus Gufleisengehause u. Fe-Rahmen m it Gewebe aus 
Monelmetall. Es werden einige Filterpressenkonstruktionen der genannten Firma 
besprochen. (Chem. Age, London 27. 408. 29/10. 1932.) R. K. M u l l e r .

— , BeU-Druck- und Absitzfilter. Beschreibung des Arbeitsprinzips der Filter von 
B e l l  B r o t h e r s  L t d . fiir die W .- u . Luftreinigung u. ihre Regeneration. (Chem. 
Age, London 27. 414. 29/10. 1932.) R . K . M u l l e r .

S. P. Żebrowski, Einflu/3 der Feuchtigkeit und der Temperatur der Luft auf die 
Charaklerislik der Enlladung im  Elektrofilter. Erhóhung der Lufttemp. maeht die 
Charakteristik steiler, Erhohung der Luftfeuehtigkeit dagegen macht sie flacher. 
(Physik. Z. 33. 727— 29. 1/10. 1932. Moskau, Elektrophysikal. Lab. der Gasreiniger- 
gesellschaft.) ' D i d l a u k i s .

Ernst Cohnitz, Berhn, Verfahren und Vorrichlung zum Mischen von nicht feslen 
Stoffen. Die zu mischenden Stoffe werden gemeinsam unter Druck iiber eine grofie 
Oberflache yerteilt, indem man sie z. B. durch eine feinkornige M., die aus Kies, Glas- 
kugeln o. dgl. bestehen kann, leitet. Es kónnen nach dem Verf. Emulsionen oder 
sehaumartige Mischungen hergestellt werden. (Schwz. P. 151 950 yom 24/6. 1929, 
ausg. 1/4. 1932. D . Priorr. 18/10., 24/10., 29/11., 7/12. 1928 u. 25/1., 7/2., 15/4.
1929.) H o rn .

Anodę Rubber Co., Ltd., London, Verfahren zur Herstellung von Dispersionen 
von kolloidaUr Feinheit durch nasses Vermalilen. Der Mahlraum ist m it losen, abgerun- 
deten oder unrunden Mahlkórpem gefiillt. Der zu yermahlende Stoff wird in Form 
einer Triibe zugefiihrt. Die Mahlkorper werden mittels Ruhrschaufeln bewegt, die von 
der Mahlkorperfiillung des Mahlraumes yollstandig bedeckt sind. (Oe. P. 126131 
yom 12/1. 1928, ausg. 11/1. 1932. D . Prior. 23/2. 1927.) H o r n .

Swinney Brothers Ltd. und Herbert Alexander Thompson, Morpeth, Filter. 
Auf Spindeln sind ringformige Lamellen aufgereiht, zwischen denen sich Schneid- 
scheiben befinden. Diese Scheiben sowie die Lamellen rotieren gleichzeitig; sie werden 
durch einen Zahnradantrieb in Bewegung gesetzt. —  Auf diese Weise konnen, selbst 
wenn harte oder kórnige Fremdkórper, z. B. bei der Filtration yon Ol o. dgl., eintreten
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u. Rillen in den bewegten Teilen des Fil ter s bilden, diese Fremdkorper nicht liindurch- 
treten, da sich die Rillen infolge der Drehung der Teile standig ubcrschneiden. Uberdies 
wird auch durch die Reibung der Teile aneinander allmahlich eine Bcscitigung der 
Rillen u. eine Ausglattung der betreffenden Flachen erfolgen. (N. P . 48 597 vom 8/2.
1929, ausg. 27/10. 1930.) D r e w s .

Henry Selby Hele-Sliaw und Joseph Allen Pickard, London, Filtervorrichiung,
bei der die Filterbldller zu einemStapel zusarmnengesetzt sind u. das zu filtrierende Medium 
von der Kanto hor zwischen den einzelnen Bliitterselieiben hindurchfliefit, dad. gek., 
dafi die Kanton der Papierscheiben mit einem Stoff, z. B. Nitrocellulose, Acetylcellulose, 
Gummi, Celluloid, Kasein u. dgl. behandelt sind, der den Kanten eine gewisse Festigkoit 
vcrleiht. (D. R. P. 499 656 KI. 12d vom 28/11. 1925, ausg. 12/6. 1930. E. Prior. 
17/12. 1924.) H o r n .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren und Vorrichtung zum  
direkten Warmeaustauscli zwischen Gasen und Fliissigkeiten und zur Gasreinigung. Die 
Gase, z. B. Rauchgase, werden in einem zylindr. Behiilter durch yerschiedene Roste 
getrieben, wobei die Stromungsgeschwindigkeit von 2 bis 5 m in den Rosten auf 10 
bis 30 m/Sek. hcraufgesetzt wird. Den Gasen wird gleichzeitig eine rotierende Be- 
wegung ertcilt. Durch tropfenweise Yerteilte FI., z. B. W., wird der Warmeaustauscli 
m it den Gasen u. dereń Entstaubung bewirkt. (E. P. 379 708 vom 2/6. 1931, ausg. 
29/9. 1932. D. Prior. 5/6. 1930.) H o r n .

I, G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutsehland, Verfahren zum Reinigen von 
Gichtgasen. Gichtgase, die saure Bestandteile, z. B. S 0 2, As20 3 u. dgl. enthalten, 
worden bei ca. 300° vorgereinigt, dann direkt ansehlieBend gekiihlt, m it W.-Nebel 
versehen u. einer Hoehspannungsentstaubungsanlage bei ca. 100° zugefiihrt. (F. P. 
731 421 vom 15/2. 1932, ausg. 2/9. 1932. D. Prior. 1/5. 1931.) H o r n .

Gesellschaft fiir Kohlentechnik m. b. H., Deutsehland, Abscheidung von 
Schwefelwasserstoff aus Gasen. In Gasen vorhandener H 2S wird durch suspendiertes 
Fe(OH)3 gebunden. Durch Zugabe von Sulfit verhindert man eine S-Absclieidung. 
Das erforderliche S 0 2 wird durch Verbrennen von S gewonnen. Zur Oxydation des 
gebildeten FeS werden sauerstoffhaltige Róstgase benutzt. (F. P. 712 467 vom 18/12.
1930, ausg. 2 /10 . 1931. D . Priorr. 20 /12 . u . 23 /12 . 1929.) H o r n .

Soc. de la Viscose Suisse, Schweiz, Yerfahren zur Absorption von Schwefelwasser
stoff aus induslriellen Abgasen. Das Gasgemisch wird m it Lsgg. von Carbonaten ein- 
wertiger anorgan. Basen bei Ggw. von Oxydationskatalysatoren behandelt. Ais Ka- 
talysatoren werden z. B. die Metalle der Eisengruppo verwendet, z. B. manganlialtiges 
Eisen in Form von Drehspanon, Stahlwollc, Rascliigringen oder auf Tragern, z. B. 
akt. Kohle. (Schwz. P. 149 081 vom 15/2. 1930, ausg. 2/11. 1931.) H o r n .

Albert van Ingelandt, Frankreich, Enlólen yon Gasen und Ddmpfen. Oberhitzte 
Diimpfe u. kómprimierte Luft werden entfilt, indem man sie in feiner Vertcilung durch 
eine }Vaschfl. perlen laBt. Der Stand der Waschfl. im Waschturm wird durch Schwimmer 
u. Uberlauf konstant gehalten. (F. P. 732 558 vom 2/3. 1932, ausg. 22/9. 1932. 
Belg. Prior. 9/4. 1931.) H o r n .

Silica Gel Corp., Baltimore, Absorptionsmiltel fiir  Kdltemaschinen. Fiir Ab-
sorptionsanlagen, welche mit NH3, Methylamin, Dimethylamin oder Athylamin arbeiten, 
verwendet man ein Absorptionsmittel, welches aus einem getrockneten Gel, wio Silica- 
gel, Al-Gel, Si-Al-Gel oder einem basenaustauschenden Stoff besteht, das m it einem 
NH3 oder Aminę bindenden u. beim Erhitzen abspaltenden Metallsalz, wie CaCL, 
SrCl2 oder LiCl, impriigniert ist. Das Gel kann z. B. 10—30% seines Trockengewichts 
an Metallsalz enthalten. Das impragnierte Gel wird bei Tempp. von 375—450° aktm ert, 
wobei der Geh. an Feuchtigkeit bis unter 5% herabgesetzt wird. (E. P. 380 446 vom  
13/6. 1931, ausg. 13/10. 1932.) D r e w s .

Gesellschaft fiir Drucktransformatoren (Koenemann-Transformatoren) G. m.
b. H., Deutsehland, Beheizung chemischer Apparate. Um bei Vorr., die m it einer bei 
Normaltemp. festen Badfl. beheizt werden, ein Yerstopfen der Roliren zu vermeiden, 
wird dic Badfl. zunaclist in einem Yorratsbehiilter geschmolzen u. in einem kleinen 
Heizkreis auf geniigend hohe Temp. gebracht. Von dort flieBt sic in don Sammel- 
behalter zuriiek. Sodami wird die Badfl. durch die zu heizende Yorr. gepumpt. (F. P. 
731 432 Tom 15/2. 1932, ausg. 2/9. 1932.) H o r n .

Union Chimique Belge S. A., Belgien, Katalylische Gassi/nthese. Um bei der 
Synthese das Temp.-Optimum zu erhalten, wird ein Teil der Gase im Warmeaustausch 
mit dem Fertigprod. gefuhrt. Dor andero Teil der Frischgase wird iiber einen Drei-
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weghahn auBerhalb der Umsetzungskammer in eine Vorkammer geleitet. Vorgewarmtes 
■u. k. Frischgas werden gemischt u. dem Katalysator zugeftihrt. (F. P. 676 910 vom 
20/6. 1929, ausg. 28/2. 1930. Belg. Prior. 13/11. 1928.) H o r n .

Boutaric, L a production  e t les applications du  froid. P a ris: J .-B . Bailliere e t fils 1932.
(120 S.) B r.: 15 fr.

II. G ew erbehygiene. Rettungswesen.
Everett E. Kent, Newton, Mass., iibert. von: Benjamin Richards, Kenilwortli,

111., Feuerloschen bei Brdnden von Flussigkeilen durch Aufstreuen oder Auf- 
spritzen einer M ., die auf der Oberflache eine lockere feste Sclucht bildet u. die Flamme 
erstickt. Z. B. wird Gips zusammen mit geringen Mengen MgC03 u. A12(S 0 4)3 unter 
-Zusatz von W. auf die brennende FI. aufgebracht. Das MgC03 dient ais C 02-Quelle, 
welehe zur Auflockerung der festen Oberflachenschicht dient, wodurch diese spez. leicht 
gemacht u. an der Oberflache gehalten wird. Dazu mehrere Abb. (A. P. 1 882 911 
yom 27/12. 1926, ausg. 18/10. 1932.) M . F. M u l l e r .

Mather & Platt Ltd. und Sidney Fraser Barclay, Manchester, Verfahren zum 
Feuerloschen bei Briinden yon FU., die an sich niclit leicht entflammbar sind, durch 
Zuleiten von W. in fcin yerteilter Form derart, daB sich an der Oberflache der brennenden 
FI. eine nicht brennbare Emulsion bildet. (E. P. 380102 vom 10/4. 1931, ausg. 6/10. 
1932. F. P. 732 876 vom 9/3. 1932, ausg. 27/9. 1932. E. Prior. 10/4. 1931.) M. F. Mii.

Minimax A.-G., Berlin, Verfahren zum Zumisclien von feuerldschenden festen oder 
fliissigen Stoff en zu einem Feuerldschschaum, der durch z. B. mittels einer Strahlpumpe 
erfolgendes Einfiihren eines Gases, z. B. Luft, in eine einen Schaumbildner enthaltendc 
FI. gebildet wird, darin bestehend, daB der Ścliaum vor oder nach dem Verlassen der 
Schaumerzeugungsvorr. m it den feuerloschenden festen oder fl. Stoffen, z. B. mit 
Schwefelbliite, beladen wird. Event. wird der Schaum mit feuerloschenden fl. Stoffen 
beladcn, die von porósen Stoffen, z. B. Infusorienerde, aufgesaugt sind. Dazu eine 
Abb. (D. R. P. 561873 KI. 61a vom 1/9. 1925, ausg. 19/10. 1932.) M. F. M u l l e r .

Excelsior Feuerloschgerate A.-G., Berlin, Erzeugung frostsicherer schaum- 
bildender Feuerloschlosungen. Das Verf. ist dad. gek., daB man frostsicheren Lsgg. 
mehrwertiger Ionen, z. B. einer CaCl,-Lsg., schaumbildende EiweiBkórper, z. B. ab- 
gebaute, in W. 1. Gelatine, hinzusetzt. Event. ersetzt man die EiweiBstoffe teilweise 
durch schaumbildende Glucoside, z. B. Saponin. Die Glucoside werden z. B. in Gcstalt 
von sie enthaltenden Ablaugen oder Abkochungen yegetabil. Rohstoffe yerwendet. 
(D. R. P. 562967 KI. 61b vom 28/12. 1927, ausg. 31/10. 1932.) M . F. M u l l e r .

Soc. Auxiliaire de Matśriel d’Incendie, Frankreich, Trockenpulver fiir Schaum- 
Jeuerldschzwecke, bestehend aus einem Alkalisalz, z. B. NaHC03, oder einer Saure, u. 
einem Stabilisierungsmittel, z. B. einer Saponinlsg. (F. P. 733 518 vom 15/3. 1932, 
ausg. 7/10. 1932.) _______________ M . F. M u l l e r .

Fritz W irth u n d  Otto Muntsch, D ic Gefahren der L u ft u n d  ihre Bekam pfung im taglichen 
Leben, in der T echnik und im  Krieg. B erlin : Stilke 1933. (204 S.) gr. 8°. Hhv. M. 5.50. 

Heinrich Zangger, Dio Gasschutzfrage. B ern : H uber 1933. (132 S.) gr. 8°. 5.— ; F r . 6.— .

m .  E lektrotechnik.
E. W. Davis und G. J. Crowdes, Elektrische Eigenschaflen von Kautschuk- 

isolierungen. (India Rubber J. 84. 437— 42. 8/10. 1932.) F r o m a n d i .

Siemens-Schuckertwerke A.-G., Berlin, Seekabel mit Leichtmetallarmierung, 
dad. gek., daB die Armierungsdrahte aus einer Legierung yon Al mit ca. 0,5—1% Si 
u. ca, 0,5—1% Mg bestehen. (N. P. 48 362 yom 28/4. 1928, ausg. 1/9. 1930.) D r e w s .

Eduard Salomon Ali-Cohen, Haag, Elektrisches Kabel f iir  sehr hóhe Spannungen. 
Die Kabeladem sind um einen massiyen Kern des im Dan. P. 22 443 beschriebenen 
Isolationsmittels gewickelt. Ebenso ist der Zwischenraum zwischen den einzelnen 
Stromleitern m it diesem Isolationsstoff ausgefiillt. Das im Dan. P. 22 443 erwiihnte 
Mittel wird hergestellt, indem man die Metallverb. einer Fettsiiure, gegebenenfalls gel. 
in einem hoehsd. KW-stoff, einem auf 200—250° erhitztcn trockncnden Ol zusetzt, 
welehes yorher liingere Zeit erhitzt u. mit Oxydationsmitteln behandelt war. Das er-

XV. 1. 7
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haltene Prod. kann mit den in der Kautschuk- u. Kabclindustrie iiblichen Fiillstoffen, 
wie S, Kautschuk oder -abfallen, yermischt werden. Gegebenenfalls wird es, nach 
Zusatz von S oder dessen Verbb., vulkanisiert. Beispicl: 1 Teil Al-Stearat wird in der 
gleichen oder geringeren Menge Ozokerit, Paraffin o. dgl. gel. Diese Lsg. gibt man 
in  festem oder geschm. Zustand zu der 4— 10 doppelten Menge von z. B. m it M n02 
oxydiertem Leinol, das auf ca. 200— 250° erhitzt wurde. Das homogene Endprod. ist 
piast. (Dan. P. 41 722 t o m  4/9.1928, ausg. 24/2. 1930. Holi. Prior. 8/9. 1927.) D r e w s .

Comp. Franęaise pour l’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, 
Frankreich, Herstellung von elektrischen Isoliermaterialien auf Papiergrundlage fiir elektr. 
Ausriistungsgegenstiinde, die mit Ol gefiillt sind oder in Beriihrung kommen, z. B. Kabel, 
fiir Konduktoren von Hochspannungstransformatoren u. a. Die Papierbahnen werden 
mit einer Kunstharzmasse verbunden u. impragniert, die auf Glyptalbasis unter Ver- 
wendung yon hohermolekularen einbas. Fettsaurcn liergestellt sind. Ein solches Harz 
wird z. B. liergestellt aus 125 Teilcn Phthalsaureanhydrid, 68 Teilen Glycerin, 110 Teilen 
Leinólfetlsaure, 35 Teilen Kolophonium u. 18 Teilen Ricinusol. Dazu mehrere Abb. 
die Herst. der Isoliermassen betreffend. (F. P. 722 204 vom 29/8. 1931, ausg. 14/3. 
1932. A. Prior. 8/9. 1930.) M. F. M u l l e r .

Cloud Harold Everett und George Russell Carr, London und Chicago, Gal- 
mnische Elemente oder Akkumulatorzellen mit Masseoberfliichen, bei denen die akt. M. 
eine Anzahl horizontal an einer vertikalen Mittelstange angebraclite Arme enthiilt, 
dad. gek., daB diese Arme ganz oder teilweise rohrenformig ausgebildet u. an den Enden 
offen sind sowie geschlitzte Seitenwande besitzen. (N. P. 48 271 vom 21/6.1928, 
ausg. 11/8. 1930. A. Prior. 4/1. 1928.) D r e w s .

Republic Carbon Co., NiagaraFalls, iibert. von: Bartley E. Broadwell, Lewiston, 
und Arthur T. Hinckley, Niagara Falls, Elektrodę. Sie enthalt natiirlich yorkommenden 
Graphit. (A. P. 1881119 vom 4/1. 1930, ausg. 4/10. 1932.) D r e w s .

Gebriider Siemens & Co., Berlin, Herstellung von konlinuierlichen Eleklroden, 
wobei die rohe Elektrodenmasse in einen Mantel eingefiihrt u. in dem Ofen, in welchem 
die Elektroden Verwendung finden, gebrannt wird, dad. gek., daB die Elektrodenmasse 
unter Riitteln in den Mantel gebracht wird. (N. P. 48 497 yom 29/11. 1927, ausg. 6/10.
1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: R. Suchy, K. Staib 
und W. Moschel), Herstellung von gegen das Abbrennen in  Luft geschiitzten Elektroden, 
dad. gek., daB die gebramiten Kohleelektroden mit H3PO.t durehtrankt oder von aufien 
damit bestrichcn werden. (Schwed. P. 70 844 vom 27/11.1928, ausg. 23/12.1930.
D. Prior. 23/12. 1927.) D r e w s .

Radio-Róhren-Laboratorium Dr. Nickel G. m. b. H., Berlin-Marienfelde, Gliih- 
kathode, enthaltend eine mit emittierenden Substanzen uberzogene dunne Metallschicht, an 
der eine Stromzufiihrung angeschweiBt oder angelotet ist, dad. gek., daB ais Stroni - 
zufiihrung ein Dralit dient, der an der SchweiBstclle so unterteilt ist, daB die zur 
Erreicliung der SchweiBtemp. des unterteilten Drahtes erforderlicho Stromstiirke so 
gering ist, daB dureli die in der Metallschicht entwickelte Stromwarme dereń Starkę in 
der Nahe der SchwciBstelle prakt. nicht yerkleinert wird. — Wenn man derart unter- 
teilte Drahte iiber einen Teil der Kontaktflache yerteilt, benotigt man fiir die Schwei- 
Bung viel geringere Stromdichten, u. auch bei der Lotung bleibt die Temp. um vieles 
niedriger, so daB eine Zerstorung der diinnen metali. Unterlage nicht cintritt u. die 
Gefahr der Unterbrechung der Stromleitung nicht mehr yorhanden ist. (D. R. P.
561 750 KI. 21g yom 1/9. 1927, ausg. 18/10. 1932.) H e i n r i c h s .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Elektrische Entladungsrohre 
zum Gleichrichten von meJirphasigem Wechselstroni. D ie  Rohre hat eine Gliihkathode u. 
wenigstens drei Anoden, wobei die Elektroden auf zwei LampenfiiBen angeordnet sind. 
(N. P. 48 476 vom 1/12. 1928, ausg. 29/9. 1930. Holi. Prior. 11/2. 1928.) D r e w s .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Entladungsrohre. Zu Schwed.P. 
69388; C. 1932. II. 1337 ist nachzutragen, daB in  der Nahe der Entladungsbahn ein 
Heizelement angebraeht ist. (Dan. P. 41 756 yom 8/4.1929, ausg. 3/3.1930. Holi. 
Prior. 14/6. 1928.) D r e w s .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: R. Berthold), Melall- 
dampfgleichrichter, gek. durch eine solehe Anordnung bei den Anoden, daB die auf 
kiinstlichem Wege erzeugten Dampfstrome durch die wirksame Anodenflache in den 
Entladungsraum gelangen. Der Gleiclirichter wird naher besehrieben. (Schwed. P. 
70 879 vom 26/6. 1928, ausg. 31/12. 1930. D. Prior. 15/7. 1927.) D r e w s .
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N. V. Philips’ Gloeilampenf abrieken, Eindhoven, GasgefulUer Gleichrichter m it 
fester Gluhkatliode, yorzugsweise Osydkathode u. mehreren Anoden, dad. gek., daB 
zwischen Gluhkatliode u. Anodę ein oder mehrere Schirme von elektr. leitendem Stoff 
angebracht sind, die so ausgefuhrt u. angeordnet sind, daB die positiven Ionen, die 
beim Durchgang des Elektrodenstromes von der Kathode zur Anodę wandern, prakt. 
nicht dic andere Anodo erreichen kórrnen. — Der Abstand des Schirmes yon der Anodę 
ist groB im Verhaltnis zu der mittleren freien Weglange der Elektronen bei einem 
bestimmten Druck der Gasfiillung. Die Gluhkatliode ist fast vóllig yon einem oder 
mehreren Schirmen umgeben. D ie Anodę ist von gitterartigen Schirmen umgeben, 
■welche uber einen hohen Widerstand m it der Anodę yerbunaen sind. (N. P. 48 738 
vom 5/11. 1927, ausg. 1/12. 1930. Holi. Prior. 10/12. 1926.) D r e w s .

Allgemeine Elektrizitats-Ges., Berlin, Herstdlung von Induldionsspulen, ins- 
besondere fiir telephonische Zwecke, m it ringformig geschlossenen Kernen aus magnet. 
Materiał, dad. gelc., daB ein aus einem Materiał mit geringer Permeabilitat hergestelltor 
Kern, z. B. ein Massekern oder ein Drahtkern, benutzt wird, dessen Teile nach ihrer 
Bewicklung m it so starker Beriihrung zwischen den Seitenflilclien unter Anwendung 
yon Bindemitteln, mit oder oline Zusatz yon magnet. Metallpulyer, zusammengebracht 
werden, daB ein ringformiger Kern m it im wesentliclien den gleichen magnet. Eigg. 
entsteht, wie sie ein aus einem einzigen Stiick desselben Materiales liergestellter Ring- 
kern aufweisen wurde. —  Ais Bindemittel eignet sieli Wasserglas mit Porzellan oder 
Glyeerin mit Bleiglatte, die evtl. m it Ee-Pulver gemischt werden. (W. P. 48 413 vom  
1/12. 1926, ausg. 15/9. 1930. D . Prior. 2/12. 1925.) D r e w s .

IV. W asser. A bw asser.
Albert Liitje, D ie hiinstliche Radioaktivierung der Mineralwasser. Erklarung des 

W esens der Radioaktivitat, Móglichkeit der kiinstlichen Radioaktiyierung durch Zusatz 
yon Ra-Salzen, naturliclier G eh. einiger Mineraląuellen an radioakt. Stoffen. (Mineral- 
wasser-Fabrikant 36. 769—71. 15/10. 1932.) G r o s z f e l d .

K. Herrmann, Verkruslungs- und Zerslorungserscheinungen im  Leitungsnetz der 
Schwenninger Wasserversorgung. Beschreibung der im Rohrnetz an der oberen Halfte 
der GuBrohre auftretenden Inkrustierungen, die durch das AVachstum der m it dem 
fast eisenfreien W. geforderten Gallionella ferruginea an Verletzungen der Asphal- 
tierung, durch die Auflósung von Eisen im Hochbelialter aus den dort yerlegten Rohren 
u. durch die das Wachstum der Algen fórdernde geringe W.-Gesehwindigkeit erkliirt 
werden. (Gas- u. Wasserfach 75. 890— 93. 5/11. 1932. Sehwenningen.) M a n z .

William W. Brush, Slerilisierung von Leitungcn und verunreinigłen Rohren. 
Praxis der Reinigung von Hand u. Sterilisierung m it Cl bei Ncuverlegung u. Reparaturen. 
(Canad. Engr. 63. Nr. 13. 13— 15. 27/9. 1932. New York.) M anz.

B. F. Johnson, Verbesserung einer Wassertersorgung hinsichtlich Geschmack und
Geruch durch aklivierte Kohle. Zusatz von 3,4 g aktivierter Pulverkohle je cbm vor 
den Filtern behob den durch N H 3— Cl nicht beseitigten muffigen, durch Zufliisse aus 
Sumpfgebiotcn bedingten u. den durch gewcrbliche Abwasser bedingten Arznei- 
geschmack, im Yerein mit N H 3-Zusatz zum Rohwasser (lange Kontaktzeit) aueh den 
strohigen Geschmack. Die Vcrwendung der aktiyierten Kohle yerminderte den Chlor- 
yerbraucli um 30% , yerzogerte das Algenwachstum u. yerbesserte die Entfarbung. 
(Amer. City 47. Nr. 4. 53— 55. Okt. 1932. New Castle, Pa.) M a n z ._

George R. Spalding, Erfalirung mit aktiniertur Kohle. Betriebserfahrungen im 
Wasserwerk der Hackensaek Water Co. bestatigen giinstige Erfahrungen m it aktiyierter 
Kohle hinsichtlich Verbesserung des Geschmackes, Beseitigung des Beigeschmackes aus 
neuen, geteerten u. m it Cl sterilisierten Rohren, Erzielung eines stabilen, nicht faulenden 
Sclilammes in den Klarbecken. (J. Amer. Water Works Ass. 2 4 .1394— 1400. Sept. 1932. 
New Milford, N . J.) M a n z .

C. P. Mom, Untersuchung ilber die Sterilisierung von Trinkiuasser mittels Hydro- 
sepltablelten w id  „ Roh-Chloramin IIeyden“ . Bei Trinkwasser geniigt eine Tablette 
yon 50 mg Chloramin zur Sterilisierung yon 1 1 W. bei Nachwucb shemmung von 6 Tagen; 
Cl-Geschmack war dabei nicht wahrzunehmen. Den gleichen Erfolg haben aber aueh
0,75 mg Caporit. Fur W. mit n. Cl-Bindungsfahigkeit (gereinigtes FluBwasser) ge- 
niigen 80 mg Chloramin, bei denen die Geschmaeksgrenze eben erreidht ist, noch nicht, 
so daB das Priiparat fiir Wasserleitungsbetriebe ungeeignet ist. (Meded. Dienst Volks- 
gezondh. Nederl.-Indie 20. 27—35. Proefstation yoor Waterzuiycring.) G r o s z f e l d .
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J. K. Baars und Wilhelmina M. A. Lecluse-Asselsbergs, Untersuchungen iiber 
die Entkaimung yon Wasser mit Hilfe von SeitzfiUcm. Nach Verss. steigt mit zuneh- 
mender Verstopfung die Bakteriendurchlassigkeit der Filter nach Gebrauch bald zu 
unzulassigen Betragen an, um so schneller, je hoher der Keimgeh. des W. u. dessen Geh. 
an suspendiertem Stoff ist. Das Filter ist damit zur Reinigung von versehmutztem Ober- 
fliiclienwasser ungeeignet. (Meded. D ienst Volksgezondh. Nederl.-Indie 21. 7— 12. 1932. 
Manggarai, Proefstation voor Waterzuivering.) GrOSZFELD.

Charles H. Spaulding, Filterpróbleme und Wasserenthartung. D ie bei Enthartungs- 
anlagen in den Filtern auftretendcn Sehwierigkeiten sind durch die stark alkal. Be- 
scliaffenhoit des W., das Verh. des fcinen suspendierten, bei der Filterung sich ais 
Kuchen iiber dem Kies absetzenden, bei der Spiilung aber nicht mehr fein zerteilten, 
sondcrn in Klumpen tiefer in die Filterschiclit eindringenden CaC03 u. durch die 
Inkrustierung des Filtermaterials durch das kolloid gel. CaC03 bedingt. Unter ph =  8,4, 
wenn das W. mit CO„ stabilisiert ist, entstehen kaum Sehwierigkeiten; im Bereiche 
pn =  8,6 bis 9,6 (zu geringer oder zu groBer, durch die Recarbonisierung nicht voll- 
stiindig behobener Chemikalienzusatz) erwachsen gróBere, im Bereieh ph =  9,6— 10,6 
weitere durch dio zementiorende Wrkg. des kaust. Alkalis auf das S i0 2-haltige Filter- 
material gesteigerto Storungen. (J. Amer. Water Works Ass. 24. 1352—-57. Sept. 1932. 
Springfield, 111.) M a n z .

S. B. Applebaum, Wasserenthartung durch Zeolithe in Stadten. Uberbliek iiber 
dic vornehmlich bei Versorgung m it hartem Grundwasser angewandte teilweise Ent- 
hiirtung durch Zeolithe u. die damit verbundenen Vorzuge des weichen W. u. betriebs- 
techn. Vorteile, kein Schlamm, keine uberschussigen Chemikalien, keine Naehrk. etc. 
(J. Amer. Water Works Ass. 24 .1364— 87. Sept. 1932. New York, Permutit Co.) M a n z .

Alex. L. Thomson, Abwasserreinigung. Obersicht iiber die neuere erfolgreiche 
Entw. der Abwasserreinigung in GroBbritannien. (Munic. Sanitat. 3. 406— 12. 419. 
Okt. 1932. Motherwell, Scotland.) M a n z .

W. R. Wooldridge und A. F. B. Standfast, Bakterienenzynie bei der Abwasser
reinigung. Die Vff. halten die biol. Abwasserreinigung im wesentliehen fiir einen durch 
Enzyme aus lebenden oder toten Bakterienzellen lcatalysierten Oxydations- bzw. 
Red.-Vorgang. Setzt man eine mit Formaldehyd gewasehene Suspension von Pseudo- 
monas fluorescens, dereń Indophenoloxydase bzw. Dehydrogenase akt. geblieben ist, 
zu sterilem, frischem Abwasser, so tritt lebhafte Sauerstoffaufnahme ein. Selilamm ist 
enzymat. akt., friseher Schlamm wirkt auch sterilisiert ais Substrat fiir die Schlamm- 
dehydrogenase, wahrend der n. AbfluB unter geeigneten Bedingungen Wasserstoff 
aufnimmt. Die Sclilammbelebung wird auch nach starker Vorbeliiftung durch Ggw. 
von 1/iooo Mol KCN oder 5% Urethan gehemmt. (Naturę, London 130. 664— 65.
29/10. 1932. London, Sehool of Hyg. and Tropical Med.) M a n z .

A. Heiduschka und J. Góbel, Untersuchungen iiber die Beeinflussung von Belebt-
sćlilamm durch in  industriellen Abwassem rorkommende Bestandleile. Belebtsehlamm  
aus hiiuslichem Abwasser vertragt nach N-Bilanz u. Keimzahl relatiy erhebliche Mengen 
von Chemikalien, bis zu 20 g/l CaCl2, 40 mg/l NaOH, 4,9 mg/l ELSO.,, 8,2 g/l Phenol, 
840 mg/l S 0 2, 1250 mg/l Na,S, 37,6 mg/l CuSO, u. 19 mg/l Cl. Durch langsame Stei- 
gerung der Beimisehung von CuSO., wurde Gewóhnung an dreifache Dosis beobachtet. 
(Chem.-Ztg. 56. 589— 90. 27/7. 1932. Dresden, Techn. Hochsehule.) M a n z .

W. Husmann, Kritische Betrachtungen zum Wirkungsgrad verschiedener Arten von 
Faidraumen. Aufstellung eines VergleichsmaBstabes fiir Wrkg. u. Leistung von Faul- 
riiumen an Hand von Betriebsergebnissen gróBerer deutscher Anlagen. (Gesundheitsing. 
5 5 .  490— 94. 8 /1 0 .1 9 3 2 . Ziirich.) M a n z .

B. A. Skopinzew und F. J. Warfolomejewa, Jodometrische Beslimmung des
akliren Chlors in Wasser, w ddics Nitrite und Eisenoxyd$alze enthult. (Chem. J. Ser. B. 
J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Ckimii] 5 .  
103— 11. 1932. Moskau. —  C. 1932. II. 263.) K l e y e r .

fitablissements Salubra, Frankreicb, Trennen von kohlenwasserstoffhaltigen 
Abwassem  durch Absitzenlassen in einer Kammer, von wo durch Obcrlauf eines- 
teils das W. mittels Steigrohr u. anderenteils die leichteren KW-stoffe in weitere 
Kammern getrennt abgeleitet werden. (F. P. 731392 vom 15/2. 1932, ausg. 2/9. 
1932.) M. F. M u l l e r .
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V. A norganische Industrie.
W. I. Lipski, Jod und Agar-Agar aus Algen des Schwarzen Meeres. Berieht iiber 

die prakt. Erfolge dor Gewinnung von Jod u. Agar-Agar aus Meeresalgen. (C. R. Acad. 
Sci., U . R. S. S. Ser. A. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R. Sser. A.] 1932. 
60—64.) ___________________  SCHONFELD.

Koloman von Szombathy, Kornel Kell, Budapest, und Paul Schmitz, D ort
mund, Herstellung xon reinem Schwefelwasserstoffgas usw. oder Gemischen von Schwefel
wasserstoffgas u. Sehwefeldioxyd aus Schwefelerzen gemaB D . R. P. 528502, 1. dad. 
gek., daB zur Beibehaltung einer hochst poroscn Struktur der Riickstande wahrend 
der Entschwefelung die Schwefelerze boi einer Temp. entschwefelt werden, die unter 
der Sinterungstemp. derjenigen Mctallyorbb. liegt, welche in dcm Erz in der groBtcn 
Menge vorhanden sind. — 2. dad. gek., daB dio Erzo wahrend der Entschwefelung 
zur Regelung der Temp. m it fein vcrtciltem W. besprengt oder m it iiberschussigem 
W.-Dampf behandelt werden. (D. R. P. 562 515 KI. 12i yom 17/1. 1931, ausg. 26/10. 
1932. Zus. zu D. R. P. 528 502; C. 1931. II. 4095.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von imidosulfon-
saurem Ammonium  durch Einleiten yon S 0 3 u. trocknem N H 3 in einon Rk.-Behalter,
1. dad. gek., daB die gasformigen Rk.-Teilnehmer, zweckmaBig unter Einhaltung eines 
den Rk.-Verlauf nicht beeinflussenden geringen NH3-t)berschusses, in einen leeren 
Behalter yon im Vcrhaltnis zu den in der Zeiteinheit umgesetzten Mengen groBem 
AusmaBe von zwei yoneinander weit abgelegenen Stellen her eingefiihrt werden. —
2. dad. gek., daB boi Anwendung eines stehonden Zylinders ais Rk.-Raum der S 0 3-
Dampf yon oben, das N H 3 yon unten eingefiihrt werden. (D. R. P. 562 738 KI. 12i 
rom  20/9. 1931, ausg. 28/10. 1932.) D r e w s .

M. Abel, Oslo, Rosten von Schwefelkies, wobei das fein gopulverte Rohmaterial 
mittels Dii sen o. dgl. in der Verbrennungsluft suspendiert wird, 1. dad. gek., daB der 
fein gepulverte Kies vor dem Austritt aus der D iiso  so stark erhitzt wird, daB Abspal- 
tung yon 1 Atom S erfolgt (600— 800°). —  2. dad. gek., daB dem Kies elementarer S 
oder Kohle oder andere, KW-stoffe abspaltende Prodd. zugesetzt werden. —  Gegebenen
falls kann die Verbrennungsluft yorgewarmt werden. (N. P . 48 606 yom 8/5. 1929, 
ausg. 27/10. 1930.) D r e w s .

Helium Co., Louisville, iibert. von Robert Roger Bottoms, Louisyille, Gewinnung 
von Helium aus Óasgemischen. Das Rohgas yollfiihrt einen aus zwei Stufen bestehenden 
Kreislauf. In  der Hochdruckstufe wird das Rohgas zwecks Verfliissigung der bei- 
gemengten Gase gekiihlt. Sodann wird das prakt. roine He abgeleitet. D a s verfliissigte 
Gas gelangt in die Niederdruckstufe. Hier wird die im wesentlichen von He freie Fl. 
von dem He-haltigen Rohgas getrennt. Zu letzterem werden weitere Mengen des zu 
tremiendcn Gasgomisches zugesetzt u. das Ganze in die Hochdruckstufe gebracht. 
Durch die Verdampfung der He-froien F l. wird dio benotigtc Kalte erzeugt. (A. P. 
1 881115 Tom 13/5. 1930, ausg. 4/10. 1932.) D r e w s .

Helium Co., Louisville, iibert. yon: Robert Roger Bottoms, Louisyille, Anlage 
zur Gewinnung von reinem Helium aus Gasgemischen. D ie Anlage enthalt einen Kom- 
pressor zur Hochdruckyordiehtung, Vorr. zum Kiihlen des hochverdiehtetcn Gas- 
gemisches, so daB dio Bogleitgase des He ycrflussigt werden u. in einen unter niedrigerem 
Druck stehonden Behalter gelangen. Die yorfliissigten Gase dienen zur Erzcugung 
der benotigten Kalte. (A. P . 1 881116 vom 23/6. 1931, ausg. 4/10. 1932.) D r e w s .

Oberphos Co., Baltimore, iibert. yon: William H. Waggaman, Alexandria, 
V. St. A., PhosphataufscJdup. Zwecks Ausnutzung der beim Verdiinnen yon ais Auf- 
sehluBsaurc benutzten H 2S 0 4 entstehenden Warmc wird das gemahlene Rohpliosphat 
mit der zur Verd. der Saure erforderlichcn Jlengc W. zum Brei angeriihrt u. dieser 
Broi mit konz. H 2S 0 4 zusammengebracht, zweckmaBig derart, daB die nach oinigem 
Stohen des Breies zu Boden gesunkenen groberen Anteile des Rohphosphates zuerst 
mit der konz. Saure gemisoht werden. (A. P. 1 880 544 vom 30/3. 1928, ausg. 4/10. 
1932.) K u h lin g .

Landwirtschaftliche Zentral-Genossenschaft e.G.  m. b .  H., Oldenburg, Her
stellung von AlkalipJiosphat oder Ammonphosphat durch AufschluB yon-Rohphosphat 
mit S 0 2, dad. gek., daB der gegebenenfalls filtrierton, S 0 2 standig im UberschuB 
enthaltenden AufschluBfl. das zur Phosphatbldg. notwendige Alkali ais freie Basen, 
ais Sulfide oder in Form solcher Salze, die eine schwachere fliichtige Saure ais S 0 2
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enthalten, odor aber auch in Form der Mischungen dieser zugesetzt u. danaeh erst 
der tlberschuB an SO.. entfernt wird. (D. R. P. 562 895 KI. 12i *yom 17/9. 1929, 
ausg. 29/10. 1932.) '  D r e w s .

Columbian Carbon Co., New York, ubert. von: George Charles Lewis, New  
Dorp, Gemnnung von Rufi. Man laBt die Flamme eines KW-stoffes auf eine Metall- 
platte einwirken. Die Warmeabstrahlung wird dadurch verzogert, daB sowohl die 
Platto ais auch die Flamme in einem mit warmeisolierenden Wanden vcrsehenen, ab- 
geschlossenen Raum untergebracht sind. (A. P. 1 881084 vom 7/7.1930, ausg. 
4/10. 1932.) D r e w s .

Columbian Carbon Co., New York, ubert. yon: George Charles Lewis, New  
Dorp, Oewinnung von Rufi aus Flammen. Die zur Abscheidung des RuBes aus der 
Flamme dienende Metallflache steht m it dem positiyen Pol einer Stromąuelle in Verb., 
wahrend die die Brenner tragende Rohrleitung an den ncgatiyen Pol angesohlossen ist. 
D ie Brenner sind so eingerichtet, dafi die Flamme facherformig brennt. Jeder Brenner 
is t aufierdem mit einer drahtfórmigen Elektrodo versclien, die in den blauen Teil der 
Flamme reieht. Dio Anlago ist so isoliert, dafi oin elektr. Stroni nur durch die Flamme 
fliefien kann. (A. P. 1 881 085 vom 1/10. 1930, ausg. 4/10. 1932.) D r e w s .

Riddle Process Co., Philadelphia, iibert. von: Robert N. Riddle, Philadelphia, 
Herstellung von fein rerteilter Entfarbungskohle. Man stellt zunachst ein Gemisch von  
gepulyerter Kohlo, einer Alkalisalzlsg. u. einer in W. 1. Scife her. Das W. wird fort- 
gokoeht, wobei dio Kohletoilohen sieh m it einem Nd. der gel. Stoffe bcdecken. Das 
erhaltene Prod. wird sodann unter Vermeidung des Schmelzens u. Sinterns unter 
AusschluB von Luft auf Rotglut erliitzt. Sobald die Entw. von N H 3 aufgehórt hat, 
behandelt man boi Gliihhitze mit einer begrenzten Menge eines Oxydationsmittels, 
wie z. B. Luft. Eino zur Durclifiilirung des Verf. geeignote, in W. 1. Seife erhalt 
man aus 100 Teilen Oclisentalg, 30 Teilen NaOH u. 60 Teilen W. Die Umsetzung 
wird dureh Zusatz einer geringen Menge wss. N H 3 erleichtert. (A. P. 1 882 916 vom  
24/2. 1930, ausg. 18/10. 1932.) _ D r e w s .

Koku-Kenkyujo, Tokio-Shi, Verringerung der Entzundliehkeit des Wasserstoffes, 
gck. durch einen Zusatz zum H 2 von dampfformigen organ. Verbb. des Pb oder Sn, z. B. 
von Pb-Tetramethyl oder Sn-Tetramethyl, allein oder beide zusammen. (D. R. P.
562 510 KI. 12i vom  11/7. 1928, ausg. 26/10. 1932. Japan. Prior. 2/8. 1927.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges..Frankfurta. M. (Erfindor:FritzRossteutscher, 
Frankfurt a. M.-Griesheim), Herstellung von Toner de gemiiB D . R. P. 414128, dad. gck., 
daB man aus den erhaltenen Fe-reichen Mutterlaugen durch Zufiigen von bas. ge- 
machter, eingedampfter Mutterlauge oder festen bas. Mutterlaugensalzes u. von S 0 4- 
Ionen, z. B. in Form yon schwefelsaurer TonaufschluBlsg., unter annahernder Ein- 
haltung der Al.,03-Konz. der urspriinglichen salzsauren TonaufschluBlsg. ein Fe-reiches 
bas. Al-Fe-Sulfat ausfiillt u. darauf dio von dcm Nd. getrennte Lsg. mit n. Verhaltnis 
von Tonerde zu Fe wieder in das Verf. zurucknimmt. (D. R. P. 562 499 KI. 12m 
Yom 9/7. 1930, ausg. 26/10. 1932. Zus. zu D. R. P. 414 128; C. 1925. II. 1208.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von praktisch 
eisenfreier Tonerde aus Ton durch Aufschliefien von Ton mit Salzsaure, 1. dad. gek., 
dafi man die von dem S i0 2-Ruekstand abgetrennte Lsg. der Clilorido yollstandig zur 
Trockno oder nur zum Salzbrei eindampft (wobei die anfallende Mutterlauge in das 
Verf. zuriickgefiihrt wird), dafi man das hierbei erhaltene Salzgemisch der therm. 
Zers. untorwirft, dafi man spatestens liiernacli die entstandencn Gemische von Tonerde u. 
Fe-Oxyd, wclcho bereits Clilorido enthalten konnen, m it einem Zusatz von Chloridon 
der Alkalicn, des Ca oder des Mg oder Gemischen derselben versieht, der die Chlorid- 
monge auf eine bestimmte, vom Fe-Geh. des Oxydgemisehes abhiingige Mindestmenge 
bringt u. dafi man mit einem Strom yon 0 2-freiem Salzsauregas, welches aucli Cl ent- 
lialten kann, bei Tempp. oberhalb 750° behandelt, worauf man nach der Verfluchtigung 
des Fo die gewonnene Tonerde auswascht u. trocknet. —  2. dad. gek., dafi man das 
Verhaltnis der in den Aufschlufilsgg, anwesendon Chloride, bei einem Fe-Geh. unter
10 Teilen Fe20 3 auf 100 Teile A120 3, auf wenigstons otwa 0,3 Teile Alkali- odor Ca- 
oder Mg-Chlorid fur jeden Teil Fe-Oxyd einstellt. —  3. dad. gek., daB man das Yer
haltnis der in den Aufschlufilsgg. anwesendon Chloride boi Fe-Gehh. zwischen 10 u.
12 Teilen Fe20 3 auf 100 Teile A120 3 von 3 bis 12% Alkali-, Ca- oder Mg-Chlorid pro- 
portional dem Fe-Geh. steigert. — 4. dad. gek., dafi man Tono yerschiedenen Kalli-, 
Alkali- u. Fe-Geh. m it der MaBnahme auswahlt u. gattiert, daB einerseits das Yer
haltnis yon Fe-Oxyd zu Tonerde auf hochstens 12:100 zu stehen kommt, u. daB atiderer-
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seits der Zusehlng der starker kalk- oder alkalihaltigen Tone, gegebenenfalls unter 
Zusatz von weiteren Mengen Kalk oder Alkalien oder von Cliloriden derselben, so 
bemessen wird, daB die nach Anspruch 1—3 erforderlichen Mindestmengen von Chlo- 
riden entstehen. — 5. dad. gek., daB man an Stelle der Chloride andere Halogenide, 
Sulfate oder Nitrate der Alkalien, des Ca oder Mg verwendet. — 6. dad. gek., daB 
man dio Behandlung des Oxydgemisches mit unmittelbar aus den Elementen erzeugtem 
HC1 yornimmt u. dabei die in der HCl-Flamnie erzeugte Bk.-Warme nutzbar macht. 
(D. R. P. 562 498 KI. 12m vom 5/2. 1930, ausg. 26/10. 1932.) D r e w s .

VI. Glas. Keram ik. Zement. Baustoffe.
J. Ferdinand Kayser, Hitzebeslandige Melalle in  der keramischen Industrie. (Vgl.

C. 1932.1. 1947.) (Chem. Age, London 27. 386— 87. 22/10. 1932. Darwins Ltd.) Sa lm .
Berdel, Graublaue Anlimonfarbkórper. Enthiilt SnO„ klcine Mengen SnO, so -wird 

es beim Erhitzen grau-blau. Reines S n 02, mit Sb20 3 oder Sb20 5 versetzt, bleibt weiB. 
Einen grau-blauen Farbkórper erhalt man aus SnO +  Sb20 5. Die Fiirbung ruhrt 
von fein vcrteiltem Sb her. (Kcram. Rdsch. Kunstkeramik, Feinkeramik, Glas, 
Email 40. 557— 58. 27/10. 1932. Bunzlau.) Salm a n g .

F. Spate, Anforderungen an die in der Elektroindustrie remendelen Glaser. Um- 
fassende Beschreibung aller techn. wichtigen Eigg. der Glaser fiir Gliihlampen, U . V.- 
Lampen, W-Bogenlampen, Leuchtrohren, Elektronenróhren, Elektrometerrohren, 
Rontgenrohren, Hg-Dampfgleichrichter, lichtelektr. Zellen, Isolatoren usw. Viele 
Abb. u. Literatur-Verzcichnis. (Glastechn. Bor. 10. 521— 40. Okt. 1932.) Sa l m .

F. H. Zschacke, W. Hofler und A. Riaza, Der E inf lu[S des Bariunwxyds auf die 
Eigenscliaflm der technischen Glaser. D ie Schmelz- und Verarbeitungseigenschaflen. Im  
Glase mit 10% BO wird bei Ersatz von CaO durch BaO die Schmelzgesohwindigkeit 
erlioht. Die Lauterungsgescliwindigkeit nimmt gleichzeitig anfangs zu, spater meist 
ab. Die BaO-haltigen Glaser sind ,,langer.“ Wegen des kleinen S-Geh. von B aC 03 
konnte der EinfluB auf die Farbę nur in oxydierendcr Atmosphare untersucht werden. 
Reines BaO-Glas ist fast farblos. Der Glanz steigt mit dem Ba O-Geh. Bei Steigerung 
des RO-Geh. ist die Schmelzung schwieriger u. die Lauterung leichter, was durch den 
reiclilichen C 02-Abgang aus BaC03 bei hohen Tempp. erklilrt wird. Auch bei diesen 
Glasern ist die Yerarbeitbarkeit u. der Glanz durch BaO verbessert. Bei Ersatz von 
N a20  durcli BaO ist zuniichst die Schmelzgeschwindigkeit fast unvcrandert, nimmt 
bei hóheren Gehh. etwas ab, die Lauterung wird schwieriger, die Farbo etwas dunkler. 
N a20-arme BaO-Gliiscr entglasen leicht. Bei langerem Schmelzen wurde Braunfarbung 
durch Sulfid beobachtet. (Keram. Rdsch., Kunstkeramik, Feinkeramik, Glas, Email 40. 
534— 36. 558— 61. .13/10. 1932.) Sa lm a n g .

Otto Krafft, tlber den Wassergehalt von Kaolin. Dem ermittelten Aschengeh. des 
Papiers muB der Gluhverlust des Kaolins (10— 14%) zugereclinet werden, um dessen 
Menge zu bestimmen. (Ćechoslov. Papier-Ztg. 12. Nr. 44. 1— 2. 29/10. 1932.) Salm .

Max Hauser, Soli Sleinzeug reduzierend gebrannt werden ? Vf. halt das reduzierende 
Brennen nur fiir die Zeit des „Salzens" gerechtfertigt. (Keram. Rdsch. Kunstkeramik, 
Feinkeramik, Glas, Email 40. 571—-72. Tonind.-Ztg. 56. 1192—94. 1932.) Salm a n g .

A. T. Green, Milteilungen iiber das Verhallen feuerfesler Stoffe in kontinuierlichen 
Vertikalretorten. Allgemeine Beschreibung der Rctorten nach Verwendung. Tabellen 
iiber die Anderung der Zus. durch Sinterung u. Verschlackung. Mortel u. Behandlung 
h, u. k. Rctorten. (Trans, ceram. Soc. 31. 399—416. Okt. 1932.) Sa lm a n g .

J. Robitschek, Scliamottesleine. Vortrag iiber die Herst., Eigg. u. Anwendungs- 
arten. (Feuerfest 8- 145—49. Okt. 1932. Brasy b. Pilsen.) Salm a n g .

George W. Gleason, Bleioxyd-Glycerinm6rtd. Mit Portlandzement u. Sand an- 
gemachte PbO-Glycerinmórtel sind so bildsam, daB der Geh. an Glycerin schoinbar 
von geringer Bedeutung fiir die Erreichung einer bestimmten Verarbeitbarkeit ist. Die 
Mortelfestigkeit nimmt m it steigendem Glycerinanteil zu. Bei groBen Schwankungen 
im PbO-Gch. ist dic Zugfestigkeit gleichformiger ais die Druckfestigkeit. In PbO- 
reichcn Mischungen scheint ein Teil davon nicht zu  reagieren. Die gróBte Festigkeit 
is t  schnell erreicht, scheint aber nach 3 Tagcn nachzulassen. Der EinfluB der Mórtel- 
zus. auf Bildsamkeit, Schwindung u. D. wurde ermittelt. Die BestSndigkeit gegen 
Korrosion steht noch nicht einwandfrei fest. Tabellen u. Diagramme. (Paper Tradc J. 
95. Nr. 15. 33—36. 13/10. 1932. Corrallis, Oregon.) Salm a n g .

Fritz Ohl, Beitrag zur Normung der Sicherheitsglaspriifung. (Vgl. C. 1932. II.
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2095. 2223.) Anweisungen zur Priifung auf Lichtbestandigkeit durch Bestrahlung, 
Schlagfestigkeit durch die Kugelfallprobe, Splittersicherheit usw. (Sprechsaal Keram., 
Glas, Email 65. 773— 75. 27/10. 1932. Darmstadt.) Sa lm a n g .

H. Jebsen und A. Becker, Zur chemischen Oberflćichenprufung von Tafelglas. Die 
von KEPPELER (C. 1928. II. 99) angegebene Auslaugungsmethode fur Tafelglas wird 
mit geringer Veranderung fiir die Normung bearbeitet. (Glastechn. Ber. 10. 556— 59. 
Okt. 1932. Gelsenkirchen-Rotthausen, Delog.) SALMANG.

Carl W. Correns u n d  Wolfgang Schott, Vergleichende Untersuchungen uber 
Schldmm- und A uf ber e i tu.ngsve.rfah ren von Tonen. A u sg eh en d  v o n  der V crw en d u n g  
m óg lich st geringer S u b sta n zm en g en  b ei der S ch la m m a n a ly se  (e tw a  1 g) w u rd en  m it-  
ein an d er y erg lieh en : D ie  W a a g em eth od e y o n  O d e k , d a s P ip e ttier -  u. d as A t t e r b e r g -  
V erf. V on  der S ch lam m w aage O d e n s  w ird  e in e  e in fa eh e  u . b illig e  K o n stru k tio n  in it -  
g e te ilt  u . dio A rt der A n w en d u n g  der d rci V erff., sow ie  d ie  B erech n u n g  der E rgeb n isso  
erórtert. —  D er V ergleich  der drei V erff. z e ig t  g u te  tlb e re in stim m u n g , a llerd in gs u n ter  
d en  Y orau ssetzu n g cn , daB 1. d as U n tersu ch u n g sm a ter ia l h om ogen  is t , u . 2. d ie  g le ich en  
A u fb ereitu n gsm eth od en  a n g ew en d et w erd en . —  B e i d en  A u fb e re itu n g sm eth o d en  w ird  
d ie N orm a lm eth o d e  v o n  O d e n  m it  einer n cu en  M eth od e (K o ch en  u . S c h u tte ln  im  
V ak u u m ) u . m it  der p r im itiv en  A u fb ere itu n g  durch  R e ib en  m it  d em  E in ger  v erg lieh en . 
D ie  b eid en  erstercn  V erff. sin d  b eim  ATTERBERG-Verfahren g le ich w ertig , d ie ODEN- 
M eth od e so n st  s te ts  iib erlegen , d ie  E in gerau fb ereitu n g  b ei d en  u n ter su ch ten  T o n en  s te t s  
etw a s, aber n ic h t  v ie l sch lcch ter . —  B e i d cm  S ch lam m en  v o n  k le in en  M engen  im  A T t e r -  
BE R G -Z ylinder tre ten  K a lk y er lu ste  a u f, d ie  10°/o d es A u sga n g sm a ter ia ls  iib erschreiten  
k ón n en . S ie  w erd en  y erm ied en  durch  S ch lam m en  m it  N H 3-h a ltigem  (0 ,0 1 -n .) W . 
(K ollo id -Z . 61. 68— 80. O kt. 1932. R o sto ck , U n iv ., M in eralog .-geolog. In s t .)  E r b e .

Richard Aldinger, Betriebskontrolle im  Emaillierwerk. (Vgl. C. 1932. II. 3004.) 
Besehreibung der notwendigen Kontrolle der Rohstoffe, Mittel- u. Fertigcrzeugnisse. 
(Keram. Rdsch. Kunstkeramik, Feinkeramik, Glas, Email 40. 543— 45. 20/10. 1932. 
Chemnitz.) SALMANG.

Masa G. m. b. H. zur Herstellung kiinstlicher Oberflachen, Berlin (Erfinder: 
Otto Albrecht von Mandelsloh, Dresden), Bedrucken von rorgebrannten Werkstiicken 
aus keramischem M ateriał mittels tlbertragungswalzen aus Kautschuk, Leim o. dgl., 
die Druekfarbe von Druckformen abnehmen, 1. dad. gek., daB die Werkstiicke in  
einem fortlaufenden Arbeitsvorgang geebnet, gesaubert u. unter Verwendung einer 
Rastertiefdruckform in der oben genannten Weise bedruckt werden, worauf die auf- 
gebrachten Muster nach bekanntem Vcrf. mit einer Glasur versehen u. eingebrannt 
werden. —  2. dad. gek., daB die Werkstiicke auf einem vom Trocken- zum Brennofen 
auf Gcleisen fahrbaren Transportwagen festgespannt u. auf diesem der Reihe nach an 
einer Schleifscheibe einer Reinigungsvorr. u. der Druckwalze vorbei zum Brennofen 
befórdert werden. —  Ais Druckfarben werden z. B. Gemische von keram. Farben u. 
der Lsg. eines Celluloseesters yerwendet. (D. R. P. 562 791 KI. 80b yom 12/7. 1928, 
ausg. 29/10. 1932.) K u h l in g .

Porcelain Enamel and M fg. Co. of Baltimore, iibert. yon: Karl Turk, Baltimore, 
V. St. A ., Porzellanartige Emaillen. Zwecks Erhóliung der Dcckfahigkeit porzellan- 
artiger Emailsatze, welehe gasbildende Bestandteile, wie Fluoride, enthalten, werden 
die zusammengeschmolzenen Emailsatze yor dem EingieBen in W. durch Abstellung 
der Heizung im Schmelzofen langsam um 200— 250° abgekiihlt. (A. P. 1 882 344 
yom 3/4. 1931, ausg. 11/10. 1932.) K u h l in g .

Yereinigte Gliihlampen- und Electricitats-A.-G., Ujpest b. Budapest, Ver- 
fahren zur Erzeugung slellenweise unłerbrochener Metalluberzuge (MeUtllspiegel) auf der 
Innenwand aus isolierendem M ateriał hergestellter gcschlossener Gefafle durch Verdamp- 
fung oder ZerstiŁubung der betreffenden Metalle im Vakuum oder in geeignoter Gas- 
atmosphiire niedrigen Druckes, bei dem die frei zu haltenden Wandteile den Metall- 
dampfen bzw. den zerstaubten Metaliteilehen gegeniiber abgeschirmt werden, dad. 
gek., daB zur Abschirmung Schirme, z. B. Plattchen, aus solehem Materiał yerwendet 
wrerden, welches m it Hilfe weder fiir das GefaB, noch fur die im GefaB angebrachten 
Apparaturteile schiidlicher uuBerer Einww. nach erfolgter Yerspiegelung zerstort 
bzw. beseitigt werden kann u. daB die Seliirme durch śiufierc Einw., beispielsweise 
durch Erhitzung, zerstort werden, nachdem die Yerspiegelung der GefaBwand erfolgt ist.
—  Ais Materiał fiir die Schirme sind also leicht schmelzbare oder leicht erweichende 
Metalle bzw. Legierungen, z. B. Sn, Wood- oder Boselegierung, natiirliche oder Kunst-
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harze, Wachse, Hartasphalt oder aber Kunstmassen anwendbar, die mit Hilfe leicht 
schm. oder bei verhaltnismaBig niedriger Temp. ihre Bindefaliigkeit verlierender Binde- 
mittel hergcstellt sind, ferner sehr starre, auf meclian. Einww. leicht zerfallende, rasch 
abgeschreckte Gliiser. (D. R. P. 561742 KI. 21f vom 18/6. 1931, ausg. 17/10. 
1932.)_ H e i n r i c h ,s.

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Emil Duhme, 
Berlin-Siemensstadt), Verfaliren zum Einsclimelzen von Tantal in  hochschmelzende 
Isolierstoffe, inśbesonderc in Quarz, dad. gek., daB das Tantal vor dem Einsclimelzen 
elektrochem. polarisiert wird. —  Unter elektrochem. Polarisation des T a  ist das Ein- 
tauchen des m it dcm positiven Pol einer Gleiehstromąuelle oder einem Pol einer Wechsel- 
stromąuello verbundenen Ta  in einen wss., zur Erzeugung einer Schutzschicht auf dem 
Ta  geeigneten Elektrolyten, insbesondere II2SO,t, Cr03 o .dgl., zu verstehen, in  welchen 
gleiehzeitig eine zweite, an den negativen Pol der Gleiehstrom- oder an den anderen 
Pol der Wechselstromquello angelcgte Elektrodo eintaucht. Das Verf. verhindcrt, daB 
beim Einsclimelzen des Ta, wie es sonst haufig geschieht, Wasserstoffe okkludiert 
werden u. daB die Einschmelzstellen durch Gasblasenbldg. undicht werden. (D. R. P. 
561 921 KI. 21f yom 1/2. 1931, ausg. 19/10. 1932.) H e i n r i c h s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., tibert. von: Karl Franek und 
Karl Dietz, Hoclist, Sdurefeste Stoffe. Fein gepulvertes W 0 3, Kryolit, CaAlF5 o. dgl. 
wird mit Wasserglas u. zweckmaBig einem saurefesten Fiillmittel, wie Quarzsand, 
gemischt. Die Erzeugnisse binden rasch ab u. dicnen zur Auskleidung von Kesseln, 
zur Herst. von Ziegeln u. dgl. (A. P. 1 881180 vom 6/1. 1928, ausg. 4/10. 1932.
D. Prior. 8/1. 1927.) K u h l in g .

Ivar Setterberg, Stockliolm, Porige, hitzebestandige Gegenstande. Fein gepulverte, 
feuerfesto, nicht abbindende Stoffe, wie Ton, Schamotte, Quarz, MgO, Cr20 3, A120 3 
o. dgl. werden m it einem, mit W. Gas entwickelnden Stoff, vorzugsweise gepulvertem Al, 
innig gemischt, die Mischung m it zweckmaBig alkal. W. zum Teig angeriihrt u. wahrend 
oder nach beendeter Gasentw. geformt. D ie Oberflachen der Formlinge werden mit 
einem Bindemittel, wie Sulfitablaugc, Melasse, Holztecr, Lsgg. von Leim oder Dcxtrin  
o. dgl. getrankt u. die Massen getrocknet u. gegluht. (A. P . 1 880 157 vom 3/12. 1931, 
ausg. 27/9. 1932. Schwed. Prior. 15/10. 1931.) K u h l in g .

Finspongs Metallverks Aktiebolag, Finspong, Herstellung von Tiegeln oder Ofen- 
fulter aus feuerfesiem Materiał, welches um eine elektr. leitende Schablonc gegossen 
wird, bestohend aus einem Stoff, dessen F. iiber der Sinter- oder Schmelztemp. des 
feuerfesten Stoffes liegt, wobei man das Ganze mit Hilfe von direkt zugefuhrtem oder 
induziertem elektr. Strom auf eine solehe Temp. bringt, daB das feuerfesto Materiał 
sintert oder schm. u. daliach dic Form entfernt. Ais Schablonen- bzw. Formmaterial 
eignensich: Graphit, hitzebestandiger Stahl, N i—Cr-Legierungon, zusammcngepreBte u. 
calcinierte Massen aus Wolfram. Die Schablone wird mit zwei oder drei Lagen Papier 
umhiillt, so daB sie nach der Verkohlung des Papiers u. dem Sintern der feuerfesten M. 
abgezogen werden kann. Zum Tiegelmatcrial verwendot man Sand, feuerfesten Ton, 
S i0 2, Tonerde oder Magnesia bzw. Miscliungen dieser Stoffe mit oder ohne Binde
m ittel, wie Ton, Glaspulver, Borsaure, Na-Silicat o. dgl. (N. P. 48 334 vom 10/7. 1928, 
ausg. 25/8. 1930.) D r e w s .

Corning Glass Works, Corning, V. St. A ., Herstellung lunkerfreier Gufisluckc aus 
schmelzflussigcm, feuerfestem Materiał in  mit Trichteraufsatzen yersehenen Formen, 
dad. gek., daB zwecks Herst. von GuBstiicken, dereń Dicko groBer ist ais der Durch- 
messer des EinguBloches fiir das fl. Materiał, von dem teilweise erstarrten, im Innern 
noch weiclicn Formling der Triehtcraufsatz entfernt wird u. nach Abschlagen des 
GuBkopfes u. Abnahme der Dcckplatten u. Auflegcn einer neuen Platte der Trichter- 
aufsatz wieder aufgesetzt u. nochmals m it fl. GuBmasse aufgefullt wird, bcvor die 
ersto Fiillung yollstandig erstarrt ist. — Das Verf. dient Yorzugsweise zur Herst. von 
GuBstiicken aus A120 3, S i0 2, Z r02 o. dgl. (D. R. P. 561 038 K I. SOb vom 5/10. 1928, 
ausg. 10/10. 1932. A. Prior' 18/10. 1927.) K u h l in g .

F. L. Smidth & Co. A/S., Kopenhagen, Zement. Zwecks Herst. gleichmaBig 
zusammengesetzter Gemische der Rohstoffe der Zementbereitung werden diese, CaO u. 
Ton, entweder einzeln oder gemeinsam trocken oder mittels einer organ. Fl., welche, 
wio Bzl., Paraffin, Petroleum o. dgl., m it CaO bzw. Ton nicht reagiert u. eine von 
der des W. verschiedene D . besitzt, zum Brei angeriihrt, fein yermahlen u. dann W. 
zugegeben, wobei die organ. F l. zum gróBten Teil abgeschieden wird. Die enfcstandenen, 
CaO, Ton, W. u. wenig organ. F l. enthaltenden Aggregate werden gebrannt. Es kann



a u c li einer der Rohstoffe mit der organ. FI., der andere m it W. gemischt u. die Mi- 
schungen einzeln oder zusammen yemiahlen werden. (E. P. 381 133 vom 25/5 . 1932, 
au sg . 20 /10 . 1932. D a n . Prior. 3 /6 . 1931 .) K u h l i n g .

Solidon Products, Inc., iibert. yon: Hirani S. Lukens, Philadelphia, V. St. A ., 
Sorełzemenłe. Zur Herst. von Sorelzementen werden Gemisehe von Magnesiumoxyden 
yerwendet, welche durch Erhitzen yon j\Ig(OH)2 oder geeigneten Salzcn des Mg auf 
yerschieden hohe Tempp. erhalten worden sind. Die bei yerhaltnismaBig niederen 
Tempp. erhaltenen Oxydc reagieren rascli, die bei hoheren Tempp. hergestellten Iang- 
samer mit den Magnesiumsalzlsgg. Durch geregeltes Vermischen von stark u. schwach 
gcgliihten Oxyden u. Umsetzung dieser Gemisehe mit den Salzlsgg. kann man die 
Abbindungsgeschwindigkeit der Massen beliebig regeln u. zu gleichmafiig zusammen- 
gesetzten, unveranderlichen Sorelzementen gelangen. (A. P. 1 881 283 vom 1/6. 1931, 
ausg. 4/10. 1932.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfindcr: Richard Gutensohn und Carl 
Schorg), Frankfurt a. M., Herslcllung ton Zemenlen nach Patent 555 893, dad. gek., 
daB den Geweben an Stello der im Hauptpatent yerwendeten Netzm ittel solehe aliphat. 
Sulfosauren zugesetzt werden, dic keine freie Carboxylgruppe enthalten, u. bei denen 
dio Sulfogruppe direkt an C gebunden ist. —  Die Erzeugnisso brauchen yerhaltnis
maBig wenig W. zum Abbinden u. nehmen eine glatte, yiclfach unmittelbar gicBbare 
Form an. (D. R. P. 560 887 KI. 80 b vom 18/1. 1931, ausg. 21/10. 1931. Zus. zu
D. R. P. 555 893; C. 1932. II. 3007.) K u h l in g .

Imperial Chemical Industries Ltd. und Victor Lefebure, London, Oberfliichen- 
bcliandlung ton Gips- oder Zementgegenstanden. Die gegebcnenfalls m it Kalkwasser 
oder Kalksalzlsgg. getrankten Gegenstande werden mit Lsgg. yon wasserlosliehen 
Salzcn der lióheren Fettsauren, wie Ol-, Stearin- oder Palmitinsaure, behandelt. Infolge 
der Bldg. wasserunl. Kalksalze dieser Sauren werden die Gegenstande wasserdicht. 
Das Yerf. ist besonders auf Gegenstande aus weiBem Zemcnt u. schnell abbindendem 
Gips anwendbar. (E. P. 380 821 yom 23/6. 1931, ausg. 20/10. 1932.) K u h l in g .

Cement Marketing Comp. Ltd., Horace Keeble und Harry Norman Wrigley, 
London, Verfahrm zur Ilerstellung ton gefarblcm Zement oder Mortel. Besonders solione 
u. klare Farben werden erzielt, wenn man dem gefarbten Zement soviel gebrannten 
u. gemahlenen Feuerstein zusetzt, daB der freie CaO gebunden wird. Beispiel: 1 Teil 
gefiirbter Zement u. 2% Teile calcinierter Feuerstein. Der Feuerstein ersetzt hier 
aueh den Sand. Ausbliihcn wird yermieden. (E. P. 375 838 vom 4/3. 1931, Auszug 
yeróff. 28/7. 1932.) B r a u n s .

Alejandro Barcelo und Gonzalo Barcelo, Spanien, Spezialbeton, bestehend 
aus cincr Mischung yon 1— 10% Schlacke, 15—35% Portlandzcment, 10—25% Sand, 
20—40% zerriebenen Pflanzenfasern, 1— 10% Kohlenstaub u. 1— 10% Sagemehl, 
sowie gegebcnenfalls den gewiinschten Farbstoffen. (F. P . 728 878 vom 28/12. 1931,
ausg. 12/7. 1932. Span. Prior. 30/7. 1931.) Br a u n s .

Caspar Hansen, Oslo, Herslellung ton  porósen Massen durch Zusatz von mit W.
Gas entwickelnden Stoffen, wie z. B. CaC.,, Ca-Hydrid zur Grundmasse, dad. gck., 
daB dieso Zusatzstoffe yor ihrer Verwendung mit wasserfreien, sclim. Prodd. zwecks 
Verzogcrung der Gasentw. yermischt werden. — Geeignete Prodd. sind: Gelatine, 
Wasserglas, Paraffin, Waclis o. dgl. Benutzt man Metallpulyer zur Gasentw., so werden 
diese griindlieh mit Ol oder anderen leimartigen Stoffen ycrmischt, mit w. W. emulgiert u. 
danaeh mit der minerał. M., wie Zement, zusammengebracht. (N. P. 48 617 vom  
8/11. 1928, ausg. 27/10. 1930.) D r e w s .

Victor Lefebure, London, Herslellung ton Gips aus Anhydrit. Man pulvert das 
Minerał sehr fein u. laBt darauf in der Warnie ein anorgan. Salz, z. B. KJSOi, einwirken, 
so daB sich das Doppelsalz innerhalb der Mischung bildet. Beispielsweise besteht die 
Mischung aus 100 Toilen Anhydrit, etwa 2 Teilen ZnSO.i u. annahernd 4 Teilen K„SOi . 
Das so erhaltene Prod. ergibt eine homogenerc M. ais der ubliche Gips. (A. P. 1 879 877 
vom 8/11. 1928, ausg. 27/9. 1932.) S c h u t z .

California Chemical Corp., Newark, iibert. von: Max Y. Seaton, Pało Alto, 
U. S. A., Verfahren zur Herstellung von hochplastischevi CaO. Sehr reiner Kalkstein 
m it etwa 98% CaC03, 1V*% MgC03 u. nur 0,4% S i0 2, Fe20 3 u. A130 3 wird bei sehr 
hohen Tempp. 1400— 1700° unter Yermeidung von m it Silicastcincn gefiitterten Ofen 
gebrannt. D ie yerwcndbaren Drehrohrofen sind m it Carborundum-, Magnesit- oder 
chromhaltigem Ziegelmaterial ausgefuttert. (A. P. 1872 512 vom 24/6. 1930, ausg. 
16/8. 1932.) ' B r a u n s .
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Ulrich Hahn, Berlin, Mortel fiir  feuerfestcs JSlaue.rwe.rk mit Zusatz lierausbrenn- 
barer oder sich yorfluchtigender Stoffe, 1. dad. gek., daB mchrerc solcher Stoffo zu- 
sammen zugesetzt sind, die bei steigender Temp. stufenweise einzeln nacheinander 
herausbrennen oder sich yerfliichtigen. —  2. dad. gek., daB ein einzełner lierausbrenn- 
barer oder sich yerfliiclitigender Stoff zugesetzt ist, dessen Bestandteile m it steigender 
Erhitzung stufenweise nacheinander herausbrennen oder sich yerfliichtigen. — Es 
werden Spannungen u. dadurch bewirkte Formveranderungen des mit dem Mortel 
hergcstellten Mauerwerks (von Ofen u. dgl.) beim Erhitzcn yermieden. (D. R. P. 
560 889 KI. 80b vom 3/12. 1930, ausg. 7/10. 1932.) K u h l in g .

Soc. Lap, Frankreich, Kunststeine. Zementmortel beliebiger Zus. werden in glatto 
Kautschukformen gefullt, welche durcli UmgieBen glatter Metallkerne mit Kautschuk 
erhalten worden sind. D ie abgebundenen Erzeugnisse werden aus der Form entfernt 
u. nach yolligem Erharten durch einfaches Bursten, Abreiben mit Wattebauschcn 
o. dgl. ohne Anwendung yon Sclileifmitteln, geglattet. (F. P. 732 289 vom 5/5. 1931, 
ausg. 15/9. 1932.) K u h l in g .

George Witty und Richard T. Hartę, New York, Verfahren zur Herstellung 
von Schlackensteinen. 200—300 Teilo granulierte Hochofenschlacke, 50— 100 Teile 
Zement, 3—8 Teile CaCl2, 1— 6 Teilo Bleiborat u. 5—10 Teile Pigmonte werden mit 
W. zu einer fcucliten M. durchgcmischt, in Formen gefullt u. bei Tempp. von 75— 100°
6 Stdn. im Ofengebrannt. (A. P. 1 867 641 vom 22/11.1929, ausg. 19/7.1932.) B r a u n s .

Zem entkalentler. H rsg. Peter Hans Riepert. 1933. C harlo ttenburg: Zcm entyerl. 1932.
(430 S.) kl. 8°. Lw. nn  M. 3.20.

VII. A grikulturchem ie. D ungem ittel. Boden.
G. A. Cowie, Neuzeitliclie Diingermischungen. Es wird darauf liingewiesen, daB 

groBo Gebiete in U. S. A. sehr kaliami sind, da in fruheren Jahren fast ausschlieBlich 
auf eine N- u. P 20 3-Dungung Wert gelegt wurde. Dies muB bei der Darst. von Misch- 
diingern in U. Sr. A. beachtot werden. (Chem. Trado J. chem. Engr. 91. 301—02. 
30/9. 1932.) w . Sc h u l t z e .

M. Kohn, Zur Frage der Diingewirkung von Kohlen. Dio Schaden, welche durch 
gróBore Kohlegaben heryorgerufen werden, kónnen auch durch dio Oxydation der 
schwefelhaltigen Bestandteile zu freier Schwefelsaure yerursacht werden. Eine weitero 
schadliclie Wrkg. kann dadurch entstehen, daB feingepulyertc Braunkohlo schwer be- 
netzbar ist, so daB durch groBere Kohlemengen der Wasserhaushalt des Bodens emp- 
findlich gestort werden kann. (Angew. Chem. 45. 281. 1932. Eberswalde, Boden- 
kundl. Inst. d. Forstl. Hochschule.) W. SCHULTZE.

S. D. Conner, Die Faktoren; welche die Wurzellósliclikeit des Mangans im  Boden 
beeinflussen. Die MiBernten auf einem an N, P.>05, K ,0 , CaO u. organ. Substanz reichen 
Lehmboden konnten durch Zusatze von Mangansulfat, Manganchlorid, verd. Salz- 
saure, Ammonsulfat u. Ammonnitrat behoben werden. Da Manganzusatze neben 
sauer wirkenden Diingern keine waclistumsfordernde Wrkg. zeigten, so muB ais Ur- 
sache fiir die MiBernten oin Mangel an 11. Mangan angenommen werden. (J. Amer. 
Soc. Agron. 24. 726— 33. Sept. 1932. Furdue University Agricultural Esperiment 
Station Lafayotte.) W. S c h u l t z e .

L. G. Willis, Der Einflu/3 der Bodenkalkung auf die Wurzellósliclikeit von Mangan 
und Eisen. Zusammenfassende Darst. iiber dio Auswrkgg. yon Fe- u. Mn-Mangel u. 
prakt. Yorsehlage zu dereń Beseitigung auf yerschiedenen Bodentypon. (J. Amer. 
Soc. Agron. 24. 716— 26. Sept. 1932. North Carolina, Agricultural Esperim ent 
Station.) W. S c h u l t z e .

J. E. Mc Murtrey jr., Die Beziehungen von Calcium und Magnesium zum Wachstum 
und zur Qualitat des Taliaks. Reine N-, P20 5- u. K ,0-Diingung allein fiihrte auf mehreren 
Bodon zu krankliaften Wachstumserschoinungen. Mg-Mangel kommt durch die blaBgriine 
Farbo dor Blatter zum Ausdruok. Normale Blatter der Tabakpflanze sollen einen Geh. 
yon 1% Ca u. 0,25% Mg aufwcisen. (J. Amer. Soc. Agron. 24. 707—16. Sopt. 1932. 
Diyision of Tobacco and Plant Nutrition. Bureau Plant Industry.) W. SCHULTZE.

Frank M. Eaton, Die Borledurfnisse der Baumwolle. Von 60 untersuchten
Pflanzensorten zeigte die Baumwolle die hochste Borbediirftigkeit. Die gróBten Wachs- 
tumssteigerungen konnten m it Nahrlsgg. erzielt werden, dio 0,010— 0,015 g B /l ent- 
hielten. Die gleiohe Dosis wirkt bei Getreide schon giftig. Fiir die prakt. B-Diingung
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w ird  Colemanit (2 C a 0 -B 20 3, BH20 ) vorgeschlagen. (Soil S ci. 3 4 . 301— 05. Okt. 1932. 
U. S. Department of Agriculture.) W. S c h u l t z e .

Ctibor Blattny, Zur Diskoloralion- der Haferblatler infolge Magnesiummangels. 
Vf. glaubt beobaehtet zu haben, daB in don Gegendcn, wo gróBero Mengen Mg im 
Boden enthalten sind, die Saaten ein satteres Griin aufweisen. BlaBgrune Hafer- 
pflanzen, die untor Mg-Mangel l it te n u . auf Mg-reicben Boden umgepflanzt wurden, 
zeigten schon nach wenigen Wochen ein volleres Griin. (Z. Pflanzenemiihrg. Diing. 
Bodenkunde Abt. A 26. 216— 18. 1932, Prag-De.jvice, Łandw. Forsch.-Inst.) W. Sch .

Felix Frank, Felddiingungsversuche zu Haclcfruchten und Wiesen in  ObersteiermarJc. 
Erfolgrciche Diingungsverss. mit 40er Kalidiingesalz zu Kartoffein auf samem Sand- 
bodcn (pii =  4,55), zu Runkelriiben u. zu Wiesen. (Ernśikrg. d. Pflanze 28. 358— 61. 
15/10. 1932. Bruck a. d. Mur, Steiermark.) W. Sc h u l t z e .

M. Gerlach, D ie Ergebnisse langjahriger Feldrersuche iiber die Wirkung des Statt- 
und Handelsdiingers. Zusammenfassender Bericht iiber 12jakrige Dungungsverss. mit 
Stall- u. Handelsdiinger. Die waekstumsforderndc Wrkg. des Stalldiingers beruht auf 
seinem Geh. an N , K 20  u. P 20 5. Ein EinfluB der organ. M., sowie des dadurck an- 
goregten Baktcrienlebens u. der vcrmehrten C 02-BIdg. war niclit nackweisbar. Es 
war innerkalb der 12 Yersuchsjakre móglicb, auf einem milden lekmigen Sandboden 
mit Handelsdiinger die gleichen Ertrago wie mit Stall- u. Handelsdiinger zusammen 
zu erzielen. (Z. Pflanzenernahrg. Diing. Bodenkunde Abt. B. 1 1 . 385—432. Sept. 
1932.) W. Sc h u l t z e .

H. Niklas, W. Schropp und A. Hock, Vegetalionsversuche mit Silicosuperphosphat. 
Dreijakrige GefaBverss. m it verscliiedenen Silicosuperpkospkatcn mit oinem Gek. von  
13,5— 16,57% W.-l. P20 5 u. einem Zusatz von 2,6— 16,6% neutraler bis alkal. Kiesel- 
gur, dio ais Adsorbens dienen soli, zeigten keine einheitlicke Wrkg. Die zum Teil ein- 
getretene Ertragssteigerung ist nicht auf einen Ersatz der P20 5 durek die Kieselgur, 
sondern auf koHoidckem. Vorgange zuruckzufiikren. Die Frage nack der optimalen 
u. maximalen Zugabe von Itieselgur bedarf noch der Klśirung. (Wiss. Arek. Land- 
wirtsck. Abt. A. Arch. Pflanzenbau 9 . 470— 95. 11/10.1932. Miinchen, Weikenstepkan, 
Teckn. Hocksckule.) LuTHER.

C. Kriigel, C. Dreyspring und F. Heinrich, Kopfdiingungsversuche m it steigenden 
Oaben Superphosphat zu, Grriinfutterpflanzen auf Niederungsmooren rerschiedener Lander. 
(Vgl. C. 1 9 3 2 . II. 2227.) Weitere Yerss. m it Wiesenfucksschwanz, Erbsen, Wicken 
u. WESTERWALDschem Baygras ergeben die Eignung yon Superphosphat zur Diingung 
kaOareicher Niederungsmoore u. die gute Naokwrkg. dieser Diingung auf soleken Boden. 
(Suporpkospkate 5. 169—83. Sept. 1932. Hamburg, Versuchsstation.) W. S c h u l t z e .

George Janssen und R. P. Bartholomew, Der Ein fiu  fi des Kalium s auf die 
Eiweif}-, Zucker- und Starkeproduktion in Vigna sinensis und Beta rulgaris und die 
Beziehungen des Kaliums zum Pflanzenwachstum. Pflanzen von Vigna sinensis, die m it 
Nahrlsgg. y o u  geringem K 20-Gok. behandelt wurden, waron niedrig im Stiirkegeh. 
u. hoch im Geh. an Gesamtzucker, reduzierenden Zuekern u. EiweiB im Vergleich 
zu den Pflanzen, die mit Nahrlsgg. von hohem KjO-Gek. behandelt wurden. Hokero 
K 20-Gaben bewirkten bei Zuckerriiben keino Zunahme des Zuckergek. mekr, wohl 
aber noch ein Anwacksen der Trockensubstanz. Pflanzenanatom. Untcrsa. iiber den 
EinfluB versekiedener K 20-Dungung auf die Entw. u. Starkę der Zellwande. (J. Amer. 
Soc. Agron. 24. 667— 80. Sept. 1932. Fayettevill, Ark., University of Arkansas.) W. Sch .

Seeger, Kalidungung bei Hopfen. Aus einem ausgedehnten Vers. geht herrar, daB 
K ali (400/ Oig. Kali) sowolil Ertrag, ais auck Qualitat des Hopfens betracktlich zu 
steigern vermochte. (Ernahrg. d. Pflanze 28. 339— 40. 1/10. 1932. Stuttgart.) W. Son .

Fritz Behrend und Kurt Utescher, Einige Bodentypen aus yerschiedenen K lim a- 
gebieten des sudlichen Afrika. (Z. Pflanzenernahrg. Diing. Bodenkunde Abt. A. 26. 
175— 203. 1932.) W. Sc h u l t z e .

Sante Mattson, Geselze iiber das Verhalten der Bodenkolloide. IX . Ampholere 
Beaktion und isoelektrische Vcrwitterung. (VIII. vgl. C. 1 9 3 2 . II. 272.) Bei Zusammen- 
fassung der frukeren Arbeiten ergibt sich, daB eine sckwachc Base B (0H )3 mit einer 
schwachen Saure H 3A folgende Verbb. mit ampkoterem Charakter bilden kann:

>• 2 .H A = B (O H ) 3 .“ ^ > B (O H ,
Verbb. mit wenig „sauren Bestandteilen" (1) besitzen ein liohes isoelektr. pn, Verbb. 
mit viel „sauren Bestandteilen" (3) ein niedriges isoelektr. ph . Diese Tatsackon er- 
móglicken eine gute Erklarung des Yer^itterungsprozesses. Eine dauernde Aus-
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waschung des Bodens wird zum SchluB immer zu Bodenkoll. mit amphoterem Charakter 
fuhren, da diese am wenigsten 1. sind. Die Zus. der zuriiekbleibenden Bodenkoll. wird 
demgcmaB durch das pa des Bodenwassers beeinfluBt. (Soil Soi. 34. 209—40. Sept. 
1932. New Jersey Agricultural Experiment Station.) W. SCHULTZE.

J. Franc de Ferriśre, Beobachlungen iiber das p u  einiger Boden im  nordlichen und 
westlichen franzósischen Afrika. Es Lissen sieli deutlich 3 Zonen unterscheidon: 1. Nord- 
afrika (Konstantine, Algier-Oran u. Tunis) mit einem ph 7,0— 8,0. 2. Senegal u. Sudan 
mit einem pn 5,0—7,0. 3. Franzos.-Guinea u. die Elfenbeinkiiste, die sehr bewaldet 
sind u. ein ph 4,0— 5,5 aufweisen. Zur Erklarung werden die yerschiedenen Einfliisse 
des Klimas herangezogen. (Ann. agronom. 2. 674— 82. Sept./Okt. 1932.) W. Sc h u l t z e .

J. Franc de Ferriśre und E. Natier, Stalistische Untersuchung uber das p u  und 
assimilierbare Kalium  in  einigen afrilcanisclien Boden. (Vgl. vorst. Ref.) Das assimilier
bare Kalium wird nach SCHLOESING-DE SlGMOND bestimmt. Innerhalb des pH-Inter- 
valls 4,0—6,0 enthielten 6,6% aller untersuchten Boden >  21 mg K 20 , 21,2% 1,0 
bis 20,0 mg IC20  u. 72,2% <  10 mg K 20 ;  innerhalb des pn-Intervalls 6,0—8,0 ent
hielten 48,2% >  21,0 mg K 20 , 30,8% 11— 20 mg K ?0  u. 21,0% <  10 mg K 20 . Alle 
Boden mit einem pu >  8,0 enthielten mehr ais 21 mg K 20 . (Ann. agronom. 2. 683—89. 
Sept./Okt. 1932.) _ W. Sc h u l t z e .

D. L. Askinasi und S-S.  Jarussow, Die Formen der Bodenacidilat und ihre Be- 
deulung bei der Iialk- w id  Phosphoritzersetzung im  Boden. Zu den Verss. wurde Torf- 
boden u. Tschernosem benutzt, sowie mehrere liieraus kiłnsthch dargestellte Boden- 
formen: 1. Durch Ca-Sattigung mit 1-n. CaCl2-Lsg., 2. durch Behandlung mit 0,05- 
u. 0,5-n. A1C13, 3. durch H-Sattigung mit 0,05-n. HC1. Die CaC03-Zers. yerlauft gleich 
schnell, sowohl im Boden der mit A1C13 behandelt wurdo ais im Boden, der mit HC1 
behandelt wurde. Dagegen ist dio Phosphoritzers. im Boden, der Al im absorbierenden 
Komplex enthalt, wesentlich geringer ais in Boden mit H  im absorbierenden Komplex 
(39 : 100). Diese Tatsaehe ist jedoch fiir die prakt. Phosphoritzers. im Boden belanglos, 
da nur soleho Boden yiel absorbiertes Al"' enthalten, die schon an u. fiir sieh durch 
ihre hohe Aciditat eine sehnelle Zers. bewirken. (Z. Pflanzenernśihrg. Dting. Boden- 
kunde Abt. A. 26. 138—66. 1932. Moskau, Agrikulturchem. Yersuohsstat.) W. Sch u .

G. Guittonneau und J. Keilling, Die Umwandlung und Auflosung des elemenłaren 
Scliwefels im  Ackerboden. Verschiedenen Bodentypon wird elementarer Schwefel zu
gesetzt u. die Geschwindigkeit, mit welcher dieser in 1. Verbb. ubergeht, untersucht. 
Die Umwandlung wird auf dio Tatigkeit autotrophor u. heterotropher Schwefelbakterien 
zuriiekgefuhrt. Durch Zusatze von Starkę, Zucker u. Pepton konnte die Umwandlung 
des elementaren Sohwefels erlieblich beschleunigt werden. Ais Endprodd. entstehen  
zum SchluB immer Sulfate. An Zwischenprodd. werden Sulfito, Hydrosulfite u. Poly- 
thionate isoliert. (Ann. agronom. 2. 690— 723. Sept./Okt. 1932.) W. S c h u l t z e /

L. G. Thompson jr., Stickstoffvemnderungen, die in  gewissen sticlcsloffhalligen Ver- 
bindungen durch Azotobacter hervorgerufen werden und die Festlegung von Slickstoff in  
Gegenwart dieser Verbindungen. (Vgl. C. 1932. II . 3008.) Verss. mit 4 Arten von  
Azotobacter (A. chroococcum, A. beijerinckii, A. vinelandii, A. No. 2) in Nahrlsgg. 
nach WAKSHAN, denen yerschiedene organ. u. anorgan. N-Verbb. zugesetzt wurden. 
Der Stickstoff von K N 0 3, K N 0 2, Harnstoff u. Asparagin wurde yon allen 4 Arten
assimiliert, wodurch dio Bindung von atmosphiir. Stickstoff nahezu ganz ausgesohaltet
wurde. Alle iibrigen Aminosauren (Alanin, Phenylalanin, Valin, Glutaminsauie, Cystin, 
Glykokoil) wurden teils in gróBerem, teils in kleinerem MaBe nur durch A. yinelandii 
zers. u. zum Aufbau benutzt. (J. agric. Res. 45. 149—61. 1/8. 1932. Iowa, Agricultural 
Experiment Station.) W . SCHULTZE.

P. L. Gainey und M. C. Sewell, Die Rolle des Sticksloffs bei der Bildung von Geil- 
stellen in Weizenfeldern. Die im Vergleich zur Umgebung starker entwickelten, dunkel- 
grunen Geilstellen, welclie wahrend des Wachstumsyerlaufes auf Weizenfeldern zu 
beobachten waren, weisen einen hoheren N 0 3-Geh. auf. Dagegen ist die Zahl der N- 
bindenden u. nitrifizierenden Bakterien nicht hoher ais in der Umgebung. D ie Ur- 
sache fur die Bldg. soleher auffallcnden Stellon ist in dor Urinabsclieidung von weiden- 
den Kuhen zu suchen. (J. agric. Res. 45. 129— 48. 1/8. 1932. Kansas Agricultural 
Experiment Station.) W. Sc h u l t z e .

H. W. Jones, Einige Umwandlungen des Hamsloffs und die sieh hieraus ergebenden 
Einuńrkungen auf den Boden. Ammonifikations- u. Nitrifikationsbestst. mit Harnstoff 
in Norfolk-Sandboden. Ammonifikation u. Nitrifikation sind sehr stark von dem 
Feuchtigkeitsgeh. des Bodens abhangig. Das Feuchtigkeitsoptimum des untersuchten
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Bodens lag fiir die Nitrifikation bei 13,95%- Bei 20,55% sctzte die Nitrifikation in- 
folge anaerober Bedingungen ganz aus. Die Bodenrk. scliwankt u. wird mit stoigender 
N H 3-Bldg. alkalischer, mit zunehmender N 0 3-Bldg. saurer. (Soil Soi. 34. 281— 99. 
Okt. 1932. Florida, Agricultural Experiment Station.) W. S c h u l t z e .

O. Lemmermann, L. Fresenius und E. Gerdum, Ober das Verkalten verschiedener 
Kullurpflanzen bei gleichzeitigem Anbau auf einem sauren Felde. Der EinfluB der Bodenrk. 
auf das Waehstum yon Sommerroggen, Sommerweizen, Sommergerste, Hafer, Kar- 
toffeln, Riiben, Luzerne, Seradella, Senf u. Mais wird durch zahlreichc Bilder demon- 
striert u. eingehend besprochen. Eine deutliche Beeinflussung der Unkrautflora durch 
verschiedcne Bodenrk. konnte nicht festgestellt werden. (Z. Pflanzenernahrg. Diing. 
Bodenkunde Abt. B. 11. 454— 79. Okt. 1932. Berlin-Dahlem, Inst. f. Agrikulturchemie 
Ti. Bakteriologie d. Landw. Hochschule.) W . ScHULTZE.

A. Winkelmann, Unlersuchungen iiber die Haflfdhigkeit von Trockenbeizmilteln. 
Verss. mit einem rotierenden Schuttelapp. (250 u. 500 ccm) ergeben, daC die Haft- 
fahigkeit von drei yerscliiedenen Praparaten durch Wassergeh., Getreidesorte u. 
Tausendkorngewiclit nur wenig becinflufit wird. Weizcn, der mit Sporen von Tilletia 
tritici infiziert war, wies eine groBerc Haftfahigkeit auf. Dies ist yermutlich darauf 
zuruckzufuhren, daB die Sporen Trockenbeizmittel besonders gut festhalten. (Angew. 
Chem. 45. 238—41. 1932. Berlin-Dahlem, Priifstclle f. Pflanzenschutzmittel d. Biolog. 
Reichsanstalt f. Land- u. Forstwirtschaft.) W. S c h u l t z e .

Kirchrath, Schddlingsbekdmpfung durch gasfórmige chemische M ittd . Zusammen- 
fassende Darst. iiber die Verwendung yon Blausaure, Zjddon B. Chlorpikrin, Schwefcl- 
dioxyd, Zyklon fliissig u. Ammoniakgas zur Bekampfung von Schadlingen yerschiedener 
Art. (Chem.-techn. Rdsch. 47. 255— 56. 26/7. 1932.) W. S c h u l t z e .

T. Hachiya und J. Nishimura, Wirkung einiger aromatisclier Schwefeherbinduiujen 
auf patliogene Pilze. Vff. liaben dic fungistat. u. fungicide Wrkg. einiger aromat.
S-Verbb. (Thiolcarbonsauren, Benzyldisulfid, Thioliarnstoffe, Phenylthiouretlian) gc- 
priift u. folgendes gefunden: 1. K-Thiolbenzoate haben gróBere fungistat. u. fungicide 
Wrkgg. ais Na-Benzoat, K-^-Tliiolnaphthoat yiel gróBere. 2. Harnstoff wirkt nicht, 
Thioharnstoff mehr oder weniger, Phenylthioharnstoff kraftig positiy auf pathogene 
Pilze. 3. Phenylthiourethan wirkt yon allen nntcrsuchten S-Verbb. am starksten.
4. Trypaflavin ist dem Phenylthiourethan iiberlegen; HgCl2 wirkt fast ebenso stark 
wie symm. Diphenylthioharnstoff, beschleunigt aber bei grófierer Verdiinnung die Entw. 
der Pilze sehr; Phenol u. Pyriform whken schwach. 5. p-Oxyphenylthioharnstoff ist 
yiel schwiicher ais Phenylthioharnstoff; p-Oxy-svmm.-diphenylthioharnstoff u. symm. 
Diphenylthioharnstoff sind fast gleich wirksam; Benzoesaure wirkt besser ais Salicyl- 
siiure. (J. pharmac. Soc. Japan 52. 89—91. Sept. 1932.) L in d en b au m .

H. Lokscha, Verlmtung von Halmfliegenbefall (Chlorops taeniopus). Erganzende 
Bemerkungen zu den Ausfiihrungen von A c k e r  (vgl. C. 1932. I. 863). Starkę, ein- 
seitige Zufuhr von Stickstoff, namcntlich in langsam wirkender Form, fordert den 
Befall, weil das Halmgewebc zu weich bleibt u. dem Stich der Halmfliegc keinen Wider- 
stand entgegensetzen kann. Umgekehrt wirken rcichliche K„0- u. P 20 5-Gabcn, die 
eine sclmelle Reife u. Verholzung der Halmwande bewirken. (Ernahrg. d. Pflanze 
28. 357— 58. 15/10. 1932. Briinn.) W. S c h u l t z e .

H. Klee, Die Bekampfung der Weizengallmucken mittels Bodenbearbeilung und 
Diingung. (Yorl. J litt.) D ie Laryen der Weizengallmiicke (Contarini tritici Kirby, 
Sitodiplosis mosellana Gekin) wurden in ihrer Entw. durch die yerscliiedenen Formen 
der Bodenbearbeitung nur wenig geschadigt. Durch eine Kalkstickstoffgabe (5 dz/ha) 
wurdo die Zahl der zum Ausscliliipfen kommenden Laryen im Durclischnitt um 40,40/o 
yerringert. Am ungiinstigsten wirkte eine Kopfdiingung nacli Tiefpfliigen im Friih- 
jalir (29,3%), am yorteilhaftesten eine Kopfdiingung im Friihjahr nach Pflugen im 
Herbst (47,0%). Etwas gunstiger wirkte Atzkalk (20 dz/ha), welcher dio Zahl der 
ausscliliipfenden Lai-ven im Durclischnitt um 47,3% (13,6— 71,6%) yerminderte. Die 
besten Ergcbnisse lieferto Kainithartsalz (10 dz/ha) mit einer durchschnittlichen Ver- 
minderung um 59,1% (43,1— 80,3%). (Ernahrg. d. Pflanze 28. 323—24. 15/9. 1932. 
Kiel, Biolog. Reichsanstalt- f. Land- u. Forstwirtschaft, Zwcigstelle.) W. SCHULTZE.

H. WieCmann, A. Bollmann u n d  F. W. Miiller, Die Methode Dirks zur Be- 
stimmung der leicht aufnehmharen Pflanzenndlirstoffe im  Vergleich zur Neubauermeihode. 
V o n  177 u n te r su c h te n  Boden z e ig te n  n u r k a lire ich e  Bóden (iiber 40  m g  K 20  n a ch  N e u - 
BAUER b z w . iiber 2 ,0  m g  K 20  n ach  D i r k s ) e in e  g u te  U b ere in stim m u n g  n a e li b e id en  
M eth o d en . D ie  N E U B A U E R -M ethode ergah b e i Benutzung der y o n  R o m e r  a u fg e ste llte n
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Dungetabelle im allgemeinen eine gróBere K20-Bediirftigkeit ais die Methode von  
D i r k s , bei welcher die von D ir k s  aufgestcllte Dungetabelle zugrundegelegt wurde. 
Umgekehrt verhalten sieli bcido Methoden bei der Best. der P 20 6-B(;diirftigkeit. (Z. 
Pflanzenernahrg. Diing. Bodenkunde Abt. B. 1 1 . 441— 54. Okt. 1932. Kassel, Landw. 
Versuchsstation d. Landwirtschaftskammer.) W . SCHULTZE.

A. NSmec, D ie Bestimmung der Phosphorsdurebediirftigkeit nach der Keimpflanzen- 
methode und die Absorption der Phosphorsaure durch den Boden. Die P 20 6-Werte der 
N E U BA U E R schen Keimpflanzenmetkode werden nicht allein durch den P 20 5-Geli. des 
Bodens, son d ern  au ch  durch  d e sse n  Absorptionsvermógen fur Phosphorsaure be- 
einfluBt. Durch C 02-haltiges W. wird die Absorptionsfahigkeit erheblich geandert. 
(Z. P fla n zen ern ah rg . Diing. Bodenkunde Abt. A. 2 6 . 2 0 3 — 11. 1932. Prag Dojvice, 
L a n d w ir tsch a ftlic h e  Yersuchsanstalten.) W. Sc h u l t z e .

K. Ihle und W. Stollenwerk, Vergleichende Unler&uchungen zur Kalibestimmung 
in Boden nach der Keimpflanzen- und Aspergillmethode. Vergleich der Aspergilluswerte 
mit NEUBAUER-Werten, wobei sich mit den von N i k l a s  angegebenen Werten bei 
sauren Boden Differenzen bis zu 0,2 u. bei alkal. Boden Differenzen bis zu 0,6 ergeben. 
Die Benutzung der Aspergillusmethode zur quantitativen K 20 -B e st . wird nicht 
móglich sein, so lange es nicht móglich ist, ein definiertes Myzelgewicht zu erreiclien. 
(Landwirtsch. Jb. 76. 291—96. 1932. Bonn, Versuchs- u. Forschungsanstalt.) W. SciIU.

L. E. KieBling, Prufung der Aspergillusmethode zur Bestimmung der Kalidunge- 
bediirftigkeit der Boden. Gutc Ubcreinstimmung zwischen Aspergillusmethode u. den 
Methoden von D i r k s  u . N e u b a u e r  auf Boden, die einen niedrigen Geh. an organ. 
Substanz aufweisen. Humusbóden lieferten fiir die Aspergillusmethode zu holie 
Werte. Ein Zusatz von 0,5°/o Iluminsaure bewirkte eine Erhóhung des Mycelgewichtes 
um 50°/o- Geringere Steigerungen traten auch bei Zusatz von Filtrierpapier, Pergament, 
Kiefernliolzspane, Hoclimoortorf, Gerstenwurzeln u. Zuckerriibenblattern auf. (Er- 
nahrg. d. Pflanzc 2 8 . 324—26. 15/9. 1932. Halle, Univ., Inst. f. Pflanzenbau u. Pflanzen- 
ziichtung.) W. SCHULTZE.

J. S. Csiky, Uber die Bestimmung der lonenauslauschkapazitat des Bodens. Die 
Kationenadsorption wird durch dio spezif. Art des Bodens wenig beeinfluBt. Sie ergibt 
bei yermehrtem Zusatz des Austauschreagenzes (Calciumacetatlsg.) hyperbol. Kurven, 
die mittels der Asymptotenformel eine Berechnung aller iibrigen Werte aus einigen 
empir. festgelegten Werten ermoglichen. (Soil Sci. 34. 269—79. Okt. 1932. Budapest, 
Univ., Inst. of Agricultural Chemistry.) W. SCHULTZE.

S. Katakousinos und Alexander Papadimitriou, Einige Bemerlcungen iiber die 
Bestimmung des Kalium s im  Boden nach der Kobaltnitritmethode. Es werden einige 
Abandorungen vorgeschlagen, wobei drei verschiedene Bestimmungsarten Berucksiehti- 
gung finden: 1. K 20-B est. in Alkalischmelzen von Boden oder FluBsaureaufsclilussen,
2. in salzsauren Bodenausziigen, 3. in wss. u. wss.-C02-gesattigten Ausziigen. (Z. 
Pflanzenernahrg. Diing. Bodenkunde Abt. A. 26 . 166— 75. 1932. Bodenkundliclies 
Laboratorium der Stadt Saloniki.) W. SCHULTZE.

George Bouyoucos, Eine Methode zur Bestimmung des gebundenen Wassers w id  
der organischen Substanz des Bodens. Die Boden werden in eine eiserne Bombę ge
bracht u. je nach ihrer Zus. auf 330— 800° erhitzt. Das abgeschiedene W. wird iiber 
CC14 aufgefangen. Vorher wird das liygroskop. gebundene W. durch 24-std. Erhitzen 
auf 108° beseitigt. Die Menge des gebundenen W. abgczogen von dem gesamten Ge- 
wichtsverlust ergibt die organ. Substanz. (Soil Sci. 3 4 . 259— 68. Okt. 1932. Michigan 
Agricultural Experiment Śtation.) W. SCHULTZE.

Norman J. King, Nasse und trockene Verbrennungsmethoden zur Bestimmung des 
Gesamtkohlenstoffs in  Boden und anderen Stoffen. Der genauen trockenen Verbrennungs- 
methode stelit die selinellere u. billigere Durchfiihrbarkeit der nassen Methode (Chrom- 
sohwefelsaure) gegeniiber. Verbesserung des Absorptionsaggregates unter Verwendung 
von Ascarit. (Chem. Engng. Min. Rev. 24. 429—31. 5/9. 1932. Brisbane, Agricultural 
Chemical Laboratory.) W. SCHULTZE.

E. Schmidt, Nachweis von Quecksilber an gebeiztem Oelreide. Das vom Vf. ent- 
wiekelte Yerf. (vgl. C. 1 9 3 2 . I. 2082) wird dadurch verbessert, daB sowohl fiir Cu- 
haltiges ais Cu-freies Saatgut eine allgemein verwendbare Methode gefunden wird. 
Statt der NaCl-Lsg. wird eine 30%ig- N a2S20 3-Lsg. ais Elektrolyt benutzt, wodureh 
zugleich auch die Vorbehandlung mit H 2S 0 4 iiberflussig wird. (Fortsclir. d. Land
wirtsch. 7. 481— 83. 1/10. 1932. Bayer. Landesanst. f. Pflanzenbau u. Pflanzen- 
schutz.) ________________  W. Sc h u l t z e .
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Vilain Fróres, Frankreich, Dungemittel. Rohphosphat wird, mittels H 2SO.,, HC1 
oder H N 0 3 aufgeschlossen u. das Erzcugnis mit einem feingemahlenen, an Mg reichen 
Erz, besonders gegliiktem Giobertit einige Zeit verriihrt. Je nach den yerwendetcn 
relatiyen Mengen der Rolistoffo entstehen streubare Miselidungemittel, welche 
Mg(H2P 0 4), M gHP04 oder Mg3(P 0 4)2, C aHP04 oder Ca(H,PO.,)2 u. C aS04 oder von 
Calciumsalzen nur CaS04 enthalten. (F. P. 40 745 vom 10/3. 1931, ausg. ‘22/8. 1932. 
Zus. zu F. P. 697 068; C. 1931. I. 1811.) K u h l in g .

Oberphos Co., ubert. von: Beverly Ober und Edward H. Wight, Baltimore, 
V. St. A., Herstellung von Diingemitteln. Feinverteiltes Rohphosphat u. mehr ais die 
aquivalente Menge Saure, z. B. H2S 0 4 oder H 3PO.„ werden einem ummantelten, dreh- 
baren Druckbehalter zugefiihrt, dieser unmittelbar nach der Beschickung verschlossen, 
gedreht u. mittels Dampfes o. dgl. erhitzt, wobei Druck-, Temp.-Bedingungen u. Dreli- 
gesehwindigkeit so geregelt werden, daB die M. bis zur yollendeten Umsetzung brei- 
formig bleibt. Der Druck wird dann abgelassen, nach beendetem Krystallisieren u. 
Trocknen eyakuiert u. so viel wss. N H 3 eingefiihrt, daB die uberschussige Silure neu- 
tralisiert wird, aber kein Riickgang erfolgt. (A. P. 1 880 469 vom 8/8. 1928, ausg. 
4/10. 1932.) K u h l in g .

Oberphos Co., iibort. von: Beverly Ober und Edward Hyatt Wight, Baltimore,
V. St. A ., Phosphataufschlufl. Feingepulvertes Rohphosphat u. die aquivalente Menge 
yorgewarmte AufschluBsaure werden einem evakuierten, lieizbaren Druckbehalter 
mittels Druckluft zugefiihrt u. unter Drehung des Druekbehalters u. gegebenenfalls 
Zufulir von Warme die Bedingungen so gewiihlt, daB die M. bis zur beendeten U m 
setzung in mischbaren Zustand bleibt. Dann wird unter Verringerung des Druekes 
krystallisieren gelassen u. im Vakuum getrocknet. (A. P. 1 880 470 vom 20/9. 1929, 
ausg. 4/10. 1932.) K u h l in g .

Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag, Stockbolm, Oewinnung von Di- 
calciumphosphal und Ammoniumsalzen. Rohphosphat wird mit einer Misehung yon 
H2S 0 4 u .  H N 03 aufgeschlossen, wobei man ein ungefahres Verhaltnis von 2 Mol H N 0 3 
je iSIol H 2S 0 4 einhalt. Dem AufsehluBprod. werden H3P 0 4 u./oder Pliosphate in solcher 
Menge zugesetzt, daB das Verhiiltnis zwischen CaO u. P 20 5 ca. 1 :0 ,5  betragt. Erst danach 
wird das Prod. mit NH3 oder (NH4)2C03 behandelt. Das gewiinschte Verhaltnis zwischen 
CaO u. P20 5 im AufsehluBprod. liiBt sich gegebenenfalls durch Zusatz einer entsprechcn- 
den Menge von NH4-Phosphat oder dessen Komponenten vor der Behandlung mit N H 3 
erzielen. Unter Umstanden kann man auch der AufschluBsaure eine entsprechende 
Menge H 3P 0 4 zusetzen. (N. P. 48 702 vom 21/9. 1929, ausg. 24/11. 1930. Zus. zu 
N. P. 46 926; C. 1932. I. 3922.) D e e w s .

Emil Collett, Oslo, Herstellung eines Slkkstoff, Phospliorsćiure und K alk ent- 
Jialtenden Diingemittels, dad. gek., daB Mono- u./oder Diammonphosphat ais wesentlichen 
Bestandteil cnthaltende Stoffe mit Mengen von wenigstens 20% CaC03, bezogen auf 
das fertige Dungemittel, versetzt werden. —  Gegebenenfalls kann N H tN 0 3 zu der 
Mischung zugegeben werden. (N. P. 48 573 vom 1/6. 1928, ausg. 20/10. 1930.) D e e w s .

Theodore Whittelsey, Ringoes, V. St. A., Schutzschichłen fiir Acker- und Oarten- 
boden. Die yorzugsweise gegen den EinfluB des Sonnenlichtes zu schutzenden Flachen 
werden gleichzeitig m it oder nach der Besamung m it Faserstoffen, wie Papierabfall, u. 
bindend wirkenden u./o. wasserabweisenden Stoffen, wie Wasserglas, Harzemulsionen, 
Harzseifenlsgg., Latex u. dgl., bestreut bzw. bespriiht. Die Entw. der Feld- u. Garten- 
erzeugnisse wird nach Belieben geregelt, die von Unkraut unterdriiekt. (A. P. 1882 377 
yom 28/9. 1928, ausg. 11/10. 1932.) K u h l in g .

Union Chimięiue Belge (S. A.), Fungicid in  Pulverform, besonders zum Beizen 
yon Saatgut, bestehend aus Cu-Salzen, yorzugsweise bas. Kupfercarbonat, u. einem 
Zusatz von Alkalisilicofluoriden, gegebenenfalls mit Haftmitteln. Durch die Mischung 
der Cu-Salze mit den Silicofluoriden soli die fungieide Wrkg. der Einzelstoffe ungowóhn- 
licli gesteigert werden. (F. P. 723 754 yom 16/12. 1930, ausg. 14/4. 1932.) GEAGER.

Union Chimique Belge (S. A.), Fungicid zur Saatgutbeize, bestehend aus einem  
Alkalisilicofluorid, besonders Natriumsilicofluorid, allein oder in Mischung m it anderen 
Fungiciden an Stelle der im Hauptpatent angegebenen unl. Cu-Salze, z. B. Hg- oder 
As-Salze. (F. P. 40728 vom 27/12. 1930, ausg. 22/8. 1932. Zus. zu F. P. 723754; vgl. 
vorst. Ref.) Ge a g e e .

Franz Anton Soheffer, L eitfaden de r Chemie fiir Landw irte. Neubearb. von Gustay Stenkhoff. 
5. Aufl. H annoyer: Schaper 1932. (VI, 133 S.) gr. S°. M. 2.80.
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Im perial Agricultural Bureau, The M itsoherlich, W iessmann and N eubauer m ethods of
determ ining th e  n u trien t content of soils. London: H . M. S. O. 1932. 2 s. net.

VIII. M etallurgie. M etallograpłiie. M etallverarbeitung.
N. A. Ziegler, Uber die Sauerstofflóslichkeit im  festen Eisen. Nach einer Be- 

sprechung der einschliigigen Literatur uber die Loslichkeit von 0 2 im Stahl wird uber 
Verss. beriohtet, aus denen geschlossen wird, daB die 0 2-Loslichkeit bei Raumtemp. 
u. Tempp. bis 800° weniger ais 0,01% betragt, ferner daB die Loslichkeit bei 900° 
stark zuzunehmen beginnt u. ein Maximum von 0,10% bei 1000° erreieht. Durch 
die Ggw. von C im Stahl wird die O2-Loslichkeit sein- stark herabgesetzt. (Trans. 
Amer. Soc. Steel Treat. 30. 73— 96. Juli 1932. East Pittsburgh, Pa., Westinghouse 
Electric Mfg. Co.) E d e n s .

Everett L. Reed, Der EinflufS von Spezialelemenien au f den Kohle?istoffgehalt des 
Eisen-Kohlensloffeulektoids. Es wird der EinfluB von Ni, Mn, Cr, W, Mo, V, Si, Cu, 
Al, Co, Ti u. U  auf den C-Geh. des Fe—C-Eutektoids untersucht, u. zwar wird an 
Legierungen mit jeweils 0,16, 0,32, 0,59, 1,50% C u. steigendem Zusatz des unter - 
suchten Elements ermittelt, welche Legierungen untereutektoides, eutektoides u. iiber- 
eutektoides Gefiige aufweisen. Die Legierungen werden zweimal im Vakuum um- 
geschmolzen u. langsam durch das Umwandlungsgebiet abgekiihlt. Hartebestst. 
erganzen die Unterss., auBerdem wird festgestellt, in welchem MaBe die Legierungen 
zum Seigern neigen. Es zeigt sich, daB ubereutektoide Ni- u. Mn-Stahle martensit. 
sind, wahrend ubereutektoide Cr-, W -, Mn- u. V-Stahle zementit. sind. Die Reihen- 
folge der Spezialelemente auf die Verschiebung des eutektoiden Punktes im binaren 
System Fe—C ist V, Mn, Cr, Mo, W, Ni. Weiterhin wird gezeigt, daB Spezialelemente 
m it kub. raumzentriertem Gitter den eutektoiden Punkt naeh links verschieben, 
wahrend solche m it kub. flaehenzentriertem Gitter denselben, m it Ausnahme yon Ni, 
nach rechts yerschieben. Die Beziehung zwisclien der Verschiebung des eutektoiden 
Punktes u. der Eig. des betreffenden Elementes, das y-Gebiet zu erweitern oder ab- 
zuschniiren, wird erortert. —  Die Brinellharte der untereutektoiden, eutektoiden bzw. 
iibereutektoiden Stahle im gegossenen, gegliihten u. normalisierten Zustand wird 
ermittelt, auBerdem wird der EinfluB einer ,,Perlitgluhung“ auf dic Hartę u. das 
Gefiige der betreffenden Legierungen untersucht. SchlieBlich wird der EinfluB der 
Spezialelemente auf die Umwandlungspunkto bestimmt. Unterss. uber die Festig- 
keitseigg., Kerbzahigkeit u. Torsionsfahigkeit von Ni-, Cr- u. Mo-Stahlen amiahernd 
eutektoider Zus. erganzen die Verss. (Trans. Amer. Soo. Steel Treat. 20. 115—76. 
Aug. 1932. Pittsburgh, Pa., Am. Sheet Tin Platę Co.) E d e n s .

Or. Viani della Mirandola, Der Kohlensłoffuerlust durch Losen und durch direkłe 
Reduktion in  seiner absoluien und relalwen Bedeulung. Betrachtungen uber die Yer- 
hiiltnisse im Hoohofen. (Congr. int. Mines, Mćtallurgie, Gćol. appl. Sect. Metallurgie YI.
S.-Ber. 1930. 87— 93.) T ro m el .

Carl F . Joseph und A. L. Boegehold, Hochsiliciertes Roheisen fiir die Erzeugung 
von schmiedbarem Eisen. Das Eisen wird im Kupolofen erschmolzen, in der Pfanne 
ontschwefelt u. im elektr. Ofcn fertiggemacht. Zu seiner Herst. wird ein Silbereisen 
mit 9,5°/o Si u. 2,5% Mn verwandt. Gelegentlich zeigt das fertige Materiał nach 
96-std. Tempern schlechtere physiltal. Werte ais n., es ist nicht feinkórnig, sehwarz
u. seidig, sondern grobkórnig, grauweiB gesprenlcelt ohne seidigen Glanz. Dieser Fehler 
tritt auf, sobald Roheisen Verwendung findet, das bei mkr. Unters. weiBe Fleoke 
einos P-reiehen Bestandteils —  Steadit —  zeigt. Die Entstehung dieses fehlerhaften 
Roheisens ist nicht yóllig geldart, sie ist nicht vom P-Geh. abhiingig; in einem Falle 
konnte festgestellt werden, daB Zusatz von l° /0 eines Erzes m it 5,41% P, 8,74% Ti 
den Fehler yerursacht, teihviese scheint aueh der Gang des Hochofens yerantwortlich 
zu sein. (Trans. Amer. Foundrymen’s Ass. 3. 241— 65. Okt. 1932. Saginaw [Mich.], 
Detroit, Saginaw Malleable Iron Co. General Motors Research Lab.) Za p p n e e .

Horaee J. Young, Einige Gedanken uber Gupeisen: Mischungęn, Perlilprozefl, 
Warmebehandlung. Vf. behandelt einige Dinge von allgemeinem Interesse aus der 
GieBereiprasis: Herst. von GuBeisen bestimmter Zus. aus einem yorhandenen Lager 
von 4 yersehiedenen Roheisen, Eiscnschroit, Stahlschrott u. Ferromangan. Perlit. 
GuB unter Verwendung erhitzter Formen. Warmebehandlung von GuBeisen. (Trans. 
Amer. Foundrymen’s Ass. 3. 325— 43. Okt. 1932. London.) Za p p n e r .

XV. 1. 8
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T. L. Joseph und C. E. Wood, Der Siemens-Marlin-Ofen ais M illel zur liuck- 
gemnnung von Gu/Seisen aus Spdnen. Unter einer Decke von Sclilacko u. feinem Koks 
ist es moglich, GuBeisenspane im S I EM E N S-M a  RT IN - Ofen so einzuschmelzen, daB sie 
dirckt wieder vergossen werden kónnen. Die Operation kann so gefiihrt werden, daB 
entweder moglichst Weiner Yerlust an Si eintritt, oder weitgehend entsehwefelt wird. 
90% der Spiine lassen sieli in Porm von Metali zuriickgowinnen. (Trans. Amer. Foun- 
drymen’s Ass. 3. 266—72. Okt. 1932. Minneapolis, U. S. Bureau of Mines, North Cen
tral Expcriment Station.) Z a p p n e r .

A. V. Leun, Sandkonlrolle in  der SlahlgiefSerei. Ausfuhrlichere- Mitt. iiber die 
C. 1932. II. 3617 referierte Arbeit. (Trans. Amer. Foundrymen’s Ass. 3. 273— 88. 
Okt. 1932.) Za p p n e r .

Chu-Phay Yap, Die Oberflachenenergie von Eiscncarbid. (Vgl. C. 1932. I. 3217.) 
Dio theoret. Beziehungen zwischen TeilchengróBe u. Lóslichkeit werden rechner. ver- 
folgt u. Gleicliungen n. u. labile Lsgg. betreffend entwickelt. Die Anwendung dieser 
Gleichungen gibt eine Erklarung fiir die Differenzen zwischen den von verschiedenen 
Autoren angegebenen ^ Cm-Linien. Die Oberflachenenergie des Fe3C ist bei 20° 4900, 
bei 1136° 3800 Erg pro qcm. Eine theoret. Betrachtung der Stahlhartung zeigt, daB 
bei derselben die Oberflachenenergie des stark verteilten Fe3C eine hervorragende 
Bolle spielt. Die TeilchengróBe des Fe3C in Martensit wird zu 3—4 -10~7 cm ais Radius 
errcchnet, liegt also geradc unterhalb der mkr. Sichtbarkeit. Obertragung der ent- 
wickelten Gleichungen auf metali. Legierungen zeigt, daB die Oberflachenenergie der 
dispersen Phase die Hartung yerursacht. (Trans. Amer. Soc. Steel Treat. 20. 289 
bis 313. Okt. 1932. New York.) Za p p n e r .

George Barsky, Die Chemie geschmólzener Hartebader. Die Einw. gcschm. Harte- 
bader aus Stahl beruht auf einer Rk. zwischen Bad u. Stahloberflaclio unter Bldg. yon 
Fe3C in der Stahloberfliiche u. Diffusion desselben in dem Stahl. Die bei der Verwendung 
von NaCN móglichen Reaktionsgleichungen werden diskutiert u. durch Verss. der 
EinfluB von 0 2 u. 0 2-haltigen Verbb. gezeigt. Fiir ein Ca(CN)„-Bad wird folgende 
Rk.-Gleiehung angegeben: Ca(CN)2 3 Fe =  CaCN2 +  Fe3C. (Trans. Amer. Soc. 
Steel Treat. 20. 347—56. Okt. 1932. Linden, New jersey, Am. Cyanamid u. Che
mical Corporation.) Za p p n e r .

George M. Enos, Der Einflu/3 von beschleunigenden Zusdtzen auf Zementationsmitłel. 
Nach einer Besprechung der theoret. Grundlagen hinsichtlich des Einflusses beschleu- 
nigender ZusiŁtze auf die Wirksamkeit von Zementationsmitteln wird iiber Verss. mit 
einem Einsatzstahl mit 0,22% C berichtet, bei denen der EinfluB der yerschiedensten 
zum n. Zementationsmittel zugesetzten Substanzen, wio Carbonate u. Oxydc, ferner 
auch anderer in Frage kommender Materialien, auf den maximalen C-Geh., die Ein- 
satztiefe u. das Gefiige untersueht wird. Verss. in N 2-Atmosphare erganzen die Unterss. 
Der Mechanismus der C-Ubertragung wird besprochen. Es ergibt sich, daB dio be
schleunigenden Zusatze nicht Carbonate zu sein brauchen, falls nicht billige Kosten 
maBgebend sind. Die untersuehten Substanzen lassen sich einteilen in solche, welche 
die Zementation begiinstigen und solche, die yerzogernd wirken. Die Wrkgg. der 
einzelnen Substanzen sind tabellar. zusammengestellt. Erfolgt die Zementation in 
einer 0 2-freien Atmosphare, so sind nur solche Stoffe wirksam, die 0 2 abzugeben 
yermógcn. Beziehungen zwischen Wirksamkeit des Zusatzes u. dem period. System  
konnten nicht eindeutig aufgestellt werden. (Trans. Amer. Soc. Steel Treat. 20. 27—57. 
Juli 1932. Cincinnati, Ohio, Dep. Chem. Eng. Univ. Cincinnati.) E d e n s .

Wilber E. Harvey und Bradley Stoughton, Gefugeuntersuchungen iiber den 
Einflu/3 der Warmebehandlung auf ferritisches Zeilengefiige im  Stahl. Nach einer all
gemeinen Besprechung der Ursachen fiir das Auftreten von Ferritzeilen wird iiber 
Verss. an einem Stahl m it 0,20% C berichtet, die ergeben, daB die Ferritzeilen sich 
zumindest bei kleinen Proben durch yerschiedene Warmebehandlungen vóllig oder 
teilweise entfernen lassen. Langes Gliihen oberhalb Ae3 mit nachfolgendem Ab- 
schrecken u. Anlassen bringt die Ferritzeilen vollig zum Yerscliwinden, ebenso langes 
Gliihen iiber Ac3 mit nachfolgender Luftabkiihlung, wahrend langes Gliihen uber Ac3 
m it langsamer Ofenabkiihlung eine bedeutende Verbesserung des Gefiiges, aber kein 
yolliges Verschwinden der Ferritzeilen zur Folgę hat. (Trans. Amer. Soc. Steel Treat. 
20. 177— 92. Aug. 1932. Bethlehcm, Pa., Lehigh Univ.) E d e n s .

G. R. Brophy, D ie Kennzeichen der Verformung von Stahl unter Dauerbelastungen 
le i erhohten Temperaturen. Es wird iiber Verss. berichtet, an Hand von Torsionsverss. 
Belastung—Yerformungskun^en der yerschiedensten Stahle bei erhohten Tempp. auf-
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zuiiehmen. Es zeigt sieli, daB 3 Gruppen von Stilhlen sieli unterselieiden lasscn:
1. Stahle, bei denen ein stufenfórniiger Verlauf der untersuchten Kurven bereits bei 
Raumtemp. u. etwas erhóhten Tempp. auftritt, wahrend die Kurven erst bei noch 
hóheren Tempp. einen stetigen Verlauf aufweisen; 2. Stahle, die stetige Kurven bei 
Raumtemp. u. hohen Tempp. aufweisen u. nur bei mittleren Tempp. gestufte Kurven 
zeigen; 3. Stahle, bei denen bei allen Tempp. stetige Kurven auftreten. Der EinfluB 
der Warmebehandlung des Materials auf den Verlauf dieser Kurven, ferner von Vor- 
belastungen auf den Verlauf yon Zeit—Verf or inungskurven wird ebenfalls erortert. 
Vf. glaubt, daB- die Ersclieinungen des „Kriechens,, u. der „elast. Hysteresis“ sehr 
ahnlich sind, so daB sieh das Rrieclien bei Dauerverss. mathemat. aus Kurzzeitverss. 
errechnen lieBe. (Trans. Amer. Soc. Steel Treat. 20. 58—72. Juli 1932. Schenectady, 
N . Y., General Electric Co.) E d e n s .

H. H. Bleakney, Briichigkeit von Slahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt. Proben 
von untereutekt. Stalli werden zwischen Act u. Ae3 mit Temp.-Unterschieden von 25° 
von Probe zu Probe gehartet, mit dem Izodhammer auf Zahigkeit gepriift u. mkr. -unter 
suclit. Die Izodwerte steigen nicht, wie zu erwarten, mit der BRlNELLhiirte, sondern 
weisen etwa in der Mitte des Intervalls ein Minimum auf. Eine Erklarung fiir die beob- 
achteten Erscheinungen basiert hauptsachlich auf den yerschiedenen Abscheidungs- 
formen des Martensits. In gleicher Weise liiBt sieh die Briichigkeit im Einsatz ge- 
harteter Stahle erklaren, im Gegensatz zu den bisherigen Erklarungen, die auf der 
KorngróBe beruhten. Im zweiten Teil der Arbeit wird mit Hilfe der erhaltenen Besul- 
tate eine prakt. Methode des doppelten Hiirtens eingesetzter Stahle entwickelt. Aus 
dom Einsatz wird direkt abgehiirtct oder langsam abgekuhlt, neu erwarmt u. bei 870° 
gehartet. Zur zweiten Hartung werden die Teile auf 737° erhitzt, 5 Min. auf dieser 
Temp. gelassen u. dann in einem hóher erhitzten Ofen oder Bad mógliehst sehnell 
weiter erhitzt, bis die Einsatzschicht die zur Erlangung hóchster Hartę notwendige 
Temp. erreicht hat; Absehrecken erfolgt in k. W. (Trans. Amer. Soc. Steel Treat. 20. 
321— 46. Okt. 1932. Mines Branch, Canada. Department of Mines.) ZAPPNER.

Norman P. Goss, Vergleicliende Unłersuchung von Bessemer- und basischen 
Siemens-Martin-Slahldrahlen durcli Róntgenanalyse. In  gleicher Weise yorbeliandelte 
D ra lite von Be s s e m e r - u. SiEMENS-MARTIN-Stahl werden um  5— 15°/o herunter- 
gezogen u. gleicher W arm ebehandlung unterzogen. Róntgenspektroskop. Unters. vor 
der W arm ebehandlung erw eckt infolge der yerschiedenen KorngróBe des M aterials 
den E indruek, ais ob der BESSEMER-Stahl starkere K altbearbeitung erfahren hatte . 
N ach dem Anlassen zeigt die Róntgenanalyse, daB die Proben aus SlEMENS-MARTIN- 
Stalil viel leichter rekrystallisieren ais die Proben aus BESSEMER-Stahl. Der U nter- 
schied is t auf das Vorhandenscin erheblicher Verunreinigungen, besonders P , im 
BESSEMER-Stahl zuriickzufuhren. (Trans. Amer. Soe. Steel T reat. 20. 314—20. Okt.
1932. Youngstown, Ohio. Cold Metal Process Co.) Za p p n e r .

W. H. Wills und J. K. Findley, Herstellung, Eigcnschaften und Yerwendung von 
18—8-Ohromnićkdslahldraht. Nach einer allgemeinen Besprechung des Drahtziehens 
wird insbesondere iiber die Gesichtspunkto beim Zielien von Stahldraht aus nicht- 
rostendem Cr—Ni-Stahl mit 18% Cr u. 8% Ni berichtet. Die durch das Ziehen erziel- 
baren mechan. Eigg. werden aufgezalilt, ferner wird uber das Verh. der Dralite gegen 
chem. Agęnzien berichtet u. es wird auf die Yerwendung des gezogenen Materials ein- 
gegangen. (Trans. Amer. Soc. Steel Treat. 20. 97— 114. Aug. 1932. Dunkirk, N. Y., 
Ludlum Steel Co.) E d e n s .

M. Petinot, Vanadin bei der Slahhrzeugung. Herst., Verwendung u. mechan. 
Eigg. von Vanadinstahlen. (Congr. int. Blincs, Metallurgie, Geol. appl. Sect. Metallurgie
VI. S.-Ber. 1930. 103— 15. Vanadium Corp. of America.) T r o m e l .

C. H. Mathewson, E. Spire und C. H. Samans, Zerlegung des Eisen-Vanadin- 
Sauerstoff-Systems in  die binaren und ternaren Systeme, aus denen es zusammengesetzt 
ist. Die Systeme Fe— O u. Fe—V sind aus anderen Arbeiten bekannt. Das System  
V—O wird untersucht, zu diesem Zwecke werden brikettierte u. im Yakuum gesinterte 
Misehungen róntgenanalyt. gepriift; 4 oxyd. Verbb. werden festgestellt, FeO, FeV20,,, 
V20 3, V20 2. Hiervon ist der Fe-V-Spinel FeV:,04 erheblieh in Fe 1., so daB er wohl- 
ausgebildete Krystalle gibt. V20 3 u. V20 ,  sind in Fe absolut unl., so daB sio im Vakuum 
ais Tiegolmaterial benutzt werden kónnen. Folgende ternaren Systeme aus der Fe- 
Eclte des Konstitutionsdiagrammes werden kurz erortert: Fe—V—V20», Fe—V20 2—  
V20 3, Fe— V20 3—FcV„0.,, FeYnOj—FeO. Hervorzuheben ist das binare System  
FeO—FeV„0," mit einem Eutektikum 18 FeO, lF eV 20 4. Das niedrigste V-Oxyd war
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V j0 2, es hat ahnliche Krystallstruktur wie Fe O mit einem Parameterwert a„ =  4,08 A. 
(Trans. Amer. Soc. Steel Treat. 2 0 . 357—84. Okt. 1932. Yale Univ. Hammond Metal- 
lurgical Lab.) Z a p p n e r .

Ch. Bedel, Ober die Dichle des Fcrrosiliciuvis. Die D .D. der hierfiir besonders 
sorgfaltig hergestellten Ferrosilieiumlegierungen zeigen deutliebe Anderungen bei den 
Gemischen, die den Verbb. SiFe„ u. SiFe entsprechen. Bei der Bldg. von SiFe ist eine 
starkę Zunahme der Dichte zu verzeiehnen. (C. R. hebd. Sćanees Acad. Soi. 195. 
329—30. 25/7. 1932.) B r i l l .

J. de Bellefroid, Boslen von Zinkblenden. Vieille-3Iontagne-Prozep. Die aus dem 
Rostofcn austretenden Blenden werden m it wenig Koks yermiseht u. der Koks durch 
angesaugtc oder durohgoblasene Luft yerbrannt. Dadurch wird vollkommene Ent- 
schwefelung u. Sinterung der gerosteten Blenden erreicht, die sich ais sehr yorteilhaft 
bei der Weiterverarbeitung erwieson habon. (Congr. int. Mines, Metallurgie, Gćol. 
appl. Sect. Metallurgie YI. S.-Ber. 1930. 469—70.) T r o m e l .

Gerald Edmunds und M. L. Fuller, Ober eine Beziehung zwischen Krystallorien- 
tierung und Biegbarkeit einer geicalzien Zinklegierung. Vf. diskutiert fur yerschiedene 
Krystallorientierungen im gowalzten Bloch die Wahrscheinlichkeiten leichter Dehnung 
bzw. guter Biegbarkeit unter Zugrundelegung der fiir den Meehanismus der piast. 
Verformung yon Zn allgemein angenommenen Erklarung. Danach gibt es zwei Arten 
yon Orientierung, die der Deformation durch Biegung ungiinstig sind, namlich Lage 
der Basis in der Oberfliiche 1. parallcl oder 2. senkrecht zur Normalen der Biegungs- 
achse. Durch Biegeverss. in Verb. m it róntgenograph. Unters. der Oberflachenschichten 
wurde festgestellt, daB schlechte Biegbarkeit immer gefunden wird, wenn eine diinne 
Oberflachcnschicht die 1. Art ungiinstiger Orientierung aufweist u. diese Schicht eine 
Dicke von 0,0005 in. u. mohr erreicht. Eine Bestatigung dieser Beziehung zwischen 
Orientierung der Oberflachcnschicht u. Biegbarkeit ist darin zu sehen, daB nach Ab- 
atzen der Oberflachcnschicht andere (bessere) Werte fiir die Biegbarkeit erhalten werden. 
Fiir die bessere Biegbarkeit quer zur Walzriehtung ais in der Walzrichtung wird die 
Ursache in der Orientierung der unter der Oberfliiche liegenden Schichten gefunden. 
(Trans. Amer. Inst. Min. metallurg. Engr. Inst. Metals Diyis. 9 9 . 175—85. 1932. Palmer- 
ton, Pa., New Jersey Zinc Co.) H O n ig e r .

M. V. Schwarz, Die Anwendung des Polarisationsmikroskopes bei der Unlersuchung 
von Kupferlegierungen. Anweisung zum Gebraueh des Polarisationsmikroskops zur 
Unters. von Metallen. Unterschiede im Gefuge, auch Einsehlusse treten sehr viel 
deutlicher hervor. Hauptsaclilich kann man im polarisierten Licht die isotropen (regular 
krystallisierte) von den anisolropcn Krj'stallen untcrsclieiden. Zahlreiche Mikro- 
photographien, teilweiso auch Farbtafoln. (Z. Metallkunde 2 4 . 97— 103. 1932. 
Miinchen, Techn. Ilochsch.) T r ó JIEL.

U. Dehlinger und F. Mendl, Ober die Festigkeitseigenschaflen von jł'-Messing. 
Die Umwandlung yon p- in /?'-Messing besteht im tlbergang yon regelloser in yollkommen 
regelmaBige Verteilung der Cu- u. Zn-Atomc auf die Punkte des raumzentrierten 
Gitters. Bei den techn. iiblichen kurzeń Gliihzeiten bildet sich die regelmaBige Ver- 
teilung nicht yollkommen aus. Dieses wird erst durch stundenlanges Ausgluhen unter- 
halb dor bei 460° liegenden Umwandlungslinie P—/?' annahernd erreicht. Mit dieser 
Einordnung ins Gitter, die oline Gefugeanderung yerlauft, sind Festigkeitsabnahme u. 
Dehnungszunalime yerkniipft. Beide Anderungen wurden nach 24-std. Gliihen bei 430° 
beobaehtet. Aus den Vers.-Ergebnissen wurde geschlossen, daB den metaO. Verbb. 
eigentiinilich ist, daB ilir Gitter auch bei regelloser Atomyerteilung existcnzfahig ist, 
wenn auch nicht immer im thermodynani. Gleichgewicht. Ein Teil der Spródigkeit 
intermodiarer Phasen kónnte auf diesen Umstand zuruckzufiihren sein. Durch ge- 
eignete Wiirmebchandlung bei nicht zu hohen Tempp. kónnten die Festigkeitseigg. 
dieser Verbb. yerbessert werden. (Metallwirtsch., Metallwiss., Metalltechn. 1 1 . 424. 
29/7. 1932. Stuttgart, Kóntgenlab. an d. Techn. Hochsch., u. Finów [Mark], Hirscli, 
Kupfer- u. Messingwerko.) HUNIGER.

Edmund T. Richards, Zur Herstellung yon Hanganmessing. Zusammenfassende 
Darst., Besprechung der Zus. u. Verwendung. Wrkg. des Mn ais Desosydations- 
mittels, gleiehzeitig Yerbesserung der mechan. Eigg. EinfluB der in geringen Mengen 
yorliandenen Elemente, wie Fe, Al, Pb u. Sn. (Metallborse 2 2 . 1357— 58. 1389— 90. 
29/10. 1932.) T r o m e l .

Francis W. Rowe, Ursache und Wirkung beim Bronzegup. Die Halfte der Fehl- 
ergebnisse beim BronzegieBen sind auf das unrichtige Schmelzen zuruckzufiihren, bei
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dcm Gase zu weitgekend auf das Schmelzgut einwirken, so daB auch nachtriiglichc 
Bchandlung mit Desoxydationsmitteln keine ausreichende Abliilfe mehr schaffen kann. 
Die Schmelzzeit muB auf ein Minimum beschrankt werden. Um dies zu erreiehen, 
sollen Tiegel von móglichst groBer Warmokapazitat bcnutzt werden, die vor dcm 
Chargieren auf ca. 1300—1350° yorerhitzt werden. Da nicht nur Luftgase (0 2 u. N2), 
sondern auch reduzierende Ofengase (CO u. H 2) absorbiert werden, ist man heute 
geneigt, eino schwach oxydierende Atmosphiire zu bevorzugen. Ein zweiter wiehtiger 
Punkt ist die richtige Abkiihlung, iiber die sich jedoch allgemeine Regeln nicht geben 
lassen. Der Grad der Abkiihlung regelt die KomgróBe u. damit die physikal. Eigg. 
des fertigen Gusses, ferner hangt yon ihm die Verteilung der Lunker im GuBstiick bzw. 
ihre Sammlung im yerlorencn Kopf ab. Es ist selbstyerstiindlich, daB unter sonst 
gleichen Bedingungen der Grad der Abkiihlung auch eine Funktion der M. ist. Dio 
Dieke schwankt zwischen 7,80 u. 8,85, wobei die ausgewertet schlcchtosten Ergebnisse 
dennoch keine sichtbare Porosiat aufweisen. Es wird noch auf die Wrkg. von Ver- 
unreinigungen wie Al, Sb u. besonders S hingewiesen. (Metal Ind., London 41. 413— 16. 
Foundry Trade J. 47. 282— 83. 1932.) T r a p p .

N. B. Pilling und T. E . Kihlgren, Gupeujenschaflen von NicJcelbronzen. (Vgl.
C. 1931. II. 2381). Bronzen verschiedener Zus. mit Ni-Geh. bis 3% werden auf ihre 
gieBtechn. Eigg. in Abhangigkeit yom Ni-Geh. untersucht. Obgleieh Ni-Zusatz den
F. der Legierungen erhóht, werden dieselben dadureh meist leichtfliissiger; die Korn- 
gróBe wird bis zu 50°/o verkleinert u. der Bereieh der geeigneten GieBtemp. wird 
erweitert. Ni-Zusatze der angegebenen GróBenordnung beeinflussen die Schrumpfung 
von Bronzen nicht, jedoch wird teilweise die Porositat yerringert. (Trans. Amer. 
Foundrymen’s Ass. 3. 289—309. Okt. 1932. Bayonne [N. J .] Laboratory International 
Niekel Co., Inc.) ‘ Z a p p n e r .

B. Blumenthal, Uber Blei-Zinnbronzen, ihre Konstilution, ihre Eignung und 
Verwendung ais hochbeanspruchle Lagermelalle. Es werden das Zustandsdiagramm des 
Systems Cu— Sn—Pb u. die verschiedenen Verff. zur Unters. der Mischungsliicke 
diskutiert. Die Eig. der im Gebiet der Mischungsliicke im fl. Zustande gelegenen 
Legierungen, bei geniigend hoher Temp. ein heterogenes, nur langsam auseinander- 
flieBendes Gemenge von Pb-Trópfchen in der Cu-Schmelze zu bilden, maoht ihre techn. 
Anwendung grundsiitzlich móglich. Trotz dieser grundsatzliehen Mógliehkeit sind 
Pb-Sn-Bronzen mit entspreehend hohem Pb-Geh. bisher nicht yerwendet worden. 
Die im amerikan. Eisenbahnbau ais Lagermotalle yerwendeten Pb-Bronzen liegen fast 
samtlieh auBerhalb der Mischungsliicke im fl. Zustand. —  Es werden die Gesichts- 
punkte fur die Auswahl von Lagermetallen aufgefiihrt. (Metallwirtseh., Metallwiss., 
Metalltechn. 11. 360— 62. 24/6. 1932. Berlin-Dahlem.) H u n i g e r .

M. Ballay, Die Anwendungen von Nickel in  den elektrischen Industrien. Zusammen- 
fassender Berieht. Behandelt werden: elektr. Widerstand yon Niekellegierungen, An
wendung ais Heizwiderstande u. Rheostaten; magnet. Legierungen, besonders mit 
hoher Permeabilitat fiir Zwecke der Naehriehtentechnik; Therm oelemente; Nickel- 
stahle ais Konstruktionselemente bei elektr. Masohinen u. alkal. Akkumulatoren. 
(Congr. int. Mines, Metallurgie, Geol. appl. Sect. Metallurgie VI. S.-Ber. 1930. 471 
bis 492.) T r o m e l .

M. van de Putte, Versuche iiber Flolation von Quecksilbererzen. Oberblick iiber 
die Verff. zur Gewinnung des Quecksilbers. Im allgemeinen ist ein direkter RóstprozeB 
am yorteilhaftesten. Nur bei besonderen Umstanden erscheint es nótig, erst eine An
reicherung des Erzes vorzunehmen. Es wird ein Vork. untersucht, das hauptsachlich 
B aS 04 m it ca. 1,5% HgS enthalt u. das beim Erwarmen zu einem sehr feinen Pulver 
zerfallt. Dadureh entstehen Schwierigkeiten beim Rósten. Die durchgefiihrten 
Flotationsyerss. zeigen, daB es móglich ist, das Quecksilber weitgehend anzureichem. 
Dadureh wird dann die Weiteryerarbeitung ermóglieht. Anwendung von Flotation 
in einer Jline in den Vereinigten Staaten bei Aufarbeitung von alten Riickstanden 
wird beschrieben. (Congr. int. Mines, Metallurgie, Geol. appl. Sect. Metallurgie VI.
S.-Ber. 1930. 465— 67.) T r o m e l .

M. J. Suhr, D ie Warmebehandlung ist unerl&piich bei Aluminium und seinen
Legierungen. (Congr. int. Mines, Metallurgie, Geol. appl. Sect. Metallurgie VI. S.-Ber.
1930. 593— 98.) T r o m e l .

Jean Matter, Bemerkungen iiber das Gluhen und Hdrlen von Duraluminium. 
Beobachtungen iiber den EinfluB der Abkiihlungsgesehwindigkeit auf die charakterist.
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mechan. Eigg. (Congr. int. Mines, Metallurgie, Geol. appl. Sect. Mćtallurgio VI. S.-Ber.
1930. 591— 92. Paris, Soc. du Duralumin.) T r o m e l .

M. K oenig , Leichtmetallegierungen ais Baustoffe in  der Maschinenindustrie. Be- 
sprechung der wiehtigsten Eigg. der walz- u. schmiedbaren Leichtmetallegierungen, 
liauptsachlich vom Standpunkt des Bereehnungs- u. Konstruktionsingenieurs. (Congr. 
int. Mines, Mćtallurgio, Geol. appl. Sect. Metallurgie VI. S.-Ber. 1930. 561— 73.) Tr.

H . A . Slom an, Unlersuchungen iiber Beryllium. Berylliummetall in einer Rein- 
lieit yon ca. 99,5% ist sehr spróde. Es wird yermutot, daB es mit zunehmender Reinheit 
duktiler wird. Die Verunreinigungen bestehen aus Aluminium, Silicium, Kohlenstoff, 
Sauerstoff u. Stickstoff u. lcommen teils aus dem Tiegelmatcrial u. den Elektroden, 
teils aus der Luft. Eine einwandfreie Best.-Methode des Sauerstoffes ist bis jetzt noch 
nicht bekannt. Al liiBt sich mkr. nicht ermitteln. Es besitzt eino ziemliche Loslielikeit 
in Be-Metall. Geringe Gehh. an Al seheinen die Eigg. des Motalles nicht zu beein- 
flussen. Es konnte durch Zugabe yon Si zu Be gezeigt werden, daB Si sclion in geringen 
Mengen sich aussckeidet u. mkr. erkennbar wird, wobei die Frage offen bleibt, ob es 
sich um Si oder ein Silicid handelt. Es ist wahrscheinlich, daB dio Ausscheidung aus 
metali. Si besteht, entsprecliend dem Analysenergebnis des Be-Ruekstandes nach Auf- 
sehluB mit HC). Das Róntgenogramm zeigt Be2C u. Si-Metall. Diese Si-Ausscheidungen 
bleiben auch bei Tempp. bis nahe am F. bestehen, so daB die Loslielikeit des Bo fiir Si 
jedenfalls nur selir gering ist. C scheint nur in Carbidform Bc2C anwesend zu sein u. 
kommt durch die Elektroden ins Metali. Mkr. zeigt sich das Carbid in Form yon 
braunen oder grauen Krystallen oder Dendriten. Durch Sehmelzen sammelt sich das 
Carbid am Boden des Tiegels an, wodurch sich eino Reinigung des Metallcs von C 
erzielen laBt. Wie alle hoch erschmolzenen Carbide ist das Be2C sehr hart. Es konnte 
chem.-analyt. u. rontgenograph. identifiziert werden. Fe zeigt sich im mkr. Bild ais 
Ausscheidung, wobei dio Frage offen bleibt, ob es sich um eino Fe-Be-Verb., um Fe 
selbst oder um ein Eutektikum handelt. Bei hoherer Temp. yerschwindet diese Aus
scheidung, so daB eine gewisso Loslielikeit in Be angenommen worden kann. Ober 
die N-Bindung u. seino Siclitbarwerdung im mkr. Bilde besteht noch keine Siekerheit. 
Es kann zunachst noch nicht gesagt werden, weloho dieser Verunreinigungen yorzugs- 
weiso die Bruchigkeit des Be-Metalles herbeifiihrt. Beim Auflosen des Be-Metalles in 
ganz verd. HC1 blieb zusammen mit Be2C das Be/BeO-Eutektikum zuriick, das 0,32 
des Gesamt-Bo ausmaehte. Eino nochmaligc Best. des F. ergab 2 H altepunkte: 
1281° ( ±  2) u. 1265°. Der letztere diirfte ais E. des Eutektikums aufgefaBt werden. 
Die Spródigkcit des Be wird auf das Vorhandenseiri einer eutekt. Ausscheidung zuruck
zufuhren sein. Vornahme der Elektrolyse unter C 02 fiihrto nach der Gleichung Bo +  
C 02 =  BeO -f- CO zu keinem BeO-freien Metali. Aus BeO-Tiegeln scheint Be-Metall 
kein BeO zu losen, dagegen sind deutlich mit A120 3, MgO u. T h 02 die entspreehenden 
Red.-Rkk. nachzuweisen, dic Veranlassung zur Bldg. des Eutektikums Be/BeO geben. 
Durch mehrfaehes Erhitzen im Vakuum auf 900° wird der Oxydgeli. nicht herabgesetzt, 
aber es tritt eino andere Verteilung des Eutektikums u. Weehsel in der Brinellharte auf, 
so daB dadurch der yermuteto Zusammenhang erwiesen ist. Eine von anderer Seito 
yermutete Allotropie konnte mit Sicherheit nicht festgestellt werden. (Metal Ind., 
London 41. 369— 72. 14/10. 1932. 417— 18. 28/10. 1932.) T r a p p .

L śon  G uillet, Einige wichlige Fortschritte in  den Eigenschaflcn und der Behandlung 
der Legierungen. Bericht iiber die Entw. der letzten Jahre. Behandelt werden Spezial- 
stahle, wie Baustahlo m it Si, Cr u. Cu; die Stahle mit besonderen Eigg. bei erhóhten 
Tempp., die Aluminiumstahle zur Nitrierung, die oxydationsbestandigen Stahle, die 
Jlanganhartstahle fiir Miihlen, Schnelldrehstalile. AuBerdoin dio SpezialguBeisen u. 
die Legierungen von Kupfer, Nickel u. Aluminium. (Congr. int. Mines, Metallurgie, 
Geol. appl. Sect. Metallurgie VI. S.-Ber. 1930. 507— 23. Paris, £cole Centrale des Arts 
et Manufactures.) T r o m e l .

L. L osk iew icz, Einige Ergebnisse von Zementalionsversuchen bei Cu— Be, Cu—Si, 
Ag-Si, Ag-Be, Au-Be, A u-Si. Eingehende metallograph. Unterss. Im System Cu-Be 
stimmen die Ergebnisse m it dem Gleichgewichtsdiagramm iiberein. Im System Cu-Si 
wird ein abgeandertes Diagramm yorgesclilagen. In den Systemen Ag-Be u. Ag-Si 
wird Misehbarkeit auf der Seite des Ag naehgewiesen, die schon friiher yermutet worden 
ist. Das Gleichgewichtsdiagramm fiir Au-Be wird ais eutekt. m it geringer Misehbarkeit 
des Au m it Be angenommen. Im System Au-Si ist dio Annahme von Misehbarkeit 
auf der Seite des Au nótig. Weitere Beobachtungen, die im einzelnen besprochen 
werden, weisen darauf liin, daB diese letzten Systeme nicht einfach sind. Zur Hartc-
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bcst. an den Zementationsproben wird ein abgeiinderter App. „Le Grix“ benutzt, 
dessen IConstruktion besclirioben w d .  t)ber die Zemontation yon Cu, Ag u. Au mit 
B werden einige Beobaclitungen mitgeteilt. (Congr. int. Mćtallurgie, Geol. appl. Sect. 
Metallurgie VI. S.-Ber. 1930. 535— 45. Krakau, Ecole Supćrieur des Mines.) T r o m e l .

James Osborn Lord, Gefiigeaufnahmen geringer V er gro [Ser mig. Es wird die Ap- 
paratur u. das Yerf. zur Herst. von Gefiigeaufnahmen mit 1— 20-facher Vergról3erung 
eingehend beschrieben, wobei insbesondere auf die theoret. opt. Grundlagen naher 
eingegangen wird. Hierbei werden 3 yerschicdene Móglichkeiten unterschieden, erstens 
das Photographieren von polierten Oborflaehen bei vertikaler Beleuehtung, zweitens 
das Aufnehmen yon raulien Oberfliiehen ohne besondere Reliefwrkg. u. drittens sehr 
rauhe Oborflaehen mit Reliefwrkg. (Trans. Amor. Soc. Steel Troat. 2 0 . 1— 26. Juli 1932. 
Columbus, Ohio, Ohio State Uniy.) E d e n s .

W. Kuntze, Die Metliodik der teclmischen Kohasionsermitlelung. Vf. behandelt 
die Prinzipien u. die formclmaBige Entw. des Trennfestigkeitsbegriffs u. die Priifungs- 
normen. Der gesetzmaBige Zusammenhang von Gleiten u. Trennen im raumliehen 
Spannungszustand bildet die Grundlage des Trennfestigkeitsbegriffs u. seiner Er- 
mittelung. Der ungleichmaBige KraftfluB bewirkt Storungen, die das „EinreiBen", 
die zeitlieh aufeinanderfolgende Lsg. der Stoffbindungen begunstigen. Beide Wrkgg. er- 
geben das Gesamtbild der Verhaltnissc der Workstoffe im raumliehen Spannungszustand 
u. werden m it der Kohasionspriifmethodo festgehalten. Der Kerbzugvers. ist ein Symbol 
fiir die Auswrkgg. eines heterogenen Krystallgefiiges im Vielkrystall auf Verformungs- u. 
Festigkeitseigg. Begriffe der klass. meohan. Werkstoffprufung, wio Formbarkeit, Ver- 
festigung, Ermudung, innere Spannungen, Sehlagfestigkeit, stehen in enger Beziehung 
zur Koliasionspriifung. (Metallwirtseh., Metallwiss., Motalltechn. 1 1 . 343— 47. 17/6.1932. 
Berlin-Dahlom, Staatl. Materialpriifungsamt.) HUNIGER.

Hugh 0 ’Neill und Hubert Greenwood, Beobachtungen iiber den FlieBdruck von 
gegliihten Melallen. Der FlieBdruck bei Raumtemp. wird definiert ais der Druck, unter 
dem ein belasteter Stempel kontinuierlich in einen Błock eines duktilen Metalles ein- 
dringt. Hartepriifungen einer teilweise durchsehlagenen Probe ergeben, daB die starkst 
beanspruehte Zone ais Index fiir die Kugelhiirte nach M e y e r  den Wert n =  2,0 hat u. 
einen Kerbwiderstand gleich dem halben FlieBdruck. Der FlieBdruck kann daher fur 
ein gegebenes Materiał bestimmt werden mittels Kerb- oder Kugelharteprufung nach 
Kaltbearbeitung auf das groBtmógliche MaB, z. B. nach dem Walzen. Der Mindest- 
druck, unter dem ein Metali unter bestiminten Bedingungen durch eine Diise flieBt, 
ist gleich dem FlieBdruck u. in grober Anniiherung gleich dem doppelten der B r i n e l l -  
Hartezahl des ausgegluhten Metalles. (Giiltig fur iNIetalle mit 3— 130 Brinell.) Es liegt 
nahe, die Bedingungen fiir die krit. Plastizitat im Druekvers. nach T r e sc a , K ick , 
Con u. a. in Beziehung zu bringen zu den Bedingungen beginnender Einschniirung im 
Zugvers. Der Druck, der T r e s c a s  „fluidity" entspricht, kommt ungefahr der Hóchst- 
last im Zugyers. gleich u. betragt etwa 1/3 des FlieBdruckes. Es werden so die ver- 
sehiedenen Unters.-Arton, Druck-, Zug-, Kerb- u. Schlagyers., in Beziehung zum FlieB
druck gebracht. Unterss. an ausgegluhten Drahten ergeben, daB die fiir 20% Quer- 
schnittsyerminderung notige Mindestkraft groBenordnungsmaBig dem FlieBdruck 
gleich ist. (J. Inst. Metals 48. 47— 66. 1932. Manchester, Uniy.) H u n ig e r .

Guichard, Clausmann und Bilion, Die Veranderungen der Hartę bei einigen 
Melallen und Legierungen in  Abliiingigkeit von der Kaltverformung. Best. der Brinell- 
harte wahrend des Kaltwalzens in Abhangigkeit von Walzgrad bei Nickel, Kupfer, 
Aluminium, Silber, dereń Legierungen miteinander u. Bronze. Zu Beginn der 
Verformung wachst die Hartę im allgemeinen sehr rasch, um dann bei hóheren Walz- 
graden nur noch langsam zuzunehmen. Die Existenz eines Grenzwertes ist wahr- 
scheinlich. Um ihn zu erreichen, diirften Diekenabnahmen von uber 80°/o notig sein. 
Die yerschiedcnen Metalle verhalten sich nicht alle gleichmaBig. Die Kurven fiir 
Aluminiumbronze u. fur Silber-Kupferlegierung steigen nicht so rasch zu Beginn u. 
erreichen nur schwierig einen Grenzwert. Die Hiirtung scheint nur abhangig zu sein 
von der Verformung, andere Faktoren spielon keine Rollo. Anwendung der Ergebnisse 
auf die Verhaltnisse beim Geldpragen. (Congr. int. Mines, Metallurgie, Geol. appl. 
Sect. Metallurgie VI. S.-Ber. 1930. 527—32.) T r o m e l .

Guichard, Clausmann und Bilion, Der EinfluP des Ausgangszustandes auf die 
Veranderungen der Harle durch Kaltverformung bei einigen Melallen und Legierungen. 
(Vgl. yorst. Ref.) EinfluB der der Kaltyerformung yorausgohendon Warmebehandlung.
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(Congr. int. Mincs, Metallurgie, Geol. appl. Sect. Metallurgie VI. S.-Ber. 1930. 533 
bis 534.) T r o m e l .

N. P. Goss, Rontgenspeklroskopische Unłersuchungen zeigen Spannungen in  
Metallen. AUgemeine Betrachtungen ii ber die Anwendbarkeit der Róntgenspektro- 
skopie. (Metal Progi’. 22. Kr. 5. 48—51. Nov. 1932. Youngstown [Ohio], Cold Metal 
Proccss Co.) Za p p n e r .

Otto FeuBner, Zur Fragc der AussclieidungsMrtung (Au-shdrtung). Vf. entwiekelt 
eine Hypothese iiber das Zustandekommen der Aushartung anknupfcnd an die Tat- 
saclie, daB im Falle Pd u. IŁ, die Aufnahme des H 2 die Ursache der Hartesteigerung, 
seiue dauernde Anwesenheit aber n i c h t  erforderlich ist. Vielmehr findet offenbar 
bei der Aufnahme u. Abgabe des H 2 eine Diffusion durch das Pd-Gittor statt u. diese 
Diffusion ist m it Zwangseinfliissen auf das Gitter yerbunden, die mit Hartesteigerung 
verkniipft sind. Bei aushartbaren Legierungen, die nach schnellem Abkiihlen dio 
Neigung haben, dio iiberschussig aufgenommene Menge des Zusatzes auszuselieiden, 
soli dieser Zusatzstoff im Grundstoff zunachst herumirren. Erst wenn an einzelnen 
Stellen Konglomerato des Zusatzes entstanden sind, liegen Sammclpunkte fiir das 
iiberschiissigc Materiał vor. Das Herumirren bis zum Eintreffen auf diesen Sammel- 
pliitzen hat almliehe Deformationen u. Zwangszustande des Gitters zur Folgę wie dic 
Diffusion des H2 im Pd. Die Folgę ist ointretende Hartung. —  Bei der Vergiitung 
wird die Differenz zweier Vorgange gemessen. Diese Vorgange sind die die Hartę 
steigernde Diffusion u. die die Hartę aufhebende Rekrystallisation oder Krystall- 
crholung. Jo nach dem t)berwiegen der einen oder anderen Rk. werden qualitativ 
sehr Terschiedene Ablaufe beobachtet. Fur techn. Zweeke lassen sich liieraus gewisso 
Richtlinien gewinnen, die zu besonders starker Vergiitung fiihren. (Metallwirtsch., 
Metallwiss., Metallteehn. 1 1 . 450—51. 12/8. 1932. Hanau, Physikal. Lab. d. Firma 
W. C. Heraeus.) ' H u n i g e r .

W. Jung-Konig, W. Linicus und G. Sachs, Vcrsuche iiber Rohrziehen. Es werden 
der EinfluB der Dusenausbldg. u. der Querschnittsabnahme in einem Zuge auf den 
Kraftbedarf u. die Eigg. nach dem Ziehen untersucht u. die Grofle der Reckspannungen 
festgestellt. (Metallwirtsch., Metallwiss., Metallteehn. 1 1 . 395— 401. 15/7. 1932. 
Frankfurt a. M., Metall-Lab. d. Metallges. A.-G.) H u n i g e r .

J. A. M. van Liempt, Die Herstellung von nalitlosen Roliren aus hochschtnelzenden 
Stoffen. Durch therm. Zers. aus gasfórmigen Verbb. wird das liochschm. Metali auf 
ein Kernmetall niedergeschlagen, das nachlier durch chem. Auflsg. entfernt wird. 
Ais Beispiel wird angefuhrt: Aufwaclisen von W aus WC1„ auf Mo; zum Auflósen des 
Mo-Kernes eignet sich am besten ein Gemisch von 85 Vol.-%  H N 0 3 (1,41) u. 15 Vol.-°/0 
H 2S 0 4 (1,84) bei 90°. Ais Grenzen fiir die Abmessungen der nach dem Verf. erhaltliehen 
Rohren werden angegeben: 12 mm Durchmesser, 35 cm Lange, 1 mm Wandstarke 
einerseits u. 1 mm Durchmesser, 3 cm Lange, 0,1 mm Wandstarke andererseits. Die 
erhaltenen Róhrchen haben cin spezif. Gewieht von 19,22 ±  0,15%; sie sind bei Zim- 
mertemp. vakuumdicht. —  Durch Anwendung eines Mo-Einkrystallstabes ais Kern 
werden Einkrystallrohrchen erhalten. Sehr diinne Róhrchen werden hergestellt durch 
Aufwachsenlasscn bei niedriger Temp. (aus WC16 +  H2) auf Cu u. Ausschmelzen des Cu 
oder durch Aufpraparicren auf eine Mo-Wcndel. Derartige Róhrchen sind einiger- 
maBcn duktil. Mo Draht mit nicht zu starker W-Aufwaclisschicht laBt sich (allerdings 
m it groBen Scliwicrigkeitcn) ziehen, so daB man auf diese Weisc gezogene Róhrchen 
herstellen kann. —  Zum SchluB wird noch ein Verf. zur Demonstration der Faser- 
struktur von gezogenen Drahtcn beschrieben. (Metallwirtsch., Metallwiss., Metallteehn. 
1 1 . 357— 59. 1932. Eindhoven [Holland], Phys. chem. Lab. d. N. V. Philips Gloei- 
lampcnfabrieken.) HUNIGER.

F. R. Hensel und W. A. Maddox, Euiflufl eines parallel zum Lichtbogen ver- 
laufenclen magnetischai Feldes auf die Schweipung. Die obere Strom- u. Materialzufiih- 
rung einer automat. SchweiBmaschinc wurde ais Elektromagnet ausgcbildet u. durch 
Beschicken derSpule mitGleich- oder Wechselstromverschiedencr Starkę wurden magnet. 
Felder wechsehider Intensitat erzeugt. Der Lichtbogen wird durch Gleich- u. Wechsel- 
stromfclder weitgehend beeinfluBt, so daB sich durcli Anwendung derselben der Ab- 
scheidungseffekt (Gewichtszunahme des SchwciBstiickes dividiert durch Gewieht des 
yerbrauchten Elektrodenmatcrials) yerandert. Ausbreitung u. Tiefeindringimg beein- 
flussen nur Gleichstromfelder, Ausbreitung positiy u. Eindringung negatiy. N 2-Ab
sorption ist bei Gleichstromfeldern gróBer ais bei Wechselstromfeldern. Die clektr.
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Eigg. des Bogons werden durch magnet. Felder nur unwesentlićh yerandert. (J. Amer. 
Weld. Soc. 11. Nr. 10. 5—9. Okt. 1932. Westinghouse Elec. and Mfg. Co.) Z a p p n e r .

E. Jimeno und I. Grifoll, Eine physikalisch-chemiscJie Beizmethode. Bei gewohn- 
lioher Temp. iibersteigt die Lósungsgeschwindigkeit yon Fe20 3 mit anhangendem Fe in 
HoSO^ weit die Summę der Losungsgeschwindigkeiten yon Fe20 3 u. Fe allein. Die 
letzteren nehmen m it steigender Temp. rasch zu, um scklieBIick die erstere zu iiber- 
schreitcii. Analog verhalt sich der Saureverbrauch dureh Fe20 3 u. Fe. Vff. untersuchen 
das Verh. von Fe20 3, Fe20 3 +  Fe u. Fe gegeniiber H 2S 0 4 yerschiedener Konz. u. den 
Einflufl yerschiedener Verzogerungsmittel, die eińe Saureersparnis yon 30 bis 50°/o 
durch Zuriickdrangung der Auflósung von Fe ermoglichen; besonders wirksam sind 
Pyridin, Furfurol, RuB, Gelatine, Tannin, Anihn u. o-Toluidin. —  Vff. schlagen fol- 
gende Beizmethode yor: die zu reinigenden Fe-Stucke werden mit verd. Saure in 
Ggw. von Verzogerern yorbehandelt. Hierdurch wird es ermóglicht, dic anschlieBendc 
elektrolyt. Beizung m it konz. H 2S0., unter Verwendung der zu reinigenden Stiicke ais 
Elektrode in der Kalte yorzunehmen u. innerhalb 2—3 Min. eino yollstandige Rcini- 
gung zu erzielen. Dor Saurevcrbrauch ist gering, da dic konz. Saure kein Oxyd lóst. 
Die Sohnelligkeit u. der geringe Saureverbraueh stellen einen Vorteil des Verf. gegen- 
iiber der Arbeitsweise von M a n t e l l  (C. 1932. I. 1147) dar. (An. Soc. espaii. Fisica 
Quim. 30. 794— 806. Sept./Okt. 1932. Barcelona, Uniy., Metallograph. Lab.) R. K . M.

H. Krause, Beizen fiir  Nickel und Nickellegierungen. Einige Rezepte aus der 
Praxis. (Apparatebau 44. 155—56. 11/11. 1932.) Za p p n e r .

— , Der Wirkungsgrad beim, Sandstralilblasen. Die wesentlichste Eig. am Geblase- 
sand ist seine Schneidfahigkeit. Diese wird bestimmt durch den Gewichtsyerlust, 
den in der Kugelmuhle Flintsteine beim Mahlen m it Sand innerhalb einer bestimmten 
Zeit erleiden. (Iron Steel Canada 15. 96— 98. Aug. 1932.) H u n i g e r .

Rudolf Vondrafiek, Bestimmung der Dicke und der Qualitat der Schutzschichten 
bei galtanisch beliandeltem Eisen. Die Best. der Schnelligkeit der Auflósung der galyan. 
Uberzuge in yerd. Sauren durch Messung des Vol. des entwickelten Wasserstoffs schcint 
sehr geeignet zu sein, um die Dicke u. Homogenitat der Schutzschicht zu sehiitzen. 
Die Einzelheiten des Verf. werden besprochen u. die Ergebnisse mit denen der bis- 
herigen Methoden yerglichen. (Congr. int. Mines, Metalłurgie, Geol. appl. Seet. Metalłurgie 
VI. S.-Bcr. 1930. 547— 53. Brno, Fcole Polytechniąue.) T r o m e l .

Ed. de Winiwarter und J. Orban, Bestimmung einiger charakteristischer Eigen- 
schaften eines Harlverchromungsbades. (Congr. int. Mines, Metalłurgie, Geol. appl. 
Seet. Metalłurgie VI. S.-Ber. 1930. 555— 60. —  C. 1932. T. 282.) T r o m e l .

M. De Kay Thompson und F. C. Jeleń, Verchromen von Zink. Der EinfluB 
yerschiedener Zwischenschichten auf die Haltbarkeit der Cr-t)berziige wird untersueht. 
Ais korrodierende F l. dient 20%ig. NaCl-Lsg. Die Lebensdauer wird nach dem Augen- 
schein festgestellt. Sie ist der Dicke der Ni-Schicht proportional u. yon der Dicke 
der Cr-Schicht bis zu einer Grenze von 0,00034 cm unabhangig. Ni, das aus dem 
„Citratbade“ abgeschieden wurde, gewahrt besseren Schutz ais aus dcm „Sulfatbade“ 
abgeschiedenes. Eine Verchromung auf Cu, das von Zn durcli eine diinne Ni-Schicht 
getrennt ist, hiilt nicht so lange wie eino Verchromung auf N i derselben Dicke. Mit Cu 
ais Unterlagsmetall ist die Lebensdauer der Verchromung yon der Dicke des Cr-tlber- 
zuges abhiingig. — Eine Ni-Cu-Schicht ist 2—3-mal so wirksam ais Ni derselben 
Dickc allein. Sn- u. Cd-Zwischenschichten bewahren sich nicht u. auch Cr, direkt auf Zn 
niedergeschlagen, gibt nicht geniigenden Schutz. Vorher yemickeltes Zn nimmt haufig 
Cr nicht an. Diese Schwieriglceit kann dadurch behoben werden, daB man yor der 
Verchromung 30 Min. in sd. W. erhitzt. (Trans, electrochem. Soc. 63. 8 Seiten. 1932. 
Cambridge, Mass., Inst. of Techn. Sep.) K u t z e l n ig g .

A. W. Hothersall, Das Ilaften ton elektrolytisch abgeschiedenem Nickel au f Messing. 
Es sollte untersueht werden, wie polierte Messingoberflachen zu behandeln sind, damit 
ein moglichst hoher Grad yon Haftfestigkeit erreicht wird, ohne daB die Politur Schaden 
leidet. Zur Best. der Haftfestigkeit werden ąualitatiye Proben (Ablósen des t)ber- 
zuges mit einem MeiBel) u. quantitative Proben (nach O l l a r d ) vorgenommen. Mit 
grobem Schmirgelleinen abgeriebene Messingproben geben so schlecht haftende tjber- 
ziige, daB diese mit dem Finger abgczogen werden kónnen, fein abgeschmirgelte eine 
maBige Haftfestigkeit. Bei der Haftfestigkeitsprobe tritt die Trennung niemals an der 
Grenzfliiche Ni—Messing ein, sondern an der Nickelschicht haftet stets ein diinner 
Messingfilm, dessen Dicke zu 1,3— 4,5 -10~4 bestimmt wurde. —  2-std. Erwarmen der 
yernickelten Proben yermehrte die Haftfestigkeit in den meisten Fallen betrachtlich.
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Eino ahnliche Verbesserung wurde durch Vorverkupferung im sauren Bade erzielt. 
Dic Haftfestigkeit wiichst ferner m it dem Grade des Atzens. Da3 schlechte Haften  
der auf ungeatztem Messing niedergeschlagenen Uberziige wird einerseits der 
Spródigkeit der Oberflachcnschicht infolge einer H-Aufnahme, andererseits der durch 
das Schmirgeln bewirkten Schwachung zugeschrieben. Bzgl. des polierten Mcssings 
wird festgestellt, daB eine etwa 0,5 /i dicke Oberflachenhaut durch das Atzen entfernt 
werden muB, damit die Ni-t)bcrziigc gut haften. Anod. Atzen in KCN oder in einer 
Citronensaure u. NH.,-Citrat enthaltenden Lsg. wird bevorzugt, weil dieser Vorgang 
leioht kontrolliert werden kann u. das Aussehen der polierten Waren nicht beeintrachtigt. 
(Metal Ind., London 4 1 . 13— 15. 111— 13. 29/7. 1932. Woolwich, Res. Dep.) K urz.

G. de Dudzeele, Anwendung der Verbleiung bei der Iiallbearbeitung der Metalle. 
Verbesserung der Oberfliiche des Metalles durch eine diinne Bleischicht. Beschreibung 
einer Anlage zur Verbleiung durch Eintauchen in geschmolzencs Bici. Ergebnisse bei 
vcrschiedenen Verformungen, wirtschaftliche Vorteile. (Congr. int. Mines, Metallurgie, 
Geol. appl. Sect. Metallurgie VI. S.-Ber. 1930. 499— 505.) T r o m e l .

Charles W. Stillwell und Lawrence E. Stout, Die KrystallsLrukturen von gal- 
taniscli niedergeschlagenen Legierungen. Eine Rontgenuntersucliung von Silber-Cadmium- 
niederschlagen. Die Strukturen galvan. abgeschiedener Ag-Cd-Legierungen in ihrer 
Abhangigkeit von der Zus. (96,0—31,0% Cd) wurden rontgenograph. untersucht. Die 
Legierungen wurden stets bei konstanter Temp. (27°) u. konstanter Stromdichte ab
geschieden, der Elektrolyt wurde nicht geriihrt. —  Die wichtigsten Resultate sind 
folgende: Alle Ndd. bestehen aus festen Lsgg. oder Verbb. BloBc Gemischo von Cd u. 
Ag wurden in kcinem Falle gefunden. Die in einem gegebenen Zus.-Intervall des therm. 
Gleichgewichtsdiagramms stabile Phase ist in galvan. abgescbiedenen Legierungen des- 
selbcn Zus.-Gebietes die yorherrschende Pliase. Diese vorherrschende Phase kann also 
aus der chem. Zus. vorhergesagt werden. Im allgemeinen sind die Ndd. indessen 
heterogen u. entlialten Phasen, die im therm. Lcgierungsgleichgewicht nicht vor- 
kommen. Die v o l l s t a n d i g e  Zus. des galvan. Nd. kann daher nicht vorausgesagt 
werden. —  Die Bldg. einer mctastabilen /?'-Phase ist unter den angewandten experi- 
mentellen Bedingungen unwahrsclieinlich. (J. Amer. chem. Soc. 5 4 . 2583— 92; Metall- 
war.-Ind. Galvano-Techn. 3 0 . 457— 59. 1932. Univ. of Illinois; Washington, 
U niv.) S k a l i k s .

Georg Gro fi, Untersuchungen iiber Messingfdrbung durch Lustersud. D ie bei 80, 
65 u. 55° auf vorgewarmten u. nicht vorgewarmten, auf polierten u. auf mattgebeizton 
Blechen (Bichromatbeize!) erzielbaren Farbtone u. die zugehorigen Einw.-Zeiten sind  
in Tabellen verzeichnet. —  In einer Lsg., dio 20—30 g N a2S20 3 u. 60 g Pb(C2H30 2)2 jo 
Liter enthiilt u. die sich nur milcliig triibt, statt einen Nd. von PbS abzuscheidon, 
entsteht keine Fiirbung mehr. In Badern mit etwas erhohter H ‘-Konz. (Weinsaure- 
zusatz!) laBt sich schon bei 30° farben. Dio Lsg. wird dadurch haltbarer. (Metallwar:- 
lnd. Galvano-Teclm. 3 0 . 455—56. 1/11. 1932. Berlin-Friedenau.) K u t z e l n i g g .

Jean Cournot und Jean Bary, Die rein chęmischen Methoden zum Schutz ton  
Metallen und Legierungen gegen Korrosion. Obersicht sowohl iiber die alteren Methoden 
wie Bronzierung, wie iiber die modernen Verff. wie Parkerisieren, Vergleich der Schutz- 
w k g g . der Bader m it Phosphaten von Eisen, Mangan, Zink u. dereń Mischungen. 
Kurze Erwahnung eines iilmlichen Verf. (,,Protalisation“), das bei Aluminium u. Lcicht- 
metallegierungen angewendet werden kann. (Congr. int. Mines, Metallurgie, Gćol. 
appl. Sect. Metallurgie VI. S.-Ber. 1930. 493—98.) T r o m e l .

Walter Deutsch, Korrosion und Konstruktion im Schrifttum. (Korros. u. Metall- 
sehutz 8- 205— 09. Aug. 1932. Berlin-Dahlein.) H u n i g e r .

G. Akimow, Eine neue Theorie der Struklurkorrosion. Es werden dic Korrosions- 
vorgange in Elektrolyten ais spezif. elektrochein. Vorgange betraclitet. Aus der Unter- 
sehiedlichkeit des Potentials, die verschiedeno krystallograph. Flaehen desselben K ry- 
stalles oder dio Flaehen verschiedener Krystalle u. Strukturbestandteile (Mischkrystalle, 
Einlagerungen) gegeniiber den Elektrolyten aufwoisen, wird auf das Vorhandensein 
anod. u. kathod. Bezirke auf der Elektrodenoberfliicke geschlossen. Das Vcrhaltnis 
von Anoden- zu Kathodonoberflache ist fiir das MaB der Korrosion bestimmend. 
Wahrend die elektrochem. Vorgange an den Elektroden mit groBer Geschwindigkeit 
ablaufen, besitzt die Diffusion des 0 2 aus der Atmosphare zur Kathode geringo Ge
schwindigkeit u. bestimmt die Gesamtgeschwindigkeit des ganzen Vorganges. Eine 
Anderung der AnodenflaehcngroBe hat auf die Vorgangsgeschwindigkeit keinen EinfluB, 
YergroBerung der Kathodenoberflache dagegen bcwirkt eine Steigerung der Gesamt-
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geschwindigkeit, die der Vergr6flerung der Kathodenoberfliiche proportional ist. —  
Zur Nachpriifung der Theorie sind nótig: 1. Genauo Messung der Elektrodenpotentiale 
der Strukturbestandteile des befcreffenden Systems. 2. Unmittelbare Beobaehtung der 
Strukturveranderungen, der Einteilung der Metalloberflache in anod. u. kathod. Ge- 
biete u. des Zerstorungsvorganges einzelner Bestandteile der Legierung —- Es wurde 
das Verh. der Legierungen des Al m it Cu, Ee, Mn, Mg u. Si in 3°/0ig. NaCl-Lsg. unter- 
sueht. Das Siehtbarmaehen der anod. u. kathod. Gebiete auf derselben Elektrodo 
gelang bei der mkr. Beobaehtung des Korrosionsvorganges durch Zugabe von alkoh. 
Alizarinlsg. zum Elektrolyten. Alizarin deutote durch Rotfiirbung mit Al(OH)3 u. 
A120 3 die Anodenflachen an. An den Kathodenflachen entstand eine violettb!aue 
Farbung. —  Legierungszusatze bewirken eine Versehiebung der Potentialyerteilung u, 
konnen zur Folgę haben, daB z B. eine interkrystalline Korrosion zum Stillstand  
liommt u. dafiir Zerstórung in der ganzen Krystallitenmasse stattfindet u. umgekehrt. —  
Die aufgcstcllto Theorie soli eine Arbcitshypothese sein fiir die Lsg. der Aufgabe, die 
Horst. chem. bestiindiger Legierungen unter dio rechner. losbaren Ingenieursaufgaben 
einzureihen. (Korros. u. Metallschutz 8. 197— 205. Aug. 1932. Moskau.) H u x i g e r .

Schikorr, Die Bedeulung der chemischen Reaklionen fiir  die Korrosion der Meialle. 
(Vgl. C. 1932. II . 1352.) Zwischen der Korrosionsgeschwindigkeit eines Motalles u. 
seiner Stellung in der elektrochem. Spannungsreihe, der sog. Edelheit, bestehen keine 
einfaehen Beziehungen, sondorn die Korrosionsgeschwindigkeit hangt wesentlieh yon  
den chem. Bkk. u. den Korrosionsprodd. ab. Letztere konnen durch Bldg. unl. Deck- 
schichten korrosionshemmend oder durch Bldg. starker angreifender Stoffo korrosions- 
beschleunigend wirken. Zu berucksichtigen ist stcts, daB die Korrosion durch Gaso 
unter AusschluB von Luft wesentlich anders verlaufen kann ais dio Korrosoin bei Ggw. 
von fl. W . (Farbę u. Lack 1932. 532; Farben-Ztg. 38. 126. 29/10. 1932.) S c h e i f e l e .

A. de Żeerleder und E . Zurbruegg, Versuche iiber die Korrosion von Reinalu- 
minium und seinen Legierungen. Tlbersicht iiber die Methoden, die bei den yerschiedenen 
Laboratoriumsverss. iiber die Korrosion von Aluminium u. seinen Legierungen an- 
gewendet werden. (Congr. int. Mines, Metallurgie, Geol. appl. Sect. Metallurgie VI. 
S.-Bor. 1930. 599— 610.) T r o m e l .

Paul-M. Haenni, Die (Żberzuge zum Korrosionsschutz bei Aluminiumlegierungen 
und bei „Alclad“ . Besprechung der Korrosionserscheinungen bei Aluminiumlegierungen 
u. bei Reinaluminium u. der Verff. zur Herst. von Sohutzuberzugen. Eingehend unter- 
sucht wird das „Alclad“-Material, bei dem Aluminiumlegierungen durch Schichten 
von besonders roinom Aluminium geschiitzt werden. Gefiigeunterss. u. Korrosions- 
proben. Mechan. Eigg. u. Anwendung yon „Alclad". (Congr. int. Mines, Metallurgie, 
Geol. appl. Sect. Metallurgie VI. S.-Ber. 1930. 575— 85. Geneve.) T r o m e l .

S. C. G. Ekelund, Stockholm, Reduklion von Erzen. D ie Red. erfolgt in Kanal- 
ofen mittels Gas. D ie Erze sollen don freien Ofonraum ausfullen; sie passieren den 
Ofen auf einer beweglichen Untorlage, vorzugsweise auf Platten. Die Red.-Gase werden 
im Gegenstrom gefiihrt, so daB sio sieh iiber den ganzen Querschnitt des Ofens yerteilen. 
Die Platten sollen den Boden des Ofens u. ganz oder teilweise die Seiten bedecken. 
Dio Red.-Gaso werden durch Schlitze in den Platten zugcfiihrt. (Schwed. P. 64 316 
yom 19/10. 1925, ausg. 7/2. 1928 u. Sehwed. P. 70 870 [Zus.-Pat,.] vom 20/11. 1928, 
ausg. 31/12. 1930.) D r e w s .

American Brake Skoe and Foundry Co., New York, iibert. yon: John D. Alley, 
Pittsburgh, V. St. A., Fuller f  ur Metallgupformen, Etwa 60 Teile gesehmolzener Quarz, 
der auch teilweise durch SiC ersetzt sein kann, u. etwa 40 Teile eines Gemisches etwa 
gleicher Teile Ton u. Kaolin werden fein gemahlen, gesiebt u., zweckmaBig in  ver- 
sehiedenor Kornfeinheit gemiseht. Die Mischungen werden lufttroeken oder feucht 
unter Druck geformt, gegebenenfalls getrocknet, bis zur Verglasung erhitzt u. langsam  
abgekuhlt. Dio Futter widerstehen wiederholten starken Temperaturschwankungen 
ohne Bldg. von Rissen. (A. P. 1882 701 vom 22/8. 1929, ausg. 18/10. 1932.) K u h l.

C. Rotzel, Koln, Walzen von dunnem Bandeisen. Das durch Warmwalzen her- 
gestellte Bandeisen von hochstens 1,50— 1,25 mm Dicke wird auf 900— 950° erhitzt u. 
mit geringer Walzgescliwindigkeit, weleho yorzugsweise stufenweise erhóht wird, auf 
dio erforderliche Dicke, z. B. 0,5 mm, gebracht. (Schwed. P. 70 865 yom 3/5. 1928, 
ausg. 31/12. 1930. D . Prior. 5/5. 1927 u. 7/4. 1928.) D r e w s .

Wilhelm Stein, Dusseldorf, Magnetisches Verfahren zum Priifen von Werkstoffen 
oder Werkstucken und Einrichtung zur Ausiibung des Verf., dad. gek., daB die Werk-
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stoffe oder Werkstiicke durch eine Priifspule gefiihrt worden, die unter der Einw. 
gegeneinandergerichtetcr, wechselstromgespeister Kraftfelder steht, welehe ihnerhalb 
der Priifspule gegeneinandergerichtete elektr. Stromkreise erzeugen, deron Spannungs- 
iinderungen in der neutralen GrenzzOne der Kraftfelder, heryorgerufen durch Feliler- 
stollcn des Priifmaterials, auf ein mechan. MeBinstrumcnt zur Einw. gebracht werden. —  
An den neutralen Grenzon der Felder entsteht also eine Kraftauswrkg., die den liin- 
durchgefiihrten Werkstoff dauermagnet. beeinfluBt. Mittels des Verf. kónnen allo 
Fehlerstellen u. UngleiehmaBigkeiten, auch yersehiedencr Gattung, erfaBt werden, ohno 
daB z. B. ein Gleichstromvcrf. u. ein Wechselstromyerf. getrennt u. unabhangig von- 
einander angewendet werden miissen. (D. R. P. 562 079 KI. 42k vom 21/6.1931, 
ausg. 21/10. 1932.) H e i n r i c h s .

John E. Pilling, Providence, V. St. A., Lolmittel, besonders fiir Kettenglieder, 
bestehend aus gepulvcrtem Sn, Cu u. rotem P. Der auszufiillende Zwischenraum der 
Glieder von frisch hergestellten Ketten wird mit dcm Gemisch gefullt u. die Verb. durch 
Erhitzen bewirkt. (A. P. 1 881 970 yom 7/5. 1929, ausg. 11/10. 1932.) K un LING.

American Chemical Paint Co., Ambler, iibert. von: Albert J. Saukaitis, 
Philadelphia, V. St. A., FluBmittel fu r Lotzwecke, bestehend aus einem Atzm ittcl fiir 
das zu lotende Metali, yorzugsweise HCl, einem Emulgierungsmittel fiir das Atzmittel, 
wio Starkekleister, Ol u. einem bekannten FluBmittel, wie Harz, Bienenwachs, SnCL
o. dgl. (A. P. 1882 567 vom 17/12. 1930, ausg. 11/10. 1932.) K u h l i n g .

Kester Solder Co., iibert. von: Clifford L. Barber, Chicago, Flv.pm,itld fiir 
Lotzwecke, bestehend aus organ. Verbb. des NH3 oder Salzen derartiger Yerbb., wio 
CH3-CO-NH2, Harnstoff, CH3-NH2-HC1, C6H5NH,-HC1 bzw. Mischungen von ihnen, 
yorzugsweise Gemische von Harnstoff u. CeH5 ■ N H 2• HCl. D ie FluBmittel werden 
z. B. unter Zusatz von W. in die Seclen von Lótstaben eingefiillt. Sie besitzen dio 
Vorteile der bekannten anorgan. FluBmittel ohne dereń Nachteile. (A. P. 1882 734 
yom 16/12. 1929, ausg. 18/10. 1932.) K u h l i n g .

Kester Solder Co., iibert. yon: Clifford L. Barber, Chicago, V. St. A., Flu/3- 
millel fiir  Lotzwecke. 8—20 Teile wasserfreies ZnCl2 werden mit mindestens 88 Teilen 
Stearinsaure zusammengeschmolzen u. bis zur yollendeten Verb. im Schmelzen erhalten. 
Das FluBmittel bositzt die guten FluBmitteleigg. des ZnCl2, iibt aber nicht, wie dieses, 
zerstórendo Wrkgg. auf die Lotmetalle aus. (A .P. 1882 735 vom 17/3. 1930, ausg. 
18/10. 1932.) K u h l i n g .

E. F. Houghton and Co., iibert. von: Joseph M. Leaper, Philadelphia, V. St. A., 
Metallbeizfliissigkeiten. Den liblichen Beizsiiuren werden Verbb. der allgemeinen Formel

s  * HR1- S ,CH <j^ - zugesetzt, in denen R Ł u. R 2 Alkyl-, unsubstituierteAryl- odor Aralkyl-
gruppen, Rs die gleichen Gruppen oder H 2 bezeichnen. Die Yerbb. werden durch 
Kondensation von Aldehyden mit Mereaptanen gewonnen. Die Zusatze yerhindern 
bzw. yerzógern den Angriff der Beizsauren auf unyerandertes Metali. (A. P. 1881721  
yom 9/5. 1931, ausg. 11/10. 1932.) K u h l i n g .

Electromaster Inc., iibert. yon: Warren Noble, und Carl J. Welcome, Detroit, 
V. St. A., Verchronien. Den bekanntc Cr03 u. Sulfationen enthaltenden elektrolyt. 
Verchromungsbadern werden geringe Mengen eines Salzes des La oder Nd zugesetzt. 
Die Erzeugnisse sind gegen zerstórende Einww., z. B. Salzlsgg., bestandiger ais die 
gemaB den bekannten Verff. yerchromtcn Bletalle. (A .P . 1 8 8 1 8 8 5  vom 16/3. 1931, 
ausg. 11/10. 1932.) K u h l i n g .

Weisberg & Greenwald, Inc., iibert. von: Louis Weisfcerg und Willard
F. Greenwald, New York, Verchromen von Blei und Bleilegierungen. Die zu ver- 
chromenden Metalle werden durch Eintauchen in Lsgg. von Salzen des Hg amalgamiert 
u. dann auf elektrolyt. Wege naeheinander m it Messing u. Cr bedeckt. Dio Chrom- 
bclage sind dieht u. fest. (A .P. 1880 567 vom 1/8. 1930, ausg. 4/10. 1932.) K u h l .

Arthur K. Laukel, Detroit, V. St. A., Nachbildung von Ge.ge.nstdnden. D ie nach- 
zubildenden Gegenstande werden geolt, auf den Boden eines oben offenen Behalters 
gelegt, dessen Innenwande gleiehfalls geólt sind u. mit Gips o. dgl. umgossen. Nach 
dem Abbinden des Gipses o. dgl. wird dio Gipsform abgehoben, gegebenenfalls ge- 
wachst, der entstandene Hohlraum mit der verd. Lsg. eines Metallsalzes, wie A gN 03, 
in einem organ. Losungsm, u. ansehlieBend mit einer Mischung yon Graphit u. dem 
Pulyer eines elektropositiyeren Metalls behandelt. Das Erzeugnis wird ais Kathode 
in einer geeigneten Metallsalzlsg., yorzugsweise einer Lsg. yon CuSO, geschaltet, bis zur 
Bldg. eines geniigend dieken Metallbelages Strom durchgeleitet, der Belag abgelóst
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u. mit einem geeigncten Fiillstoff ausgcgossen. (A. P. 1881 714 vom 8/8. 1929, ausg. 
11/10. 1932.) K u h l i n g .

Hume Steel Ltd., Melbourne, Herstellung von rohrenformigen holilen Gegenstanden. 
Zu Can. P. 281665; C. 1932. I. 448 ist naehzutragen, daB das Rolir oder dio Form am 
oberen Teil des endlosen Troib- oder Tragbandes angebracht wird, so daB die Form 
oder das Rohr infolge ihres Gewichtes eine oben offene Vertiefung im Band ergeben, 
in der die Form oder das Roiir sich unter Rotation befinden. (N. P. 48 591 vom  
2/2. 1929, ausg. 20/10. 1930.) D r e w s .

Soc. Continentale Parker, Frankreich, Herstellung eines Korrosionsschutzuber- 
zuges au f Aluminium, Magnesium oder dereń Legierungen durch Eintauchen in eino 
Lsg. einer komplexen Fluorverb., dio wenigstens ein Element enthalt, das in der elektro- 
chem. Potentialreihe oberhalb des Al stclit. Eine solche Lsg. besteht z. B. aus 10 g
K-Fluorvanadat, 2 g Na-Fluorsilicat, 2 g K-Na-Tartrat u. 1000 ccm W. oder aus 29 g
Si-Cr-Fluorid, 2 g Na-Borat, 2 g Na-Fluorid, 2 g N a2H P 04 u. 1000 ccm W. Event. 
wird naehher noch eine Schutzschicht aus Fett, Waclis, Ol, Goudron, Lack oder Fim is 
aufgebracht. (F. P. 732 230 vom 27/4. 1931, ausg. 15/9. 1932.) M . F. Mu l l e r .

Comp. Franęaise pour l'Exploitation des Procśdćs Thomson-Houston, 
Frankreich, Verhinderung der Korrosion an Metallschwei/3- und Lotslellen durch Auf- 
bringen einer Celluloseesterlsg., z. B. von Celluloseacetat in Aceton, die nach dem 
Eintrocknen dio Verbindungsstellen mit einem Schutzhautchen umgibt. (F. P. 732 598 
vom 3/3. 1932, ausg. 22/9. 1932. A. Prior. 6/3. 1931.) M. F. M u l l e r .

Thom as Arthur Eickarfl, Man and m etals; 2 v . N ew  York: W hittlesey  H ouse, Mc Graw-
H ill 1932. (1086 S.) 8°. $  10, b x d .

IX. Organische Industrie.
M. A. Iljinski, Oxydation von Anthracen zu Anthrachinon. Synthetisches Anthra- 

chinon. Ubersicht iiber die techn. Darst. von Anthrachinon, Bericht iiber eigene Er
fahrungen in Deutsehland, u. Aussichten fiir die Fabrikation in RuBland. (Anilinfarben- 
Ind. [russ.: Anilinokrassotsclmaja Promyschlennost] 1931. Nr. 11/12. 9— 14.) B e r s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Eriinder: Otto Nicodemus), 
Frankfurt a. M.-Hochst, Verfahren zur Darstellung von Acetylenhomologen, dad. gek., 
daB man Monoalkaliacetylenide mit den Alkylestem  der Schwefelsaure oder ihrer organ. 
D eriw . bei erhohter Temp., zweckmaBig in  Ggw. eines indifferenten Ycrdiinnungs- 
mittels, umsetzt. —  Ais Ester eignen sich: Dimethylsulfat, Diathylsulfat, Benzolsulfo- 
sduremethylester u. Toluolsidfosaurebutylester. LaBt man auf diese unter Verd. mit 
Lósungsmm., wie X ylol, Diphenylather, Dichlorbenzol oder Bekahydronaphthalin, bei 
Tempp. von iiber 120° Acetylenmlrium , -kalium  oder -lithium  einwirken, so erhalt 
man neben Alkalisulfaten die den angewandten Alkylestern entspreehenden Alkyl- 
acetylene, die von den infolge Nebenrkk. entstehenden Alkylenen u. Acetylen durch 
Kondensation bei tiefer Temp. getrennt werden. So erhalt man z. B. Athylacetylen  
durch Einw. von Acetylennatrium auf Diathylsulfat u. n-Butylacetylen durch Einw. 
von Acctylennatrium  auf Toluolsulfosdurebutylester. (D. R. P. 562010 KI. 12o vom 
20/2. 1931, ausg. 21/10. 1932.) D e r s i n .

Standard Oil Development Co., iibert. von: Robert B. Lebo, EUzabeth, New  
Jersey, V. St. A., Herstellung von Alkoholen. Zur Gewinnung reiner Alkohole durch 
Hydrolyse von Alkylsulfatcn, die durch Absorption von Olefinen in Schwefelsaure 
erhalten worden sind, werden die Absorptionslsgg. zunachst nur bis zur Bldg. einer 
oligen Schicht mit W. verd., u. zwar bis die wss. Schicht noeh ca. 30— 45% H2S 0 4 
enthalt. Dio ólige Schicht besteht aus iibelriechenden Prodd., dereń Entfernung einen 
Verlust an Alkoholen nicht oder nur in zu vernachlassigendem Grade bedingt. Dio 
Alkohole werden dann aus der Saureschieht in iiblicher Weise gewonnen, u. zwar in 
reinerer Form ais ohne die Abtrennung der obigen oligen Prodd. durch partieOe Ver- 
dunnung m it W. (A. P. 1 877 908 vom 9/3. 1929, ausg. 20/9. 1932.) R . H e r b s t .

Soc. des Carburants Synthetięiues, Frankreich, Herstellung von Alkoholen aus 
Olefinen. Olefine werden bei gewohnlicher Temp. m it anorgan. oder organ. Sauren 
maBiger Konz., wie H2SO., von 86 bis 87% . Benzolsulfonsaure, in Ggw. geringer, 
ca. 0,5—2% , bezogen auf dio FI., betragender Mengen von Oxyden der Metalle der 1.,
4. u. 5. Gruppe des period. Systems der Elemente, insbesondere des Cu, Ag, Au, Pb, Bi,
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oder Sałzen dieser Metalle mit sauerstoffhaltigen Sauren, insbesondero den Sulfaten, 
Phospliaten usw., behandelt. Es werden so bei groficr Umsctzungsgesehwindigkeit u. 
unter Hintanhaltung von Nebenrkk., wie Polymerisationen, durch Anlagerung von W. 
die entspreehenden Alkohole, z. B. aus Propylen, sekundćirer Propylalkohol erhalten. 
(F. P. 733 601 vom 11/6. 1931, ausg. 8/10. 1932.) R. H e r b s t .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, iibert. von: Reginald George 
Franklin, Billingham, Stoekton-on-Tees, England, Herstellung von Metkanol und 
anderen sauerstoffhaltigen organischen Verbindungen sotoie Herstellung von dafiir ge- 
eigneten Katalysatoren. Es werden Katalysatoren, die Zn- u. Cr-Oxyde enthalten u. 
durch Erliitzen einer Mischung von Zn- u. Cr-Carbonaten erhalten werden, zur Synthese 
der obigen Verbb. aus CO u. H 2 verwendet. Die Carbonatmischungen konnen durch 
Mischen der einzclnen Carbonate oder durch gemeinsame Fallung aus Lsgg. ent- 
sprecliender Salzgemische mittels N a2C03 gewonnen werden. Bei einem Geh. von 
Alkalisalzen eignen sich die genanntcn IContakte zur Herst. hoherer Alkohole. Nach 
dem Nachlassen ilirer Aktivitat konnen die Kontaktmassen durch Erhitzen auf 300 
bis 400° in einem Luft- oder 0 2-Strom oder Losen in Schwefelsaure u. Fiillen mit Soda u. 
Erhitzen regeneriert werden. (A. P. 1 878 390 vom 21/11. 1927, ausg. 20/9. 1932.
E . Prior. 23/12. 192G.) R. H e r b s t .

Shell Development Co., San Francisco, Californien, iibert. von: William Engs 
und Richard Z. Moravec, Berkeley, Californien, V. St. A., Herstellung von Dibutyl- 
sulfat. Buten-(l) u. Buten-(2), die gegebenenfalls von Isoolcfinen durch Behandeln 
m it HjSO,! von 65 bis 70% befreit worden sind, werden in fl. Zustande unter Anwendung 
von erhohtem Druck bei gewohnlichen oder nur wenig erhohten Tempp. zur Einw. 
auf H 2S 0 4 von 90 bis 100% gebracht, wftbei auf 1 Mol H 2S 0 4 wenigstens 2 Mole Olefine 
angewendet werden. Nebenrkk., wie Polymerisationen, finden bei der Arbeitsweisc 
dieses Verf. nicht statt. In entsprechender Weise wird mit Penten-(2) Diamylsulfat 
erzeugt. (Vgl. hierzu auch das Ref. nach E . P. 377 583; C. 1932. II. 3471.) (A. P. 
1854 581 yom 20/6. 1930, ausg. 19/4. 1932.) R. H e r b s t .

Consortimn fiir elektrochemische Industrie Gr. m. b. H. (Erfinder: Martin 
Mugdan und Josef Wimmer), Miinchen, VerfaXfen zur Darstellung von Ozalaien 
gemaB Pat. 559330, dad. gek., dafi die Oxydation in Ggw. von Cu-Verbb. ausgefiihrt 
wird. Ais Cu-Yerbb. kommen z. B. CuO, CuS, Cu2(CN)2, Cu-Acetat in Betracht. 
Beispielsweise werden 1 Mol K-Acetat u. 3 Mole KOH mit 0,003 Mol Cu-Acetat in 
einem Silbergefafi geschmolzen u. bei 240° rasch Sauerstoff durchgeleitet. Nach  
etwa 3 Stdn. waren 97% Aeetat zu Oxalat, 3% zu Carbonat oxydiert. Mit CuS wird 
etwa das gleiche Ergebnis erzielt. (D. R. P. 561180 Ki. 12o yom 10/10. 1931, ausg. 
12/10. 1932. Zus. zu D. R. P. 559 330; C. 1932. II. 3158.) D o n a t .

Dow Chemical Co., iibert. yon: Edgar C. Britton und Ray D. Holmes, Midland, 
V. St. A., Herstelhmg von Aminophenoleii und primaren Aminen. Oxyazoverbb. werden 
in 15%ig. wss. N a2S-Lsg. im Verhiiltnis 1 Mol Azoverb. zu 2 Mol Sulfid auf 100° unter 
allmahlichem Zusatz yon C 02 erhitzt, worauf man mit Dampf das Anilin  abdest. u. 
den Riickstand m it schwachen Sauren ansiiuert. —  Man erhalt z. B. aus Oxyazóbenzol 
;p-Aminophenol (I) (Ausbeute 89%), —  aus o-Toluolazoplienol I  (65%) u. o-Toluidin  
(100%), —  aus Benzolazo-3-phenyl-4-phenol o-Plienyl-p-aminoplienol (92,5%, F. 200°) u. 
Anilin (95%), —  aus Benzolazo-ct-naplithol 4-Amino-l-naphtliol (77%) u. Anilin, —  
aus Oxyazóbenzól mit Ba(SH)2 I (62%). (A. P. 1 882 758 vom 19/3. 1929, ausg. 18/10. 
1932.) " A lt p e t e r .

William T. Mac Leester, Philadelphia, V. St. A.. Darstellung xon Monomethyl-p- 
aminophenol. Man erhitzt p-Oxyphenylglycin  in Ggw. einer Oxymethylbenzolverb. 
auf 165— 170°, kiihlt auf 20— 25° ab u. fallt aus der mit W. extrahierten M. mit Hilfe 
von H2S 0 4. — Hierzu vgl. auch A. P. 1844926; C. 1932. I. 2895. (A. P. 1882 437 
yom 25/3. 1925, ausg. 11/10. 1932.) A l t p e t e r .

Dow Chemical Co., iibert. yon: Ernest F. Grether, Midland, V. St. A., Her
stellung von 4-Amino-2-halogendiphenyldthem  durch Einw. yon K-Phenolat (I) in Ggw. 
yon iiberschiissigem Phenol auf l,2-Dichlor-4-nitrobcnzol (II) u. Red. der Verb. mit Fe u. 
HC1. —  Man yersetzt z. B. 1 Mol I mit 1 Mol H, yerruhrt 3 Stdn. bei 180— 200° u. 
erhalt den 2-Chlor-4-nitrodiphenylather, K p.5 180°, der dann mit V4o Mol HC1 u. Fe 
zur Aminoverb. reduziert wird, K p.5 180— 182°, F. 29—30°, F. des Hydrochlorids 195 
bis 199°. Kondensiert man die Verb. mit 2,3-Oxynaphthoesaure in Ggw. yon PC)3 u. 
Toluol, so entsteht 4-(2',3'-Oxynaphthoylamino)-2-chlordiphenylather, F . 210— 212°. —  
Ebenso lassen sich die entspreehenden Brotnyerbb., auch durch Alkyl, Alkoxy, Nitro
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usw. weiter substituierten Verbb. lierstellen. (A. P. 1 881 074 vom 13/2. 1931, ausg. 
4/10. 1932.) A l t p e t e r .

Georg Schroeter, Berlin, Verfaliren zur Darsłellung von o-Phenolfettsauren und 
dereń Abkommlingen, dad. gek., daB man cycl. a-Ketone yon hydrierten polycycl. KW- 
stoffen in alkoh. Lsg. mit Pcrsulfaten u. H 2S 0 4 oder mit ahnliclien sauren H 20 2-Derivv. 
behandelt, die nach Neutralisation der Mineralsauren u. Ahdest. der Alkohole erhaltenen 
Ester verseift u. die freien o-Phenolfettsiiuren gegebcnenfalls durch W.-Abspaltung 
in  Lactono verwandelt, wobei man vor oder nach der oxydativen Spaltung eine Sub- 
stitution der a-Ketone bzw. der o-Phenolfottsiiuren vornehmen kann. —  Z. B . erhalt 
man aus S-Kelotetrahydroiiaphthalin in  Methanol den o-Phenyl-y-buttersauremelhylester 
(farbloses Ol, K p.15 180°, 1. in NaOH, aus der Lsg. durch C 02 wieder fallbar) u. daraus 
die o-Phenol-y-butlersaure (farblose Nadeln, F. aus CCI., 08— 69°), dio beim Erhitzen 
unter W.-Abspaltung in daso-Phenol-y-buttersaurelacton (farblos, F. 30—31°, Kp.13148°,1. 
inyielW ., wl. inN aH C 03 u .N a2C03) iibergeht. Aus 2 -M ethozy-5-ketotctrahydronaphthalin 
entsteht das l-Methoxy-4-oxyphenyl-3,y-bultersaitrelacton (Ol. K p.,4 180°) u. aus 6-Clilor- 
5-kelotetraliydronaphthalin die o-Phenol-y,a.-chlorbuttersdure (F. 90— 92°), dio beim E r
hitzen aL-Chlor-o-phenolbutyrolacton (F. 63°) u. mit Alkalien die Benzopyrancarbonsdure 
(F. 102°) liefert. Aus l-Keio-l,2,3,4,5,6,7,S-oclahydroanthracen erhalt man den ar,2- 
Telrahydronaphthol-3-buttersduremelhylesler (F. 93°), daraus die freie Saure (F. 84°) 
u. daraus das Lacton (F. 111— 112°) u. aus l-Keto-l,2,3,4,5,6,7,S-octahydrophenanthren 
die ar,2-Tetrahydronaphłhol-l-buUersdure (F. 139°) u. daraus das Lacton (F. 89°). Aus 
a -Hydrindon ist die o-Phenolpropionsaure darstellbar. Die Prodd. dienen zur Herst. 
von Riech-, Arznei-, Farbstoffen u. photograph. Entwicklern. (D. R. P. 562 827 KI. 12q 
Yom 21/12. 1928, ausg. 29/10. 1932.) N o u v e l .

Karl Kindler, Hamburg, Verfaliren zur Darsłellung von primdren p-Arylathyl- 
aminen aus Amiden der Hydrozimtsauren, dad. gek., dafi man die schwaeli alkal., eis- 
kalten Lsgg. der Salze von N-Chloramiden der Hydrozimtsauren in diinnem Strahl 
in lebhaft sd. konz. Lauge einflieBen laBt. —  Z. B. lost man 3,4-Dimethoxyhydrozimt- 
sdwreamid bei 0° in alkal. KC10, litBt die Lsg. in diinnem Strahl in 50°/oig. sd. KOH  
fliefien, kocht das Rk.-Gemisch 2 Stdn. u. extrahiert mit A. Nach dem Trocknen u. 
Abdest. des A. erhalt man p-(3,4-Dimclhoxyphenyl)-athyIamm  (Homoveratrylamin) 
yom K p.12 155°. Aus Hydrozimtsaureamid entsteht in gleicher Weise das p-Plienyl- 
dihylamin  vom F. 217°, aus p-Methoxyhydrozimtsdureamid das fj-(4-Mctliozyphenyl)- 
dthylamin (Tyraminmethylather) u. aus Methylendioxyhydrozimtsdureamid das P-(3,4- 
Methylendioxyphenyl)-athylamin (Homopiperonylamin) yom Kp.„0 166°, dessen Hydro- 
chlorid bei 210— 211° schm. (D. R. P. 562 714 KI. 12q vom 6/1. 1931, ausg. 28/10. 
1932.) N o u v e l .

Hugo Krause, Aschaffenburg, Verfahren zur Reinigung von Phenolphthalcin 
durch Losen u. Wiederausfallen, dad. gek., daB man die Extraktion des Rohprod. mittels 
Erdalkalihydroxyden, zweckmiiBig bei tiefer Temp., bewirkt. Zwei wietere Anspruche.
— Z. B. lóst man das Rdhphenolpliihalein in Ca(OH)2 oder Sr(OH)„ bei 0°, entfiirbt 
mit aktiver Kohle u. fallt mit Saure. Gegebenenfalls wird das Prod. noch in A. gel., 
nochmals entfarbt u. mit W. ausgefallt. Man “kann die Extraktion im geschlossenen 
GefaB sowie unter Zusatz reduzierend wirkender Stoffe vornehmen. (D. R. P. 561184 
KI. 12q vom 22/3. 1931, ausg. 12/10. 1932.) N o u v e l .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, England, Herslellung von 1,3,3-Tri- 
melhyl-2-methylenindolin. Hierzu vgl. E. P. 341554; C. 1931. II. 1759 u. D. R. P. 
534552; C. 1931. II. 3395. Nachzutragen ist folgendes: Durch 12-std. Erhitzen von 
33 Teilen Methylketol m it 80 Teilen CH3OH u. 90 Teilen HC1 (wss., 36°/0ig. oder methyl- 
alkoh., 36%ig-) erhalt man die Verb. mit etwa 75% Ausbeute. (Schwz. P. 152 609 
yom 20/10. 1930, ausg. 2/5. 1932. E. Prior. 22/10. 1929.) A l t p e t e r .

Edmund von Herz, Kóln-Dellbruck, Herslellung von Nilrotelrazol (I), dad. gek., —
1. daB man Diazotelrazol in vcrd. wss. Lsg. mit iiberschiissiger H N 0 2 in Ggw. von Cu 
oder Cu-Salzen behandelt, — 2. daB die Rk. in Ggw. von Cu-Nitrit yorgenommen u. 
die Abtrennung des gebildeten I in Form des sauren Cu-Salzes durchgefiihrt wird, —
3. daB die beiden Rkk. der Diazotierung u. Austauscli der Diazogruppe durch die 
N 0 2-Gruppe derart in einem Arbeitsgang erfolgen, daB man die sa,\iTeA?ninotetrazollsg. (II) 

^ „  in eine Cu-Alkalinitritlsg. einflieBen laBt. — Eine H2S 0 4-saure
\.r>  Mn Lsg- von II w ifd langsam in eine Lsg. von N aN 02 u. CuSO,, ein-

' l V gelassen, wobei ein Prod. der Zus. Cu(C • NO, • N 4) • (C • N 0 2 • N4H) •
' 4H„0 entsteht. Dieses laBt sieli mit h. wss. NaOH in das N a-Sah
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umwaudeln. Das freie I  wird aus der Cu-Verb. mit H 2S erhalten; es ist iiberaus cxplosiv 
u. hat stark saure Eigg., bildet wl. Salze mit A g, H g , Cu, Ni, Co, ferner Ester, wie z. B. 
den Dimełliylester, durch Einw. von Dimethylsulfat auf das Na-Salz yon I. (D. R. P. 
562 511 KI. 12p vom 11/7. 1931, ausg. 26/10. 1932.) A l t p e t e r .

Winthrop Chemical Co. Inc., New York, V. St. A ., iibert. von: Werner Schmidt 
und Paul Hartmuth, Frankfurt a. M.-Feehenheim, Herstellung von Alkylaminoacri- 
diniumverbindungen. Hierzu vgl. Schwz. P. 148111; C. 1 9 3 2 .1. 584, u. D. R. P. 545914; 
C. 1932. I. 2774. Nachzutragen ist, daB man auch 3,6-Diaminoacridin  m it Toluol- 
sulfonsiiuremethylester bei 95° (12 Stdn.) alkylieren kann. (A. P. 1 877 985 yom  
8/2. 1930, ausg. 20/9. 1932. D. Prior. 12/2. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von haltbaren 
Salzen der Cyclohezenylathylbarbitursaure durch Oberfiilirung in die Ca-, Sr- oder Mg- 
Salze in iiblicher Weise. Die Salze sind gegen Licht u. Luft bestandig. (E. P. 380 841 
vom 24/6. 1931, ausg. 20/10. 1932.) A l t p e t e r .

X. Farberei. Farben. Druckerei.
Karl Schultze, Capillare Erscheinungen an Gewebefasern. Fiir die Beherrscliung 

der Vorgiinge des Netzens, Farbens u. Trocknens der Gewebe geniigt es nieht, die 
Querschnittsformen der Fasern so zu kennen wie es zur Erkennung der Herkunft 
erforderlich ist, man muB zur Best. u. Messung ihrer positiven u. negativen Kriimmungs- 
radien iibergehen u. ferner Lage u. Abstande der Fasern messend kontrollieren. Capil- 
larer Aufstieg u. Verminderung der Gcsehwindigkeit der ausflieBenden Fl. mit zu- 
nehmender Enge der capillaren Raume kónnen sich iiberlagern. (Melliands Textilber.
13. 544— 16. Okt. 1932. Hamburg.) S u v e r n .

L. G. Lawrie und W. F. Erman, Netzmillel fiir  Textilstoffe. Nach einem t)ber- 
blick iiber Wesen u. Wrkg. der Netzm ittel besprechen Vff. das Verh. von Tiirkischrotól, 
Kiefemól, Avirol, Igepon u. Nekal bei yerschiedenen Tempp., bei hartem W. u. bei 
yerschiedenen pa-Werten. Die N etzm ittel arbeiten in alkal. Lsg. schlechter ais in 
neutraler oder leiclit saurer. Tilit Ausnahme des Tiirkischrotóls sind sie in hartem W. 
wirksamer ais in destilliertem. (Canad. Text. J. 49. Nr. 20.25—26. 7/10.1932.) F r i e d e .

Hans Lederer, Uber Nekal. Die Bildungsweise der alkylierten Naplithalinsulfo- 
sauren u. die wissenschaftlichen Grundlagen der Rk. werden besprochen. Auf die 
Analogien zwischen den Netzmitteln aus alkylierten Naphthalinsulfosauren u. dem 
TwiTCHELLsehen Fettspalter wird hingewiesen u. vermutet, daB dieser der Ausgangs- 
punkt fiir die Auffindung der ersteren war. (Melliands Testilber. 13. 540. Okt. 1932. 
Korneuburg.) SuVERN.

V. D. Rollington, Die Auswahl der Iiiipenfarbstoffe fiir die Handelsmarke „Garan- 
tierl echl“ . Vf. stellt zunachst fest, daB trotz der Echtheit der Kiipenfarben doch fast nie 
hóchste Echtheit in bezug auf Licht-, Wasch-, Chlor- u. Laugenkocliechtheit gl- ichzeitig 
erreicht wird. So gibt die I. G. keinem ihrer Indanthrene die Nummęr ,,5“ fiir Laugen- 
kochechtlieit, wahrend die I. C. I. eine Reihe ihrer Caledonfarbstoffe ais allseitig vor- 
ziiglich beansprucht. Auch fiir die Cibanoiiblaus G, GCDN, GL, GLN, R S N  wird dies 
beliauptet, obgleich ihre Chloreclitheit begrenzt ist. Vf. geht dann auf die Fiirbe- 
m tlioden ein u. erwahnt, daB die Rucksieht auf Acetatseide haufig h. fiirbende Farb- 
stoffe ausschlieBt. Da die meisten Kiipenfarbstoffe sehr schnell zielien, ist die Herst. 
von Kremetoncn schwer: das sehr eclite Indanthrengelb 3 R  ist hier zu empfelilen. 
Vf. gibt sodann Ratschlage fiir alle Nuancen unter besonderer Beriicksichtigung der 
Caledonfarben (I. C. I.). Zum ScliluB werden die Farbstoffe aufgeziihlt, die auf Viscose 
Faserscbwachung hervorrufen u. solche, bei denen dies bestimmt nicht der Fali ist. 
Schlechtes Egalisieren wird durch Peregal (I. G.) yerbessert. (Dyer Calico Printer, 
Bleacher, Finisher Text. Rev. 6 8 . 451— 52. 457. 28/10. 1932.) F r i e d e m a n n .

— , Die Farbsloff'auswahl f iir  verschossene Sachen. Ais besonders geeignet werden 
die leicht egalisierenden Saurefarbstoffe genannt, zum Nachdecken der Baumwolle 
substantive Farbstoffe, z. B. Sirius- u. Diaminfarbstoffe. (Dtsch. Farber-Ztg. 68. 552. 
30/10. 1932.) S u v e r n .

Rudolph Giinther, Etwas iiber die Ausriistung von Hammerschlagkrepp und ahn- 
lichen 3Iodekrepps. (Ygl. C. 1932. II. 2259.) E in ze lh e iten  der im iezu h a lten d en  Arbeits- 
w eise . (K u n stse id e  14. 372— 75. Noy. 1932.) S u v e r n .

Noel D. White, Das mustergleiche Farben von Textilien. (Text. Colorist 54. 
660— 61. 708. Okt. 1932.) F r i e d e m a n n .
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H. Franke, Wichtige N  euerungen fur. das Anilinscliwarzfdrben und -drucken. Beim  
Ferrocyanidyerf. geht die Bldg. des Anilinsoliwaiz um so sclmcller u. yollstandiger 
vor sieli u. das Schwarz wird um so unvergriinlicher, je hoher die Temp. ist, bei der 
das Dampfen erfolgt. Die besten Ergebnisse werden ferner erzielt, wenn das Verf. 
in 2 Stufen ausgefiihrt wird, indem das Gut in der ersten Phase in moglichst dampf- 
freier Atmosphare auf eine hohe, das Einsetzen der Rk. fórdernde Temp., 100—180°, 
erhitzt wird. Beim Sehwarzfarben von Seido kann das Besehwerungsverf. durch 
Hamatin abgekiirzt werden, wenn an Stelle des Hamatin-Alkalibades Hamatin-Alkali- 
siedeschaum yerwendet wird. (Z. ges. Textilind. 35. 51B—16. 26/10. 1932.) S u v e r n .

Chas. E . M ullin, Drucken im Yusenslil. Japan. Kimono- u. Obidruck. (Text. 
Colorist 54. 657—59. 708. Okt. 1932.) F r i e d e m a n n .

— , Nachbehandlung von Ware in  der Zeugdruckerei. AUgemeines iiber die Be- 
handlung von Drucken mit Krapp (Alizarimot), Anilinsohwarz, Antliracen- u. Kiipen- 
farben. (Text. Colorist 54. 693— 97. Okt. 1932.) F r i e d e m a n n .

— , Neue Farbstoffe. Besonders fiir die Kleiderfarberei empfiehlt die Firma 
K r e u s z l e r  u. Co., Wiesbaden-Biebrich a. Rh. Halbwoll-Brillantgrun K 1057, Halbwoll- 
Brillantechtgrun 2 0 , HalbwoU-Sandbraun OT, Halbwoll-Indigoblau F, Halbwoll-Lichl• 
blau K 1070, Direkibraun TA  u. T S I, Halbivoll-Tiefbraun K 1062 u. Echticolldunkd- 
braun O. Ein Zirkular der Firma zeigt moderne, lebhafte bis dunkle Blautóne. (Dtsch.

— , Neue Farbstoffe, chemische Praparale und Musterkarten. D ie  n eu e F arbkarte  
der F a r b e r e i - u . A p p r e t u r -G e s e l l s c h a f t  v o r m . A . Cl a v e l  u . F . L i n d e n - 
m e y e r , B a se l, F riih jah r 1933, is t  ersch ien en . —  Omegaflavin OLG (z. Pat. angem.) is t  
e in  n cu es, g r iin stich iges C hrom gelb der Ch e m is c h e n  F a b r i k  v o r m . S a n d o z , B asel. 
E s  e ig n e t s ie b  a is G ilbe fiir  d ie  g esam te K a m m zu g -, S tiick - u . G arnfiirberei u . i s t  g u t  
ee h t  gegen  a lk a l. W alkę. Liovatin S  der F irm a, e in  H ilfsm itte l fur d en  K iip en druck , 
erg ib t tiefere  u . v o llere  D m e k e , au eh  fiir  d en  P fla tseh - u . S p ritzdruek  lcom m t es in  
B e tra ch t. E ga lis ieren d e u. fa serseh u tzend e E ig g . h a t  Lerana d erselben  F irm a . S ie  
b rin gt ferner im  Imeról L  e in  E n tsch lieh tu n g sm itte l fiir K u n stse id en  a ller A rt au f den  
M arkt u . a is E m u lgator  N ilo EM . E in e  K a rtę  z e ig t  M odenuancen  au f W o llstiick  fiir  
\VTin ter  1932/33. —  K a rten  der G e s e l l s c h a p t  f u r  Ch e m is c h e  I n d u s t r i e  i n  B a s e e  
z e ig en  D irek tfa rb sto ffe  a u f B au m w ollgarn , au ch  m it  M eta llsa lzen  n ach b eh a n d e lt u. 
N itra n ilfa rb sto ffe  so w ie  d a s a is  K o m b in a tio n sfa rb sto ff em p foh len e Rosanthrenorange R. 
■—  F arb u n gen  au f B a u m w o lltr ik o t m it  K u n stse id e  p la ttier t  z e ig t  e in e  K artę  der
I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A k t i e n g e s e l l s c h a f t . Mit N aphthol-AS-ITR, Echtrot 
IT R B a s e  u. Echtrotsalz I T R  lassen sich nieht nur Direktdrucke nach dem Basen- 
aufdruek u. NaphtholatdruckTerf., sondern auch Weifiatz- u. Kiipenfarben-Buntatz- 
druekartikel herstellen. (Melliands Textilber. 13. 554—56. Okt. 1932.) SuVERN.

A . M. L ukin , Aus dem Oebiet der Benzanthronfarbstoffe. I. Die Nachpriifung 
einer Reihe von Patentangaben iiber die Darst. des Benzantlirons (I) aus Antlirachinon (II) 
u. Ohjcerin in Ggw. yon H2SO,i u. reduzierenden Stoffen fiihrte zu unbefriedigenden 
Ergebnissen. Erst unter Zugrundelegung des A. P. 1626392 (C. 1927. II. 2572) gelang 
durch eine Reihe von Verbesserungen die halbteehn. Darst. von I. Die Menge des 
Glycerins muB auf 130% der Theorie (vgl. M e e r w e i n , C. 1919. I. 165) herabgesetzt 
werden, die Kondensationstemp. auf 105— 108° gehalten werden. Zur Red. wird ein 
Gemisch von 9 Teilen Cu-Spane u. 1 Teil Zn-Staub verwandt, nach 3 Stdn. wird noch 
etwas Zn-Staub nachgegeben. Der Endpunkt der Rk. wird durch Red. einer Probe 
m it Zn-Staub u. Alkali erkannt: solange noch II yorhanden ist, erscheint eine Rot- 
farbung. Nach Filtration durch ein saurebestandiges Filter wird I durch EingieBen 
in W. ausgefallt, mit l° /0ig- NaOH-Lsg. gewaschen u. getrocknet. Ausbeute 89—90%. 
Fast chem. reines I, F. 170—172°, kann durch Extraktion des Rohprod. mit C6H5C1 
gewonnen werden. (Anilinfarben-Ind. [russ.: Anilmokrassotschnaja Promyschlennost]
1931. Nr. 11/12. 14— 22.) B e r s i n .

I. Chmelnitzkaja, Kinelik des Prozesses der Schwefelschwarzbildung. (Vgl. C. 1932.
II. 1698.) Um einen Einblick in den Mechanismus der Bldg. von Schwefelschwarz zu 
gewinnen, wurde die Menge des nach: RNO., +  Na2S2 +  II20  — ->- R NH 2 +  Na2S20 3 
gebildeten Thiosulfats zu yerschiedenen Zeiten bestimmt. Hierzu wurde eine Probe 
aus der techn. Schmelze mit W. yerd., der Farbstoff u. eventuelle Sulfide mit Zn-Acetat 
gefallt u. im Filtrat S20 3" jodometr. ermittelt. Fiir den Red.-Vorgang ergab sich, 
daB bei Anwendung yon 1 Mol. Dinilrochlorbenzol u. 1,95 Mol. Na2S4 nach 5 Stdn. 
Schmelzdauer das gesamte Dinitrophenolat in Nitroaminophenolat ubergegangen war

Farber-Ztg. 68. 552. 30/10. 1932.) S u y e r n .

XV. 1. 9
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u. daB 50°/o des letzteren zum Diaminophenolat reduziert waren. Obwohl nach 7 Stdn. 
kein Nitroaminophenolat mehr nachzuweisen war, stieg doch die Menge an Na2S20 3 
weiter an. Bei geringeren Polysulfidmengen yerlangsamt sich die Rk. - Geschwindigkeit 
u. es entsteht ein mehr rotliches Prod. (Geh. an N 0 2-Gruppen). Der Farbton des End- 
prod. hangt im wesentlichen von dem Yerhaltnis folgender 3 Komponenten des Schwefel- 
schwarzes ah: 1. dem Schwefelungsprod. des Diamins, 2. dem des Nitroamins, welches 
naehtraglich reduziert wird u. 3. dem des Nitroamins selbst. Je nach Konz. u. Temp., 
die durch dio Polysulfid- u. W.-Menge reguliert werden kónnen, entsteht ein ver- 
schiedenes Gemisch. —  Die Scliwefelung erfolgt s o f o r t  durch den beim Red.-Yorgang 
aus dem Polysulfid in stalu nascendi abgespaltenen Schwefel: Na2Sx —  Na2S2 — y  Sx_2. 
Wird namlich bei gleichbleibender S-Menge die Na2S2-Menge orniedrigt, so ist die Red. 
u. Schwefelung nicht vollstandig (rotliches Prod.) u. auch eino nachtragliche Zugabe 
von N a2S2 niitzt wenig. (Anilinfarben-Ind. [russ.: Anilinokrassotschnaja Promy- 
schlennost] 1 9 3 1 . Nr. 11/12. 22— 28.) B e r s i n .

A. Hancock, Das Ausbleichen von Farblacken unter dem Einflufi von Feuchligkeit. 
Ausbleichen tritt nur im Sonnenlicht in Ggw. von Luft u. Feuclitigkeit ein. Manche 
Farblacke bleichen starker in feuchter Atmosphare, wahrend bei anderen das Ver- 
blassen durch Feuclitigkeit verzogert wird. Richtung u. Starkę des Ausbleiehens werden 
auch von dem Substrat beeinfluBt, auf welches der Farblack gefallt ist. Eine an- 
genaherte Proportionalitat zwischen dem Grad des Ausbleiehens u. der relativen Luft- 
feuchtigkeit war nur in wenigen Fallen zu beobachten. (J. Oil Colour Chemists' Ass. 15. 
207— 31. Aug. 1932.) S c h e i f e l e .

Hans Geret, Die Bedeulung der Oberflachenkrafte von Farbkorpern. I. u. II. Im  
AnschluB an die Kritik von E. K l u m p p  (C. 1 9 3 2 . II. 1521) versucht Yf. nachzuweiscn, 
daB dio rein mechan. Raumerfullungstheorio des letzteren ungeniigend ist. Unterss. 
iiber Methanoldampfadsorption, Absetzvolumen u. Benetzung von Farbkorpern deuten 
darauf hin, daB jeder Farbkórper spezif. Oberflachenkrafte besitzt, dio zur Bldg. von  
Flussigkeitshiillen um die Teilchen u. bei unvollstandiger Benetzung zu betrachtlichen 
Agglomerationen fiiliren u. dadureh den Charakter der Farbpasten, sowie der streich- 
fertigen Farben bestimmen. Der EinfluB dieser Oberflachenkrafte kommt auch bei der 
Filmbldg. u. Erhartung dor Austriche zum Ausdruck, wahrend die W etterfestigkeit 
vorzugsweiso von anderen Faktoren abhangt. Zweijahrige Bewitterungsyerss. ergaben, 
daB Blei- u. Zinkcliromate, sowie Chromoxyd gunstigen Rostschutz bewirken. Im  
Gebirgsklima hielten die Anstriche besser ais in der Stadtluft. (Farben-Ztg. 3 8 . 99. 
127— 29. 29/10. 1932.) S c h e i f e l e .

E. K. O. Schmidt, Der Einflufi des Untergrundes auf das Verhallen der Anslrich-c. 
Bei Stahl laBt sich durch Legierung mit 0,2— 0,3% Kupfer, sowie durch Phosphati- 
sierung der Oberflache die Haltbarkeit der Anstriche erhóhen. Bei Aluminiumlegierungen 
gelingt dies durch Aufbringen metalloxyd. Deckschichten naeh dem JlROTKA-, 
BENGOUGH- oder einem sonstigen Verf. Bei Magnesiumlegierungen erzielt man eino Er- 
lióhung der Korrosionsbestandigkeit, sowie eine Steigerung der Haltbarkeit der Anstriche 
durch Beizcn in FluBsaure oder in biehromat-salpetersauren Lsgg. oder noch besser 
durcli Aufbringen eines Seleniiberzuges. Der giinstige EinfluB der Deckschichten  
kommt dadureh zustande, daB diese die Korrosionsbestandigkeit des Metalluntergrundes 
erhóhen u. gleiehzeitig einen gut saugenden Untergrund fiir den Anstrich abgeben. 
Naeh Angaben der Verf. laBt sich dio Haftfestigkeit von Anstrichen in der Weiso er- 
mitteln, daB man auf die Anstriehprobo ein 2 X 2 om Holzklótzchen aufleimt u. dieses 
am folgenden Tage mittels belasteter Waago senkreclit nach oben abreiBt. (Farbo 
u. Laek 1 9 3 2 . 532; Farben-Ztg. 3 8 . 126. 29/10. 1932 .) S c h e i f e l e .

H. Rasęuin, Die Bedeulung der Bunlpigm&nte fu r  lioslschuizdeckanstriche. Ein 
Pigment fiir Rostsckutzdcckanstriche soli aufweisen: 1. hohe Kornfeinheit, 2. geringen 
Olbedarf, 3. Heterodispersitat, 4. Reaktionsfahigkeit mit dem Bindemittel unter Bldg. 
unl. Metallseifen u. 5. geringe Lichtdurchlassigkeit. Fiir Grund- u. Deckaristrieke 
finden naturliche u. kunstliche Eisenosydfarben, vor allem Eisenglimmer, sowie Chrom- 
osydgiiin  Verwendung. Die kiinstlichen Eisenoxyde mussen frei von Gips u. 1. Salzen 
sein. AusschlieBlich fiir den bunten Rostschutz-Deckanstrieh kommen in Frage helles, 
lichtbestandiges Chromgelb in event. Verb. mit BleiweiB, Chromorange, Ultramarin- 
blau u. Pariserblau in Verb. mit BleiweiB u. ZinkweiB, Chromoxydhydratgiun (Guignet- 
giun), sowio Chromgrime. Fur rote Deckanstriche mussen Teerfarbstoffe verwendet 
werden, u. zwar am besten in Kombination m it Bleimennige. (Farbę u. Laek 1 9 3 2 .  
534—35; Farben-Ztg. 3 8 . 152. 5/11. 1932.) S c h e i f e l e .
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Merz und. Fr. Wagner, Leciłhin zur Anstrichmittelverbesserung. AuBer der Yer
wendung yon tier. Lecithin in der Eitemporafarbc der Malerei wird neuerdings yor- 
ziiglich Pflanzenlecithin (Sojalecithin) ais olsparendes Mittel in Anwendung gebraclit 
(D. R. P. 524118; C. 1931. II. 136). Neben anderen EiweiBstoffen wird Lecithin aueh 
ais Schutzkolloid fiir Nitrolacke empfohlen (D. R. P. 545860; C. 1932. II. 301). SchlieB- 
lieh konnen Caseinfarben durch Zusatz von Lecithin hinsichtlich Anreibbarkcit u. 
Haltbarkeit yorbessert werden. (Farbę u. Lack 1932. 535. 26/10.) S c h e i f e l e .

R. Adolf, Farbenbindemittelgrenzen von islandischem Moos. Die Moosabkochung 
dient ais Farbenbindemittel. Die Anstriche sind jedoch nur seiten wischfest u. bleibon 
immer wasscrloslicli. Verwendung hauptsachlich in den Kiistengegenden Deutschlands 
ais Anstrichmittel fiir Decken. (Farbę u. Lack 1932. 536. 26/10.) S c h e i f e l e .

Tede, Fufiboden gelb und braun zu beizen. Vorschriften fiir gccignete Beizon. 
(Seifensieder-Ztg. 59. 615. 21/9. 1932.) Sc hÓNFELD.

— , Geruchlose Heizkórpergrundierungen. Grundierfarben fiir Heizkorper werden 
zweekmiiBig auf Grundlage yon Schleiflack oder Halbol (Mischung aus etwa gleichen 
Teilen Firnis bzw. Standol u. Verdiinnungsmittel) aufgebaut. Diese Farben miissen 
vor Inbetriebnahmo der Heizung genugend durchgetrocknet sein, um Geruchs- 
beanstandung zu yermeiden. Fiir Heizkórperlacke sollte nur reines Tcrpentinól u. ein 
hochschmelzender Kopal ycrwendet werden. Fiir geruchfreie Grundierung kann man 
statt Halból auch Goldlack yerwenden, der allerdings bei 150— 175° eingebrannt werden 
muB. (Farbę u. Lack 1932. 536. 26/10.) S c h e i f e l e .

Richard Feibelmann, Das Oxometer. Der yon der Ch e m . F a b r i k  P y r g o s
G. M. B. H., Radebeul-Dresden gelieferto App., dessen Handhabung beschrieben ist, 
ermoglicht eine rasche Wertbest. yon II20 2, festen Superoxyden u. solche enthaltonden 
Waschmitteln. (Melliands Textilber. 13. 548. Okt. 1932.) S u v e r n .

— , Uber Lichlechthe.it und ihre Normierung. I. Ein von der I. G. FARBENINDU- 
STRIE A k TIENGESELLSCIIAFT der Deutschen Echtheitskommission yorgelegter u. yon 
ihr angenommener Vorschlag besteht darin, daB die auf Lichtechtheit zu priifenden 
Farbungen in bestimmter Weise mit 8 Typfiirbungen blauer Farbstoffo auf Wollo 
yerglichen werden. Die ausgewahlte Wollskala ergab bei Belichtungen an 18 yer
schiedenen, nach Lagę u. Klima besonders ausgewahlten Orten gleich gute Abstufung. 
(Melliands Textilber. 13. 539— 40. Okt. 1932.) SijVERN.

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Darstellung eines Benełzungs- und 
Durchdringungsmittels. Man mischt ein Phenol mit einer stickstoff'haltigen organ. Basa 
oder einem Salz einer solclion. Ais stickstoffhaltige organ. Basen eignen sieh z. B. 
Benzylamin, Anilin, Phenyltrimeihylammoniummelhylsulfat, Triathanolamin, Phenelidin, 
Phenylhydrazin, Pyrrol, P yridin , Chinolin. (Schwz. P. 153 670 vom 13/1. 1931, 
ausg. 16/6.1932. D. Prior. 15/1.1930. Zus. zu Schwz. P. 128 440; C. 1929. 1. 2357.) B e i .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Darstellung eines Benetzungs- und 
Durchdringungsmittels. Man mischt ein Phenol m it einem Keton. Ais Ketone eignen 
sieli z. B . Aceton, Acetonhoinologe (techn. Acetonól), Cyclopentanon, Cyclohemnon, 
Methylcyclohezanone, Campher, Diacetonalkohol. (Schwz. P. 153 671 vom 16/1. 1931, 
ausg. 16/6.1932. D. Prior. 16/1.1930. Zus. zu Schwz. P. 128 440; C. 1929. I. 2357.) B e l  

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Darstellung eines Benełzungs- und 
Durchdringungsmittels. Man mischt ein Phenol mit einem sulfierten Fett u. einer organ. 
Verb., uielche iveder Sulfo- noch Carbozylgruppen enihalt u. in Verb. m it Phenolen ais 
Netzinittel wirkt. Solche Verbb. sind z. B . Butyl-, Amylalkohole, Benzylalkohol, Cyclo- 
hezanol, Melhyhiyclohemnole, hydrierle Naphthole, Glykolmonoalhjl(-aralkyl- oder 
-aryl-)alher, Polydthylenglykole u. dereń Mcnxo-(alkyl-, -aralkyl- oder -aryl-)dther, stick
stoffhaltige organ. Basen, Ketone usw. (Schwz. P. 153 672 vom 22/4. 1931, ausg. 16/6. 
1932. D. Prior. 23/4. 1930. Zus. zu Schwz. P. 123 440; C. 1929. I. 2357.) B e i e r s d o r f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Keller, 
Frankfurt a. M.-Fechenheim), Verfahren zur Herstellung von stickstoffhaltigen Sulfo- 
nierungsprodukten hoherer Paraffinkohhnwasserstoffe, dad. gek., daB man dio nach 
tłem Verf. des D . R. P. 521 622 durch Einw. yon NH 3 bzw. von N H 3 abgebenden Mitteln 
auf Polychlorderiw. hoherer Paraffin-KW-stoffe erhaltlichen Basen der Einw. sulfo- 
nierender Mittel unterwirft. — Z. B. lost man 21 kg einer nach D . R. P. 521 622 
(C. 1931. I. 3169) erhaltlichen Base in 50 kg Trichlorathylen, kuhlt auf — 10° ab, gibt 
25 kg Monohydrat u. 40 kg 30%ig. Oleum unter Riihren zu u. gieBt auf Eis. Man neu- 
tralisiert mit NaOH, dest. im Vakuum das Trichlorathylen ab, verd. den Ruekstand

9*
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mit h. W. u. fallt durcli Zusatz von Saure. Daa erhaltene braunliclie, sprode Prod. 
ist 1. in verd. NaOH, unl. in verd. Mineralsauren. Es enthalt 4% N , 15% Cl u. 5,6% S. 
Dic Sulfonierung kann aueh mit S 0 3HC1 ausgefiilirt werden. Die Prodd. dienen ais 
Emulgierungs- u. lleserifierungsmittel. (D. R. P. 561423 KI. 12q vom 17/4. 1931, 
ausg. 14/10. 1932.) N o u v e l .

Peter Wilhelm Ciisters, M.-Gladbaeh, Verfahren und Vorrichlung zum Farben 
oder Praparieren von Kettfdden beim Schlichlen. Das Verf. ist dad. gek., daB die nach 
dem Schlichten stark abgeąuetschten Paden zwischen Schhchttrog u. Trockenkammer 
durch die Farb- oder Praparierflotte gefiihrt werden. Die durch eine Zeichnung er- 
lauterte Vorr. ist dad. gek., daB zwischen Sehlichttrog u. Trockenkammer ein Foulard 
mit besonderer heb- u. senkbarer Tauchwalze vor dem selbst nicht in die Flotte tauchen- 
den Quetsehwerk angeordnet ist, so daB die Kettfaden ohne Unterbrechung der 
Schlichtung im laufenden Faden entweder auf ihrer ganzen LiŁnge oder auch nur in 
bestimmten Abschnitten zusiitzlieh gefarbt oder praparięrt werden konnen. (D. R. P.
560 938 KI. 8 a vom 10/11. 1931, ausg. 8/10. 1932.) S c i i m e d e s .

Canadiau Celanese Ltd., CJuebec, Canada, ubert. von: George Rivat, Paterson, 
New Jersey, Ernest Cadgene, Englcwood Cliffs, New Jersey, und Camille Dreyfus, 
New York, Verfahren zum Beizen von organisclien Celluloseestern, dad. gek., daB man 
auf die Ester ein beizend wirkendes Salz, z. B. Cr-Acetat, Furfurol u. Essigsaure in 
wss. Lsg. einwirken laBt. (Can. P. 295 343 vom 8/6.1927, ausg. 3/12.1929.) S c i i m e d e s .

Moritz Perlmutter, Leipzig, Verfahren zur Erzeugung von Olanzunterschieden auf 
billigen Fellcn, wie Kalbfellen, zur Erzielung der moireartigen Wrkg. edlerer Felle, 
wie Breitschwanz oder Fohlen, dad. gek., dafi das Feli an denjenigen Stellen, an denen 
die Haare einen anderen Glanz ais dio Nacbbarhaaro aufweisen sollen, einem Oxydations- 
prozeB unterworfen wird. Hierbei konnen die Haare gleichzeitig gebleicht werden. 
Ist dies unerwimscht, so werden die gefarbten Haare wieder auf die Farbę der Naehbar- 
liaare gefarbt, wobei die Glanzanderung erkalten bleibt. Soli z. B. ein Kalbfell den 
Eindruck eines Fohlenfelles erwecken, so w'ird das Haar an denjenigen Stellen, welche 
den Glanz aufweisen sollen, zuniichst mit einem stark reduzierenden Stoff, wie Hydro- 
sulfit, bestrichen u. gctrocknet. Dann werden die Stellen m it einer stark konz. Wasser- 
stoffsuperoxydlsg., die durcli Zusatz von N H , oder Soda alkal. gemaeht sein kann, 
bestrichen. Dann wird getrocknet u. h. gebiigelt. (D. R. P. 561604 KI. Sra vom  
27/11.1929, ausg. 15/10. 1932. F. P. 730 753 vom 30/1.1932, ausg. 24/8. 1932.) S c h m e .

Joseph Felix Turski, Warschau, Polen, Herstellung eines Kondensationsprodukles. 
Hierzu Ygl. E. P. 347609; C. 1931. II. 3550. Nachzutragen ist folgendcs: Zur Darst.

der Verb. I wird ein Gemiseh gleicher Moll.
2,3-Oxynapldhoesdure (II) u. l-Amino-3-nitrobenzol 
in Toluol mit einer Mischung von Toluol u. PC13 
in der Warmo umgesetzt, das Prod. in Na2C 03- 
Lsg. eingetragen, die M. mit W.-Dampf dest. u. 
der Riickstand mit N a2S reduziert. —  Man kann 
auch erst I  mit Fe u . HC1 zu m-Phenylendiamin 

reduzieren u. dieses, gemisclit mit II in Toluol mit PC13 umsetzen. I  ist ein in Atz- 
alkaii 11. helles Pulver, das leicht auf der Faser mit H N 0 2 u. saurebindenden Mitteln in 
einen roten Farbstoff ubergelit. (Scliwz. P. 154172 vom 17/9.1930, ausg. 1/7. 
1932.) A l t p e t e r .

Verein fiir chemisehe und metallurgische Produktion, Aussig a. E., Tschecho- 
slowaldsehe Republik, Verfaliren zur Herstellung von Azofarbsloffen auf der Faser in  
der Fdrberei und im Żeugdruck, dad. gek., daB ais Diazoverbb. die durch Einw. von 
Sidfoearbonsduren der Benzol- u. Naphthalinreihe, ihren Salzen oder Substitutions- 
prodd., ausgenommen Aminosulfocarbonsauren, auf Lsgg. diazotierter unsulfoniorter 
aromat. Aminę erbiiltlichen haltbaren Diazoniumsalze angewendet werden, z. B. die 
Einwirkungsprodd. von diazotiertem S-Nitro-2-aminoanisol auf das Na-Salz der 4-Sulfo- 
benzoesaure, von diazotiertem S-Nitro-2-toluidin auf 5-Sulfo-2-oxybenzoesaure, von 
diazotiertem 4-Chlor-2-toluidin auf 3-Sulfóbenzoesaure u. von 3-Nitro-4-toluidin auf 
3-Sulfobenzoesdure. (D. R. P. 559 421 K I. 8 n vom 3 0/9 . 1930, ausg. 20 /9 . 1932.) S c h m .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Ballauf, 
Koln-Miilheim, und Albert Schmelzer, Wuppertal-Elberfeld), Darstellung von Azo- 
farbstoffen, darin bestehend, daB man aromat, oder heterocyel. Aminę oder ihre D eriw . 
fiir sich oder auf der Faser mit Oxynaphthindolen, die in 2- u. bzw. oder 3-Stellung 
einen KW-stoffrest enthalten, kuppelt u, dabei die Komponenten derart wahlt, daB

N H ,
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sie keine wasserlóslich machenden Gruppen enthalten. — Die Osynaphthindole kónnen 
aus den Naphthindolsulfonsauren durcli Alkaliselimelze erhalten werden. — Die mit 
8-Oxy-2-plienylnaplithindol impragnierte Baumwolle gibt mit diazotiertem 2,5-Dichlor- 
anilin ein rotstichiges Braun, m it 2-Chloranilin ein gelbstichiges Rotbraun, mit 2-Methyl- 
5-chloranilin ein rotstichiges Violett, mit 4-Chlor-2-nitranilin ein sattes Rotbraun. 
Die mit 8-Oxy-2,3-dimełhylnaphthindol impragnierte Baumwolle liefert mit diazotiertem  
4-Chlor-2-nitranilin ein dunkles Rotbraun, mit 2-Methyl-4-nitranilin ein violettstichiges 
Dunkclbraun, mit 2-Methyl-4-chloranilin ein dunkles Rotbraun. 7-Oxy-2,3-dimethyl- 
naphtliindol gibt mit diazotiertem 2,5-Dichloranilin ein dunkles Rotbraun, mit diazo
tiertem 2-Chloranilin bzw. 4-Chlor-2-nitraniIin bzw. 2-Methyl-5-chloranilin etwas gelb- 
stichigere Tóne. (D. R. P. 561 440 KI. 22a vom 26/4. 1931, ausg. 14/10. 1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Polyazofarb- 
stoffen. Man vereinigt tetrazotierte aromat. Diamine, die in o-Stellung zu N H 2 eino 
Alkoxy- oder Carboxylgruppe enthalten, m it 2 Moll. einer Dioxynaplithalinmono- oder 
-disulfonsaure u. liifit auf den so erhaltenen Farbstoff 2 oder 1 Mol. einer Diazoverb. 
einwirken. D ie Farbstoffe kónnen in Substanz oder auf der Faser mit Cu-Vcrbb. 
behandelt werden. Auf den Farbstoff aus tetrazotiertem 4,4'-Diamino-3,3'-dimethoxy- 
diphenyl u. 2 Moll. l,5-Dioxynaplithalin-3,7-disulfonsaure liiBt man 1 Mol. diazotiertes 
2-Amino-l-anisol-4-sulfonsaure u. 1 Mol. diazotiertes 4-Chlor-2-amino-l-anisol ein
wirken, der gebildete Tetrakisazofarbstoff fiirbt Baumwolle griinstichig grau; durch 
Erhitzen der mit Essigsaure angesauerten wss. Lsg. des Farbstoffes mit CuS04 erhiilt 
man einen reiner u. liehtechter farbenden Farbstoff. Der Farbstoff aus tetrazotiertem  
4,4'-Diamino-3,3'-dimethoxydiphenyl u. 2 Moll. 2,8-Dioxyiiaplithalin-6-sulfonsdure u.
2 Moll. 2-Amiiw-l-anisol-4-sulfonsdure fiirbt Baumwolle blaustichig grau, durch Nacli- 
behandeln mit CuS04 werden die Farbungen rotstichiger. Der Farbstoff aus tetrazo
tiertem 4,4'-Diamino-3,3'-dimeiliozydiphcnyl u. 2 Moll. des Monoazofarbstoffcs aus 
diazotierter 2-Amino-l-anisol-4-sulfonsdure u. 2,5-Dioxynaphthalin-7-sulfonsdure fiirbt 
Baumwolle rotstichig grau, die Cu-Vcrb. farbt blaustichig grau. Der Farbstoff aus 
tetrazotiertem 4,4'-Diamino-3,3'-dimethozydiphenylharnstoff u. 2 Moll. 2.5-Dioxynaph- 
thalin-7-sulfonsaure u. 2 Moll. 2-Amino-l-anisol-4-sulfonsdure farbt Baumwolle grau- 
violett, durch Behandeln m it Cu-Yerb. werden die Farbungen róter. Der Disazofarbstoff 
aus tetrazotiertem 4,4'-Diamino-3,3'-dimellioxydiphenyl u. 2 Moll. 2,8-Dioxxjnaph- 
thalin-G-sulfonsaure, liefert m it 2 Moll. diazotierter 4-Sulfo-2-arninobenzoesdure einen 
Farbstoff, dessen Cu-Verb. Baumwolle sehr echt grau fiirbt. (F. P. 732 825 vom 
8/3. 1932, ausg. 26/9. 1932. D. Prior. 9/3. 1931.) F r a n z .

Comp. Nationale de Matiśres Colorantes & Manufactures de Produits Chi- 
miques du Nord Rśunies (fitablissements Kuhlmann), Seine, Herstellung von Farb- 
stoffen und Zwisclienprodukten. Ais Kondensationsmittel verwendet man Verbb. des 
N H 3 oder seiner A lkylderiw . mit AlCl3, die Verbb. sind bestandig, sie ermóglichen 
eine Herabsetzung der Kondensationstemp. —  Man leitet trockenes N H 3 iiber pul-
verisiertes, wasserfreies AlCla, unter stark exotherm. Rk. bildet sich ein fl. Rk.-Prod.
In das fl.. Prod. tragt man 1',1"-Dianlhrachinonyl-1,4-diaminoanlhrachinon, darstellbar 
durch Kondensation von 1,4-Diaminoanthrachinon mit 1-Chloranthrachinon, erwarmt 
auf 150°, giefit in verd, HC1, kocht, filtriert u. waseht, der erhaltene Farbstoff, der mit 
Hypochlorit gereinigt werden kann, farbt Baumwolle aus der Kiipe braunrot. An 
Stelle des Prod. aus N H 3 kann man auch das Prod. aus Trimethylamin u. AlCla ais 
Kondensationsmittel verwenden. (F. P. 733 440 vom 8/6. 1931, ausg. 5/10. 
1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Rudolf Lesser, 
Berlin, Georg Gad, Berlin-Schlachtensee, und Walter Bruck, Mannheim), Darstellung 
von Kiipenfarbstoffen der Anthrachinonreihe, nach D. R. P. 536448 dad. gek., daB man 
l-Aeetaminoantkrachinone mit o-Aminoanthrachinoncarbonsauren bzw. dereń D eriw . 
oder 1-Aminoanthrachinone mit o-Acetaminoanthrachinoncarbonsiiuren bzw. dereń 
D eriw . in Ggw. yon wasserentziehenden Mitteln kondensiert u. die Kondensations- 
prodd. gegebenenfalls mit lialogenierenden, nitrierenden Mitteln u. dgl. behandelt. —  
In eine w. Lsg. von 1-Acetaminoanthrachinon in Eg. tragt man l-Aminoanthrachinon-2- 
earbonsaure ein, vermischt mit ZnCl2 u. saugt nach 1-std. Riihren das Rk.-Prod. ab; 
der Farbstoff farbt Baumwolle aus der Kiipe rótlich gelb: der Farbstoff kann durch 
Behandeln mit Hypochlorit oder durch Umlósen aus H 2S 0 4 gereinigt werden. Der in 
analoger Weise hergestellte Farbstoff aus 1-Acetaminoanthrachinon u. 2-Aminoanthra- 
chinon-3-carbonsdure fiirbt Baumwolle sehr rein orangegelb, der aus l-Acetumino-5-
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benzoylaminoanthrachinon u. 2,3-Aminoa7tihrachinoncarbonsdure reinbraun, u. der aus 
l-Acetaminoanłhrachinon-2-carbonsaure u. 1-Aminoanthrachinon rótlicligelb. (D .R . P.
561 640 KI. 22b yom 24/6. 1931, ausg. 17/10. 1932. Zus. zu D. R. P. 536 448; C. 1932.
II. 2243.) F r a n z .

Durand & Huguenin A.-G., Basel, Herstellung bon leicht lóslichen, sauren Schwefel- 
saureestern der Leukoverbindungen des 1,2,2',1'-Dianihrachinonazins. Man behandelt das 
durch Oxydation von N-Dihydro-l,2,2',l'-dianthrachinonazin erhaltliehe 1,2,2' ,1 '-Di- 
anthrachiruynazin in Ggw. eines Uberschusses einer tertiaren Base mit der Additions- 
vcrb. von S 0 3 mit einer tertiaren Base u. einem Metali in Abwescnheit von freier Siiure; 
man erhalt einen Poły ester, wahrsclieinlich • einen Telrascliwefelsaureester des Tetra- 
hydro-l,2,2',l'-anthrachinonazins. In ahnlieher Weise erhalt man einen D i- u. Tri- 
schwefelsdureester des Ghlor-1,2,2',1'-dianihrachinonazins. D ie Polyester sind sehr emp- 
findlich gegen Sauren, aus der wss. Lsg. des Esters fallt auf Zusatz yon Saure der 
Dischwefelsdureester des N-Dihydro-1,2,2',1'-dianthrachinonazins aus. D ie Polyester 
eignen sich zur Erzeugung von Drucken auf der Faser. Ahnliche Verbb. erhalt man 
aus dem D i- oder Trichlor-1,2,2',1'-dianthrachinonazin. (F. P. 726 168 vom 12/11. 1931, 
ausg. 24/5. 1932. D. Prior. 14/11. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Schwefelfarb- 
sloffen. Man kondensiert Benzocarbazole mit Chinonchlorimid oder seinen Kernsub- 
stitutionsprodd.; die erhaltenen Indophenole oder die hieraus erhiiltlichen Leukoindo- 
phenole kann man in der ublichen Weise in Schwefelfarbstoffe iiberftihren. D ie erhal- 
tenen Farbstoffe fitrben Baumwolle aus dem Schwefelnatriumbade oder aus der Hydro- 
sulfitkiipe griinstichigblau. In Ggw. von Cu oder Cu-Salzen erhalt man noch griin- 
stichiger farbende Farbstoffe. —  1,2-Benzocarbazol (a,-Naphthocarbazol), F . 225°, gibt in 
H„SO., von 66° Be m it Chinonchlorimid ein Indophenol, 1. in HjSO.j blau, in Aceton u. A. 
blauviolett, in A. rotlielm olett, das hieraus m it Hydrosulfit erhaltliehe Leukoindo- 
phenol, farblose Bliittchen aus CH3OH, F. 238—240° gibt beim Erhitzen mit alkoh. 
Polysulfidlsg. einen Baumwolle aus der Hydrosulfitkiipe griinstichig blau farbenden 
Farbstoff. Aus N-Atliyl-l,2-benzocarbazol erhalt man das N-Athijlbenzocarbazoylimino- 
chinon, 1. in H aSO,,, Aceton u. A. blau; das entsprechcnde Leukohidophenol, gelbliche 
Nadeln aus CS2, F. 208—210°. Das aus 9-Athyl-l,2-benzocarbazol erhaltliehe Leuko- 
indophenol liefert einen Baumwolle aus dem Schwefelnatriumbade griin farbenden 
Farbstoff. D ie liomologe N-Methylrerb. liefert einen ahnliehen Farbstoff. Das Indo
phenol aus 6-Methoxy-l,2-benzocarbazol gibt eine Leukoverb., farblose Nadeln aus Bzl.,
F. 200— 210°, die einen aus dem Schwefelnatriumbade blaustichiggriin farbenden 
Farbstoff liefert. ■1,4-Benzocarbazolsulfonsdure gibt mit Chinonchlorimid eine Idol- 
phenolsulfonsaure, dereń Leukoverb. einen blaustichiggriinschwarz farbenden Schwefel- 
farbstoff liefert. 1,2,5,6-Dibenzcarbazol, F. 231°, gibt mit Chinonchlorimid ein Indo
phenol, dessen Leukoverb., farblose Nadeln aus Bzl., F. 288—290°, einen griinen Schwe- 
folfarbstoff liefert. —  4 '-Oxy-8-melhyl-l,2-benzocarbazol gibt mit Chinonchlorimid ein 
Indophenol, dessen Leukoverb., kleine farblose Nadeln, F. 223—225°, einen griinen 
Schwefelfarbstoff gibt. 3,4-Benzocarbazol (I-Naphthocarbazol) gibt mit Chinonchlorimid 
ein Indophenol, das einen griinen Schwefelfarbstoff gibt. (F. P. 733 552 vom 15/3.1932, 
ausg. 7/10. 1932. D. Prior. 23/3. 1931. E . P. 381 265 vom 24/7. 1931, ausg. 27/10.

Titan Co. A/S., Fredriksstad, Tilanliallige Farbę, dad. gek., daB sie aus einem 
titanhaltigen Pigment besteht, wahrend das Bindemittel sich aus trocknenden Olen u. 
einer im Verhiiltnis hierzu geringeren Menge der Lsg. einer Celluloseverb., z. B. Nitro- 
cellulose, zusammensetzt. —  Das Pigment besteht im wesentlichen aus Ti O,. Beispiel:
1,8 kg trocknes Ti-Pigment wird m it 0,57 1 rohem Leinol angerieben. D ie erhaltene 
Pastę wird nach u. nach einer Lsg. von 0,91 1 Nitrocellulose zugegeben, wclche durch 
LSsen yon 1 kg Nitrocellulose in ca. 3,8 kg Butylacetat erhalten wurde. D ie erforderliche 
Konsistenz wird alsdann durch weiteren Zusatz von Leinol hervorgerufen, z. B. durch 
ein Gemisch von 1,7 1 Ol mit 0,27 1 fl. Sikkativ. (Dan. P. 41 799 yom 13/12. 1928, 
ausg. 10/3. 1930.) D r e w s .

Horace Gastineau Hills, Stockport, Elektrolytische Oemnnung von Bleiweip. Der 
benutzte Elektrolyt enthalt ein Nitrat, yorzugsweise N aN 03, u. ein Koli., wie Gelatine 
oder Leim. Z. B. enthalt der Elektrolyt 0,75— 2°/o N aN 03; Leim oder Gelatine werden 
in einer wss. Lsg. yon 0,01% angewendet. Zur Korrektur der Alkalinitat kann der 
Elekrolyt einen Zusatz von Ameisensaure oder einer anderen entspreehenden organ. 
Saure erhalten. D ie Sattigung des Elektrolyten mit C 02 erfolgt drach Zerstauben

1932.) F r a n z .
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desselben in Ggw. yon gasformigcm C 02. Die organ. Sauren konnen durch H N 0 3 
ersetzt werden. Dureh das Verf. wird die Bldg. yon schwammigem Pb an den Elektroden 
yermieden. (E. P. 380 457 vora 14/5. 1931, ausg. 13/10. 1932.) D r e w s .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmingfcon, iibert. yon: Christian R. E. 
Merkle, Flint, V. St. A., Uberzugsmassen auf Basis trocknender Ole, dad. gek., daB 
sie neben den iiblichen Siccativen Oxydationsverz6gerer besitzen, u. zwar in solcher 
Menge, daB die Osydation der M. in dicker Schicht yerhindert, in diinnem Film jedoch 
nicht wesentlich verzogert wird. Ais Oxydationsverzogerer yerwendet man Phenole 
u. Aminę, z. B. Phenol, a- oder fi-Naplithol, Guajakol, Hydrochinon, Eugenol, Thymol, 
Pyrogallol, Resorcin, p-Aminoplienol oder Anilin, Benzidin, Diphenylamin, Phanyl- 
a-naphthylamin, IJezamethylentetramin. Den etwa 0,3% Pb-Mn-Siccativ enthaltenden 
Lacken setzt man 0,1 bis etwa 1% der oben genannten Substanzen zu. (A. P. 1 829 999 
vom 16/1. 1928, ausg. 3/11. 1931.) Sa r r e .

Heinrich Trutter, Hamburg, Verfahren zur Herstellung einer isolierenden und 
impragnierenden Anstrichmasse fiir Mauerwerk, Zement, Holz, Pappe, Eisen u. dgl., 
dad. gek., daB eine Mischung yon Roggenfeinmchl, Leinólfirnis, Siccatiy u. 
Sangajol erhitzt u. der h. M. 10% einer Lsg. yon Bitumcn, sowie 60% einer an sich 
bekannten Mischung von pulverisierter Silber- u. Bleischlacke mit bituminosem Schiefer- 
mehl hinzugefiigt wird. (D. R. P. 562428 KI. 22g yom 28/6. 1930, ausg. 25/10. 
1932.) M . F. M u l l e r .

Kay & Ess Co., iibert. von: Dale M. Phillippi, Dayton, Ohio, Herstellung eines 
Uberzuges fiir  Lederimitalion. 20 Gallonen chines. Holzól u. 2,25 Gallonen Leinol 
werden auf 480° F erhitzt, dann werden 3,5 Pfd. Pb-Glatte zugesetzt u. die M . wird 
auf 460—470° 30 Min. lang erhitzt. Darauf werden 8,5 Pfd. Mn-Linoleat, 2 Pfd. Co- 
Linoleat u. 67 Pfd. eines Kunstharzes, z. B. Amberol B /S  1 L t., zugesetzt u. die Temp. 
wird bei 425° F gehalten. SchlicBlicli werden je 20 Gallonen schweres u. leichtes 
Petroleumnaphtha zugegeben. (A. P. 1878 316 vom 22/7. 1929, ausg. 20/9.
1932.) M. F. Mu l l e r .

Soc. Marmorin Jyde (Soc. de Synthśse des Marbres et Bois), Frankreich, Ver- 
fahren zur Herstellung von Marmormuslem m it Celluloseesterlacken, Ol- oder Wasserfarben. 
Auf die Unterlage wird zunachst ein weiBcr oder gefarbter Grundanstrich aufgebraclit, 
dann werden die oben erwahnten Farben unter Benutzung einer Schablone, die aus 
einem in einem Rahmen befestigten Fadennetz besteht, aufgespritzt. D ie Abdeckung 
durch die Fiiden ergibt die Adern. Es konnen mehrero yerschiedene Farben nach- 
einander aufgespritzt werden. (F. P. 732 293 vom 6/5.1931, ausg. 15/9. 1932.) B r a u n s .

Fritz Priemer, Zschachwitz, und Arno Fiedler, Wolfersdorf, Herstellung von 
Walzen fu r Offset- und Sieindruck, dad. gek., daB gemahlener Ton (Tonstaub), gepul- 
yerter Kopal u. gehartetes Ol nacli dem Mischen bei hoher Temp. u. unter bohem 
Druck gepreBt oder gewalzt werden. (N. P. 48 517 vom 8/11.1928, ausg. 13/10.
1930.) ’ ___________________ D r e w s .

D yostufis Industry Developm ent Ctte, 3 rd R eport: Present position  and deyelopm ent of
th e  d yestu ffs m anufacturing industry in G reat B rita in  1932. London: H . M. >S. O.
1932. 9 d .  n et.

XI. Harze. Lacke. Firnis. P lastische Massen.
C. A. Thomas und W. H. Carmody, Synthetische Harze aus Pelroleumkohlen- 

wasserstoffen. Aus hochungesatt. Gasol-Crackdestillaten, die durch Craekung bei 
hoher Temp. u. niedrigem Druck gewonnen u. reicli an Diolefinen u. Olefinen sind, 
gewinnt man durch Polymerisation u. Kondensation in Ggw. eines Metallhalidkata- 
lysators (wasserfreies Aluminiumchlorid) industriell yerwertbare Harzprodd. Bei der 
Herst. wird das Petroleumdestillat in kiihlbarem Behalter allmahlich mit feinyerteiltem  
Aluminiumchlorid unter Ruhren yersetzt, bis sich keine weitere Warme mehr ent- 
wickelt. Nach Ausfallung des Aluminiumchlorids wird das Filtrat einer Yakuumdest. 
unterworfen u. das ais Riickstand yerbleibende Harz so lange mit iiberhitztem Dampf 
behandelt, bis es die gewunschte Hartę erreicht hat. Ais Beispiel wird ein hartes, hell- 
bernsteinfarbiges Lackliarz yom F. 110— 115° u. SZ. 0,1̂ —2,0 angefiihrt, welclies mit 
Holzol sehr schnell troeknende Lacko ergibt, im Aufstrich nicht yergilbt, sondern heller 
wird u. in fast allcn KW -stoffen 1. ist. Durch Regulieren der Faktoren der Harzbldg., 
vor allem der Menge des zugesetzten Katalysators erhalt man Harze yerschiedener
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Eigg. Die Rkk., welehe der Harzbldg. ziigrunde liegen, erstrecken sieli auf Bldg. von 
hochsd. óligen Polymeren aus Olefinen, Umsetzung von Olefinen mit aromat. Bestand- 
teilen zu substituierten aromat. Korpern von óligem Charakter, Polymerisation von 
Diolefinen u. Olefinen unter Harzbldg. u. Rk. von Diolefinen mit substituierten aromat. 
Korpern unter Harzbldg. (Ind. Engng. Cliem. 2 4 . 1125—28. Okt. 1932.) S c h e i f e l e .

— , M odifizierte Glycerinphlhalatharze (Bezyle und Teglacs) fiir  Anstrichmitld. 
(Chem. Age, London 27. 339— 40. 8/10. 1932.) S c h e i f e l e .

Hans Wolff, Abgrenzung der Anwendungen ton ÓUacken und Cellulosdacken. Auch 
bei starkster Herabsetzung des Nitrocelluloseanteils besitzen die Nitrocelluloselacke 
die Harto ais Vorzug u. die geringe Haftfestigkeit ais schlechte Eig. Bei der Wahl der 
Laekierungsart sind, abgesehen von der Kostenfrage, die technolog. Vorzuge dor Nitro- 
lackierung wie rasche Trocknung, Hartę, Widorstand gegen zeitweise Beanspruehung 
durcli W ., Ole eto. abzuwagen gegen deren Nach teile, die in geringerer Haftfestigkeit 
u. rascherem Versagen bei Uberbcanspruchungen zum Ausdruck kommen. Nitrolacke 
sind giinstig bei Innenlackierungen von Metali u. Holz, bei AuBenlackierungen von  
Metali nur dort, wo die Wetterbeanspruchung wio bei Autos nicht ununterbrochen ist. 
Im  AuBenanstrich auf Holz versagt der Nitrocelluloselack. (Farbo u. Laek 1 9 3 2 .  
533—34; Farben-Ztg. 3 8 . 126— 27. 29/10. 1932.) S c h e i f e l e .

Otto Merz, Neuere Lósungs- und Weićhmachiingsmittel. Ais neuero Lósungs- u. 
Weichmachungsmittel werden behandelt: n-Butyllaetat, Amyllactat, Benzyllactat; 
Butylglykol (Athylenglykolmonobutylather), Butoxyl (M ethylbutylenglykolacetat); 
Glycerinather; Lósungsmittol E 33, Losungsmittel R S 200; Trimethyl- u. Triamyl- 
borat; A thosyathylphthalat; n-Hexylalkohol, n-Oktylalkohol u. hohero Alkohole, 
sowie Acotatester hóherer Alkohole u. yorseliiedene andere Lósungs- bzw. W eich
machungsmittel. (Kunststoffe 2 2 . 217— 20. Okt. 1932.) S c h e i f e l e .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur Vofi, 
Frankfurt a. M.-Hóchst), Verfahren zur Darstellung hdler Ilarzesłer durch Erhitzen 
yon naturliehen oder synthet. Harzen oder Harzsauren m it OH-haltigen Verbb., dad. 
gek., daB man die Umsetzung in Ggw. von 0-Verbb. des P  vornimmt. —  Z. B . erhitzt 
man 300 Teile Kolophonium  (FZ. 3—4) mit dom Kondensationsprod. aus 100 Teilen 
Kresol u. 90 Teilen 30%'g- CH./), gibt 0,4 Teile H3P 0 3 zu, geht langsam auf 300° u. halt
3 Stdn. bei dieser Temp. unter Oberleiten von C 02. Wenn die SZ. auf 30 gesunken ist, 
kiililt man auf 270° ab, dest. wahrend ł/4—3U Stdn. im Vakuum dio fliichtigen Anteile 
ab u. erhalt einen harten, hellen Harzester yon der SZ. 25 u. der FZ. 4. Weitere ge- 
eignete Ausgangsstoffe sind Manilakopal, Kongokopal, Phenolalkoliol, Kondensations- 
prodd. aus Phenoxyessigsdure u. CH.,0, aus ICrcsol u. Acetahlehyd, ferner Olyccrin, Glykol,
1,3-Butylenglykol, Cydohezanol, Rcsorcin u. Benzylalkohol. Ais P-Verbb. kónnen 
auch H 2P 0 3, H P 0 3 u . H 3P 0 4 benutzt werden. Dio Veresterung liiflt sich in Ggw. von  
Lósungsmm., wrie Tetralin, durchfiihren. (D. R. P. 561158 KI. 12q vom 13/12. 1930, 
ausg. 12/10. 1932.) N o u v e l .

Dr. Kurt Albert G. m. b. H., Chemische Fabriken, Amóneburg b. Wiesbaden-
Biebrich, Verfahren zur Herstellung ton  Kopal-Harzsaureestern, die bisher ausgesclimolzen 
werdon muBten, um auf Ollacke verarbeitet werden zu kónnen, dad. gek., daB diese 
Harze ohne Yorbehandlung mit iiber 200° sd. Carbonsaureestern ein- oder mehrwertiger 
Alkohole, deren zugrundeliegende Siiure auf physikal. odór chem. AArege leicht aus dem 
Rk.-Gemiseh entfernt werden kann, durch Erhitzen auf holie Tempp. chem. umgesetzt 
bzw. umgeestert werden, u. dafi man die hierbei in Freiheit gesetzten Sauren wahrend 
der Umesterung oder nach deren Beendigung auf physikal. oder chcm. Wego entfernt. 
Hierzu vgl. das Ref. iiber F. P. 697 470: C. 1931. II. 1202. (D. R. P. 555 812 KI. 12o
vom 29/8. 1929, ausg. 4/8. 1932.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinher: Otto Schmidt, 
Ludwigshafen, und Egon Meyer, Mannheim), Yerfahren zur Herstellung ton Produkten 
nach A rt der Harze, Wachse, Balsame, Weichmachungsmittel u. dgl., dad. gek., daB man 
auf hoehmolekulare einbas. Carbonsauren oder deren Umwandlungsprodd. oder auf 
hochmolekulare Umwandlungsprodd. mehrbas. Carbonsauren oder auf saure Natur- 
oder Kunstharze oder deren Salze Alkylenmonoxyde bei An- oder Abwesenheit von 
Kondensations- oder saurebindenden Mitteln einwirken u. gegebenenfalls noch eine 
Acidylierung folgen laBt. — Aus 444 Teilen Phthalsaureanhydrid u. 184 Teilen Glycerin 
wird ein hartes, noch schmelzbares Esterliarz hergestellt, dessen Saurezalil 130— 135 
betragt. 500 Teile dieses Esterharzes werden mit 140 Teilen Athylenozyd 6 Stdn. lang
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im Autoklayen auf 140— 150° erhitzt. Das Rk.-Prod. stellt einen fast wasserhellen, 
sehr zahfl. Balsam von auBerordentlicher Klebkraft dar, welcher bei langerem Stehen 
halbfest wird. Es ist in yielen organ. Losungsmm. lóslich, in W. unl. —  300 Teile franzos. 
Kolophonium, 110 Teile Propylenoxyd  u. 3 Teile Borsdure werden in einem Dreh- 
autoklayen 8 Stdn. lang auf 150° erhitzt. Nach Beendigung der Rk. wird das nieht 
umgesetzte Propylenoxyd durch Erwarmen entfernt. Es yerbleibt ein braunliclies, 
balsamartiges Weichharz, das in den meisten organ. Losungsmm. 1. ist u. dio Saure- 
zahl 7— 9 hat. Dazu noch weitere Beispiele. Ais hochmolekulare einbas. Carbonsauren 
kommen z. B. Abietinsaure, Palmitinsdure, Stearinsdure u. a. in Betracht. Durch 
Einw. yon Alkylenmonoxyd auf z. B. Abietinsaure erhalt man hydroxylhaltige Ester 
der Abietinsaure, welche sowohl ais solche, ais auch in Form ihrer Ester u. Ather zu 
mannigfachen Zwecken in der Lack- u. Firnisindustrie fiir kosmet. Zwecke, ais Weich- 
machungsmittel fiir Kunststoffe u. Filme Verwendung finden konnen. (D. R. P. 
561626 KI. 12o vom 3/2. 1927, ausg. 20/10. 1932.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein,
Arthur VoB und Arnold Brunner, Hóchst a. M.), Ver Jahren zur Darstellung von 61- 
loslichen neulralen Kunstharzen nach Patent 526391, dad. gek., daB man die Derivate 
einkerniger KW-stoffe, welche mehr ais eine Halogenmethylgruppe enthalten, oder 
Gemische dieser miteinander oder mit D eriw . ein- oder mehrkerniger KW-stoffe, 
welche eine oder niehrere Halogenmethylgruppen enthalten, in der Hitze auf aromat. 
KW-stoffe oder auf Phenole oder auf Mischungen daraus oder nacheinander auf aromat. 
KW-stoffe u. Phenole einwirken laBt. —  100 Teile Di-co-chlortetramethylbenzol, aus 
Xylol durch Einw. von Formaldehyd u. HC1 erhalten, werden m it 180 Teilen Naphthalin  
so lange boi 180° erhitzt, bis die HCl-Entw. nachlaBt. Nach dem Abdest. des iiber- 
schussigen Naphthalins erhitzt man auf ca. 270°, bis keine fliiehtigen Bestandteile 
mehr iibergehen. Man erhalt nach dem Erkalten ein festes, helles Harz von guter 
Ol- u. Benzinlosliehkeit, das zu Ollacken verarbeitet wird. —  125 Teile Di-w-chlorlelra- 
metliylbenzol werden mit 60 Teilen Kresol u. 100 Teilen Naphthalin  yermiseht u. so 
lange bei 160— 180° erhitzt, bis die HCl-Entw. nachlaBt. Darauf destilliert man im 
Vakuum dio fliiehtigen Anteile ab. Nacli dem Erkalten hinterbleibt ein liellgelbes, 
klardurchsichtiges Harz von guter Lóslichkeit. Dazu weitere Beispiele. (D. R. P. 
5 6 1 0 8 2  KI. 12o vom 21/3. 1930, ausg. 10/10. 1932. Zus. zu D. R. P. 526 391; C. 1931.
II. 1203.) M. F. Mu l l e r .

Gesellschait fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfahren zur Her- 
stellung von harzarligen Kondensationsprodulden aus aromalischen Aminen und Form
aldehyd in melireren Stufen, wobei in der ersten Stufe 1 Mol. eines aromat. Amins 
mit ungefahr 1 Mol. CH20  in Ggw. einer Saure kondensiert wird, dad. gek., daB man 
zu dem in erster Stufe aus ungefahr !iquivalenten Mengen Amin bzw. Aminsalz u. 
CHaO in saurem Medium erhaltencn Bk.-Gemisch unmittelbar, d. h. ohne Abtrennung 
des gobildeten schmelzbaren Harzes u. yorteilhaft nach stattgeliabter Abkiililung 
weitorer Mengen CH20  zufiigt, das erhaltene Gemisch bis zur Bldg. einer festen Gallerte 
reagieren laBt u. diese mit siiurebindenden Mitteln beliandelt u. trocknet. — Zwoi 
weitere Anspriiche. — Das Verf. unterschcidet sieh von dem des D. B . P. 487 654 
(C. 1930.1. 1385) durch die Ausfiihrung der Rk. in 2 Stufen. Z. B. mischt man 93 Teile 
A nilin  m it 150 Teilen 25°/0ig. HC1, 50 Teilen W. u. 77 Teilen 40%ig. CH20 , kiihlt die 
rote Lsg. auf 25° ab u. yersetzt mit 58 Teilen OH f i .  Nachdem Gallertbldg, eingetreten 
ist, trocknet man, behandelt mit 5°/0ig. NaOH, bis die M. gelblichweiB geworden ist, 
wascht u. trocknet das Harz. Statt Anilin konnen m-Toluidin, a- u. fS-Naphthylamin, 
Benzidin  oder Gemische dieser Aminę yerwendet werden. D ie Bk. laBt sieh in Ggw. 
von Losungsmm., wie A., Glycerin oder Glykol, ausfiihren. (D. R. P. 562 518 KI. 12q 
vom 26/4. 1931, ausg. 26/10. 1932. Schwz. Prior. 23/4. 1931.) N o u v e l .

H. Rommler Akt.-Ges., Spremberg, Verfahren zur Herstellung von Oegenstdnden, 
z. B. Platten aus Kunstharz. Bliitter aus Cellulose, z. B. Papierbliitter, werden mit 
Kunstharzen, die die Aminogruppe enthalten, also Kondensationsprodd. aus Harnstoff 
oder Thioharnstoff mit Formaldehyd getrankt, dann aufeinander geschichtet, wobei 
gegebenonfalls oben u. unten yerzierte Papicrblatter aufgelegt werden, u. sehlieBlich 
unter Druck u. H itze zusammengepreBt. D ie Cellulosefaser verscliwindet u. es entsteht 
ein yóllig homogener Korper. Die Papicrblatter konnen auch zweeks Erzielung metal). 
Effekte mit Motali bespritzt sein. (E. P. 375 791 vom 28/3. 1931, Auszug veroff. 28/7. 
1932. D. Prior. 11/2. 1931.) B r a u n s .
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Canadian Electro Products Co., Ltd., Montreal, iibert. von: Frederick 
W. Skirrow, Quebec, Kondensieren v o j i  Vinylestem m it alipJialischen Aldehyden. Man 
kondensicrt in Ggw. von 0,01— 0,1 °/o Benzoylperoxyd. Ais Vinylester kann man das 
Vinylacetat, -propionat, -butyrat, ais Aldehyd den Aeet-, Butyr-, Propionaldehyd 
vorwenden. Man kann fcrner auf 100 Teile Vinylacetat 1 bis mehr ais 100 Teile Aeet- 
aldehyd anwendcn. (A. P. 1 872 834 voin 12/12. 1928, ausg. 23/8. 1932.) P a n k ó w .

Emil Haslinger, Fliih b. Basel, Verarbeiten von Kohlcnwaśsersloffkondensations- 
produkten, d. h. Pólystyrol (Trolitul) u. dereń D criw . auf Gebrauchsgegenstiinde u. 
Galanteriewaren durch Spritzen in k. Formen. (Schwz. P. 155 542 vom 16/4. 1931, 
aus 1/9. 1932.) P a n k ó w .

Bakelite G. m. b. H., Berlin, Verfahren zur Herstellung von geformten Gegen- 
stdnden, dad. gek., daB man dic nach D. B . P. 517 445 (C. 1931. I. 2123) aus hilrt- 
baren Phenolaldehydharzen u. lufttrocknendcn fetten Olen hergestellten Ycreinigungs- 
prodd. gegebenenfalls nach teilweiser oder Yollstandiger Entfernung der Losungsmm. 
durch gleichzeitige Anwendung von Hitze u. Druck formt u. hartet oder zuniichst 
durch Pressen formt u. darauffolgcnd durch Erhitzen hartet. (D. R. P. 561656
KI. 39b yom 26/2. 1929, ausg. 17/10. 1932.) N o u v e l .

Aug. Nowack Akt.-Ges. und Karl Sprenger, Bautzen, Verfahren zur Eerslelluwj 
von Pre/imischungen aus Kumtharzen, dad. gek., daB das innige Gemisch von Harz 
u. Faser- oder Fiillstoffen kontinuierlich zwischen zwei gleichmaBig oder ungleichmaBig 
bcwegten Bandern einem Druck bei lióherer Temp. ausgesetzt wird. Vier weitere 
Anspriiche. Die Apparatur ist durch Abbildungen naher erliiutort. Hierzu vgl. aueh 
das Ref. iiber F. P . 713 876; C. 1932. II. 131. (D. R. P. 556 753 KI. 39b vom 26/8. 
1930, ausg. 13/8. 1932.) N o u v e l .

Johannes Scheiber, Leipzig, Verfaliren zur Verbesserung von Lackharzen (der 
nach D. R. P. 543 287 erzielbaren Prodd.), dad. gek., daB eine Nachbehandlung mit 
Luft, 0 3, O,, S, S2C12 od. dgl. im einfachen oder kombinierten Verf. erfolgt. Zwei 
weitere Anspriiche. Die Nachbehandlung mit Luft kaim in Ggw. Yon Co-, Mn-, Pb-, 
Fe-, V-, Ce- oder Th-Verbb., die mit S»CL in Ggw. von Losungsmm., wie Bzn., erfolgen. 
(D. R. P. 560 371 KI. 22h vom 12/4.'l932, ausg. 1/10. 1932. Zus. zu D. R. P. 543 287; 
C. 1932. I. 1838.) N0UVEL.

Bakelite G. m. b. H., Berlin (Erfinder: Ernst Ęlbel und Fritz Seebach, Erkner 
bei Berlin), Verfahren zur Herstellung von liartbaren Ollacken, die Phenolaldehydharze 
enthalten, nach D. R. P. 509 425, dad. gek., daB man hiirtbare oder gehartete Phenol- 
aldehydkondensationsprodd. m it lufttrocknenden Olen in Kugclmiihlen, Farbmiihlen 
oder ahnlich wirkenden Muhlen verreibt u. die m it den erhaltenen Firnissen hergestellten 
Anstriche ohne vorhergehende Lufttrocknung der Hitzehartung mit oder okno Anwen
dung von Druck unterwirft. E in weiterer Anspruch. —  Ein gecigneter Lach wird z. B. 
durch Verarbeiten von 100 Teilen IIolzol m it 20 Teilen Terpcntinól u. 30 Teilen Resol 
in  einer Farbenreibmaschine oder Kugelmuhle erhalten. (D. R. P. 519 469 KI. 22h 
vom 5/7. 1928, ausg. 10/10. 1932. Zus. zu D. R. P. 509 425; C. 1930. II. 3867.) N o u v e l .

Berlin-Karlsruher Industriewerke A.-G., Deutschland, Verfahren zur Her
slellung eines sehr widerstandsfahigen Lackilberzuges auf Metallgcgenstanden aller Art, 
z. B. Spinnspulen, Kasten, Rohre usw. D ie Gegenstande werden zuerst aufgeraulit u. 
erhalten dann mehrere Kunstharziiberzuge, von denen jeder nach dem Auftragen ge- 
hartet wird. (F. P. 733 076 vom 21/12. 1931, ausg. 30/9. 1932. D. Prior. 20/12.
1930.) B r a u n s .

Warnecke & Bóhm A.-G., Berlin-Weifiensee, Wasserdichtes isolierendes Dach 
fu r Eisenbahnwagcn o. dgl., das aus gegenemander gewendeten Metallplattenflachen, 
welche durch isolierende Luftraume getrennt sind, besteht, 1. dad. gek., daB die 
Metallplatten an den inneren, gegeneinander gewendeten Flachen zunachst mit einer 
passenden Grundierung, z. B . BleiweiB, versehcn werden, wonach eine aus einer 
Mischung von Korkmehl, Harz u. Bzn. unter Zusatz y o ii trocknendcn Olen besteliende 
Mischung aufgebraeht wh'd. —  2. dad. gek., daB eine Lsg. von 100 Teilen Harz in 
100 Teilen Bzn. mit 400 Teilen Leinól- oder Holzollack gut vermischt wird, worauf 
man 225 g Korkmehl einruhrt. (N. P. 48174 vom 4/6. 1927, ausg. 21/7. 1930. D . Prior. 
18/1. u. 26/1. 1927.) D r e w s .

K. Kack, Jonkoping, Putzmiłtel fu r  Brand- und Ducolackierungen. Es besteht 
aus 0,5—S Gewichts-% SbClj, 1— 15 Gewichts-°/0 ZnO, 1— 20 Gewichts-00/ ZnCl2, 
25—70 Gewichts-°/„ Ol u. 25—70 Gewichts-% W. (Schwed. P. 70 882 vom 8/9. 1928, 
ausg. 31/12. 1930.) D r e w s .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von ólloslichen 
Molybddnverbindungen, dad. gek., — 1. daC man Salze des Mo, insbesondere Halo- 
genide, m it hochmolekularen organ. Sauren oder mit Phenolen erhitzt, —  2. daB man 
clie durch Einw. von HC1 auf Mo-Oxyde bei erhohten Tempp., insbesondere boi 200—300°, 
erhaltenen Mo-Chloride verwendet, —  3. daB man die Bldg. der olloslichen Mo-Verbb. 
in den sie lósenden Ólen yom im m t. —  Man leitet z. B. HC1 iiber M o03 bei 280°; das 
Sublimat wird in gereinigte Naphthensdure bei 120° eingetragen. Das Prod. enthalt 
etwa 14,3% Mo, ist blau, dickfl. bis gallertartig, in Minerał- u. Teerólen usw. 1. — 
Man kann das Sublimat auch in 110— 150° h. Phenol oder in Stcarinsaure losen oder in 
eine 6%ig. Lsg. yon Thymol in Bzl. eintragen. Dio Prodd. sind ais Katalysatoren oder 
in der Lackindustrie yerwendbar. (D. R. P. 556 797 KI. 12o vom 20/8. 1930, ausg. 
17/8. 1932.) A l t p e t e r .

XII. Kau.tsch.uk. Guttapercha. Balata.
G. Martin, Die neueslen Fortschriile der Kaulschukindustrie. (Monit. Produits 

chim. 14. Nr. 161. 3— 9. 15/8. 1932.) A l b u .
Paul Bary, Die Molekularbewegung der plastischen Stoffe. Zusammenfassender 

Vortrag iiber: Molekularbewegung, Solyatation u. Polymerisation, reversible u. irre- 
vcrsible Kolloide u. ihre Plastizitat. (Rev. gón. Caoutohouc 9. Nr. 84. 3— 8. Sept. 
1932.) A l b u .

R. Ditmar, Die Gewinnung von Parakautschuk ersler Gule in den Plantagen nach 
demVerfahren „firsl paramalcer". Latex wird wie Para koaguliert u. konserviert. Dadurch 
werden die Serumstoffe dem Kautschuk erhalten, u. das Verf. wird yereinfacht. (Caout- 
chouc ot Guttapercha 29. 16124— 25. 15/9. 1932.) A l b u .

C. K. Mc Leod, Harlgummi und seine Verwendung in der chemischen Industrie. 
(Canad. Chem. Metallurgy 16. 233— 37. Sept. 1932.) F r o m a n d i .

— , Kaulschukschioamme. Einfaches Beispiel fiir Mischung u. Vulkanisation yon 
Kautsckukschwammen. (Rev. gen. Caoutchouc 9. Nr. 84. 29—30. Sept. 1932.) A l b u .

Joseph Talalay, Die Fabrikation von Rundspundhdhnen. Angabe yon Mischung, 
Vulkanisation u. Verarbeitung. (Caoutchouc et Guttapercha 29. 16118—23. 15/9. 
1932.) A l b u .

W. R. Knapp, Losungsmittelruckgewinnung in  der Kautschukinduslrie. Das Aktiv- 
kohleverf. u. seine Verwendungsmoglichkeiten in der Kautschukindustrie. (Rubber Ago 
[New York] 31. 473—74. 25/9. 1932.) F r o j ia n d i .

S. D. Gehman und T. C. Morris, Messung der ungefahren Teilchengrope feiner 
Fiillstoffe. Eine Methode zur Darst. feinteiliger Suspensionen yon Fiillstoffen in be- 
stimmter Konz. wird beschrieben, nach weleher die Pigmente in Kautschuk verknetet 
werden u. dio Mischung dann in ein Kautschuklósungsm. gebracht wird. Nach der 
ZsiGMONDYsclien Zahlmethode wird die TcilchengroBe von RuB zu 0,061 /< fur GasruB 
u. herauf bis zu 2,22 f i  fiir grobe Teilchen bestimmt. An anderen Werten werden be
stimmt: ZnO zwischen 0,076 u. 0,566 /(, Eisenoxyd 0,139 /t, Titandioxyd 0,190 //, 
Bariumsulfat zwischen 0,160 u. 0,245 /i. Mit diesen Werten wird ein Mikrotriibungs- 
messer gepriift, der auf dem Estinlctionsprinzip beruht. Es wird gezeigt, daB die 
Triibung yon Suspensionen mit der TeilcliengroBe, Konz., Welienlange des angewandten 
Lichtes u. der Differenz der Brechungsindices der Phascn sich iindert. (Ind. Engng. 
Chem., Analyt. Edit. 4. 157— 62. 1932.) A l b u .

Dispersions Process Inc., Delaware, iibert. von: John Kearsley Mitchell,
Pennsylvania, Reinigen von Rohkautschuk, G-utta, Guayule u. dgl. Man stellt eine kiinst- 
liche, wss. Kautschukdispersion ber, trennt die Verunreinigungen auf Sieben ab u. 
koaguliert die Dispersion durch W.-Entfernung, Koagulationsmittel oder Einspriihen 
in W . u. cvent. Erhitzen. Verwendung des Koagulats ais Kaugummi, der Dispersion 
zur Faser- u. Gewebeimpragnierung. (A. P. 1880 968 vom 30/11. 1928, ausg. 4/10. 
1932.) P a n k ó w .

Norddeutsche Seekabelwerke Akt.-Ges., Nordenham (Erfinder: Hermann 
Havenith, Nordenham), Verfahren zur Reinigung fon aus Baumsdflen gewonnencn 
Isolierstoffen, wic z. B. Guttaperche, Balata u. a., dad. gek., daB die Reinigung des 
zerkleinerten Rohmaterials durch einen WaschprozeB unterhalb der Erweichungstemp. 
des Isolierstoffes erfolgt, wobei die Entfernung des Schmutzes durch Auslaugen ge- 
schieht. (D. R. P. 561760 KI. 39b vom 10/11. 1929, ausg. 19/10. 1932.) P a n k ó w .
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Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, iibert. yon: Alexander A. Nikitin,
New Jersey, Aufrahmcn von Kautschubnilch. Dio Wrkg. des Aufrahmungsmittels 
wird durch Zusatz eines entgegcngcsetzt wirkenden Mittels geregelt. —  Man setzt zu 
1 kg N H 3-konservierter Kautschukmilch 0,72 Ammonalginat. Sobald ein Rahin mit 
50°/o Feststoffen erreicht ist, setzt man zu dem Rahm 1 Teil Saponin auf 100 Teile 
Feststoffe, nachdem das Serum entfernt ist. Dadurch wird z. B. eino ungleiehmaCige 
Ablagorung an Tauchformon vermieden. (A. P. 1880 975 vom 16/4. 1929, ausg. 
4/10. 1932.) P a n k ó w .

Rubber Electro Deposition Patents Ltd., London, Oewinnung von Kautschuk 
durch elekłrolytische Fallung. Zu Holi. P. 25904; C. 1932. I. 1839 ist nachzutragen, 
daB die intermittierende Fallung so yorgenommen wird, daB man mehrere Lagen von  
Kautschuk hintercinander ausfiillt, wobei jede Lago eine gewisse Zeit yon der Einw. 
des Stromes froi gehalten wird. Die Ausfallung an der Anodę erfolgt mittels einer 
perforierten Kathode, dio die Form eines Gitters hat u. iiber der Anodo in der Aus- 
fallzello aufgehangt ist. D ie Kathode kann auch die Form eines drehbaren Zylinders 
haben, welcher dio Anodę umgibt. Die Flacho, auf der die period. Absoheidung des 
Kautschuks yor sich geht, wird kontinuierlich aus der Fiillungslsg. herausgehobcn u. 
wieder hineingebraoht. (N. P. 48 477 yom 17/11.1927, ausg. 29/9.1930. E. Priori-. 
20/11., 14/12., 15/12., 16/12., 22/12. 1926; 8/1., 3/2., 9/2., 11/2., 14/6., 2/8. u. 3/10.
1927.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Vidkanisationsbeschleuniger, 
bestehend aus Einwirkungsprodd. yon Cyanurchlorid auf Dialkyldithiocarbaminsćiuren 
odor ihre Salze der Formel

I B - c/ N ° \ n  oder I I  | , > N ~ c / N ° S n
\ n=c / b r  \ n=c < b

worin B bedeutet — S -C S -N :R R ' u. R einen aliphat., aliphat.-aromat., hydroeyel. 
oder aromat, u. R' einen aliphat., aliphat.-aromat. oder hydrocyol. Rest bedeutet, 
R u. R' auch Glieder einer Alkylenkette sein konnen, die durch O oder S unt-erbroehen 
sein kann. Genannt sind die Kondonsationsprodd. aus Cyanurchlorid u. Na-Dimetliyl- 
dithiocarbamat (F. 182°) gemaB Formel II, bzw. Na-Pentamethylendithiocarbamat 
(F. 199—200°) gemaB II, oder Na-Cyelohexylathyldithiocarbamat (F. 153°) gemaB I, 
oder Na-Methylphonyldithiocarbamat (F. 131°) gemaB I. Auch Butadien-, Chlor- 
butadienpolymerisato, sowie Mischpolymerisate mit Styrol, Vinyhiaphthalin, Acryl- 
saurederiw. oder ungesatt. Ketonen konnen mit ihnen yulkanisiert werden. (F. P. 
733 252  vom 14/3. 1932, ausg. 3/10. 1932. D. Prior. 16/3. 1931.) P a n k ó w .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. 31., Herstellung von Vidkanisatim>s- 
_ , .  beschleunigern durch Einw. yon Cyanur-
ii chlorid (I) auf Salze N-disubstituierter Di-j t __n /  V 3 * chlorid  (!) a u f isalze N -d isu b stitu ier ter  D i-

^ N  S thiocarbaminsauren. Man erhalt z. B.
c b ^  ^ n = c < :  n v i n u . aus I u. dem Na-Salz der Dimelhyldithio-

carbaminsaure in Aceton dio Verb. nebenst. 
g Zus., F. 182°, Krystalle aus Dioxan.

Ebenso kann man I mit Pentamethylen-, 
Cyclohexyldthyl-, Methylphenyldithiocarbaminsaure umsetzen. (E. P. 378 525 vom  
15/5.1931, ausg. 8/9. 1932.) A l t p e t e r .

Rubber Service Laboratories Co., Akron, iibert. von: Oswald Belirend, West 
Virginia, Vu1kanisationsbeschleunigcr, bestehend aus Rk.-Prodd. chlorierter Aldehyd- 
amine mit Mercaptobenzotliiazol oder dessen Salzen. —  Man kondensiert Butyraldehyd 
mit Anilin (Mol: Mol) bei 40°, darauf mit 2 Mol Butyraldehyd bei 110— 120°, behandelt 
das geloste Kondensationsprod. mit Cl bei 15— 25° u. setzt das Deriv. mit Mercapto- 
benzothiazol-Na bei 50— 60° um. Ol. — In gleicher Weiso kann man das Kondensa
tionsprod. aus dem Clilorderiy. des Heptaldehydanilins m it Mercaptobenzotliiazol yer- 
wenden. Ais weitere Aldeliydaminkomponente sind genannt: Anliydro-HCHO-Anilin, 
Methylendianilid, Acroleinanilin, Heptaldehyddianilid, Butyraldehydanilin u. -dianilid. 
(A. P. 1881166 vom 18/12. 1929, ausg. 4/10. 1932.) " P a n k ó w .

Rubber Service Laboratories Co., Akron, iibert. von Oswald Behrend, Nitro, 
V. St. A., VulkanisationśbeschUuniger. Man kondensiert clilorierte Aldehydaminderiw. 
mit Mercaptobenzothiazol (I) oder dessen Deriyy. oder Salzen. — Z. B. wird das Prod. 
aus Butyraldehyd (II) u. Anilin, das unterhalb 40° aus gleichen Moll. hergestellt ist,
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mit 2 Moll. II auf 110— 120° unter Druck erhitzt, dann bei 90—95° 40 Stdn. gehalten, 
worauf man da3 W. abtrennt u. die M. bei 15—25° chloriert. Das Clilorderiy. wird 
m it dem Na-Salz yon I bei 50— 60° umgesetzt.— AlsAusgangsstoffe sind weiter braucli- 
bar A cel-, Ilept aldehyd, Acroleinanilin. (E. P. 367 840 vom 25/11. 1930, Auszug yeróff. 
24/3. 1932. A . Prior. 18/12. 1929.) A l t p e t e r .

Hermann Beckmann, Berlin-Zehlendorf, Verfahren zur Herstellung mikropordser 
Kautschukmassen und -gegenstande dad. gek., daB man ais homogene Gallerte einen 
aus Kautschukmilch elektrophoret. abgeschiedcnen Kautschuknd. yerwendet, der 
unter Vermeidung der W.-Verdampfung yulkanisiert wird. —  2 kg Revertex mit 74°/0 
Trockenstoffgeh. werden mit 2 kg W. yerd., mit 6% G17H33CONH ■ C1L -CH.̂  -ist (CH3)3 • Cl 
(Sapamin), 40°/a kolloidalem S u. 1/2-n. Essigsaure bis zur sauren Rk. (Bromthymol- 
blau) versetzt u. dio Kautschukgallerte an einer mit Filtrierpapier umwickelten Kathode 
(3.4/dcm2) elektrophoret. abgeschieden. Die Kathode kann nun samt dem Nd. in 
dem W. eines auf 160° erhitzten Autoklaven yulkanisiert werden. (D. R. P. 561568 
KI. 39b vom 25/12. 1928, ausg. 15/10. 1932. Zus. zu D. R. P. 425 770; C. 1926. I.

Revere Rubber Co., V. St. A., Herstellung von Ftiden, Bandem oder Jiohren aus 
Kautschukmilch. Man laBt die Kautschukmilch in bekannter Weiso in ein Koagulier- 
bad eintreten, wascht danach event. u. fiihrt die Faden usw. durch einen Trockenraum 
(82— 150“) u. schlieBlich dureh einen mit uborhitztem W.-Dampf, C 02, N2 oder NH3 
gefiillten Vulkanisierraum, wo bei gewohnlichem Druck bei 163—-204°, event. aucli 
bei 260° u. mehr yulkanisiert wird. Kontinuierliches Verf. Die Vulkanisationstemp. 
gestattet die Yerwendung Ieichter Vulkanisierraume. Fiillstoffe, Besclileuniger, auch 
Ultrabeschleuniger, Alterungsschutzmittel kónnen in fein yerteiltem Zustand zugesetzt 
werden. S wird in kolloidaler Form oder ais 1. Polysulfid angcwendet, da sonst Poren- 
bldg. entsteht. (F. P. 732 508 vom 1/3. 1932, ausg. 21/9. 1932. A. Prior. 20/3.

Wee Theang Siew, Penang, Kautschukiiberziige auf Dacher, Wandę, FuBbóden, 
StraBen, Tennisplatze usw. Man yerwendet Platten, die aus einer ziihen Deckschicht 
u. einer weichen Unterschicht yon Kautschuk bestehen, die mittels Kautschuklsg. 
auf der Unterlage befestigt werden. Ais ziihe Deckschicht nimmt man z .B. (%) 36 K aut
schuk, 10 Laufdeckenregenerat, 40 ZnO, 10 RuB, 3 S, 1 Kalk oder 44 Kautschuk, 
50 ZnO, 3 S, 2 Farbstoff, 1 Kalk; ais weiche Mischung 73 Kautschuk, 18 ZnO, 6 S,
2 Kolophonium, 1 Kalk u. yereinigt die Schichten auf dem Kalander. Diese Plattc 
wird mittels einer Lsg. aus (Teile) 24 Kautschuk, 12 Kreide, 16 Bleiglatte, 1% S auf 
der gereinigten Unterlage befestigt. Mehrere Platten kónnen an den Seiten durch 
Behandeln mit Lósungsm. yereinigt werden. Vulkanisation. Ebenso kónnen ver- 
scliieden gefarbte Platten yereinigt werden. (E. P. 380 828 vom 10/6. 1931, ausg. 
20/10. 1932.) P a n k ó w .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von stabilem 
Chlorkautschuk. Man chloriert Kautschuklsgg. in Ggw. eines indifferenten saurebinden- 
den Mittels, wie Alkali- oder Erdalkalicarbonat oder -bicarbonat, Erdalkalioxyd oder 
-hydroxyd, MgO, NaOOC-CH3, zweckmaBig bei 10—40°, bis der Kautschuk 45— 70°/0 
Cl enthalt, u. erhitzt danach einige Zeit auf etwa 60—90°. — Man gibt zu einer 5 bis 
10°/oig. Lsg, yon Kautschuk in CC14 300— 400 Teile K- oder NaHC03 pro 100 Teile 
Kautschuk u. leitet unter Riihren bei 10— 15° Cl ein, bis der Kautschuk 40—70%  
Cl enthalt. Man erhitzt 2— 3 Stdn. auf den Kp., filtriert nach dem Abkiihlen u. fiillt 
Verwendung mit Ftillstoffen, Weichmachen, trocknenden Olen fiir tlberziige. (E. P. 
381098 yom 30/3. 1932, ausg. 20/10. 1932. D. Prior. 30/3. 1931.) P a n k ó w .

Flintkote Corp., Massachusetts, iibert. von: Harold Lester Levin, New Jersey, 
Herstellung kilnstlicher Kautschukdispersionen. Man plastiziert Kautschuk oder Rege- 
nerat im Banburymischer mit Cumarharz, Mineralrubber u. dgl. u. setzt ihn zu einer 
Pastę aus einer Seifenlsg., die ein Reibmittel, wio Kreide, Diatomeenerdc oder Silex 
enthalt, zweckmaBig im Werner - Pfleiderer u. erhalt die Pastę ais kontinuier- 
licho Pliase. Man kann dabei auf etwa 180° erhitzen. Nach dem Dispergieren yerd. 
man mit W. oder einer wss. Dispersion, die die iibliehen Fiill- u. Vulkanisiermittel 
enthalt, Ferner setzt man zweckmaBig ein Konseryierungsmittel u. ein ath. Ol zur 
Geruchsyerbesserung zu. Die Dispersion kann zum Oberziehen der Riickseite von 
Teppichen, Textilien, zum Vereinigen yon Gewebe, ais Siegelmasse u. dgl. dienen. 
(E. P. 380 703 yom 3/2. 1932, ausg. 13/10. 1932. A. Prior. 4/2. 1931.) PANKÓW.

3281.) P a n k ó w .

1931.) P a n k ó w .
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XIII. A therische Ole. Parfum erie. Kosm etik.
Rene Toussaint, Das Eichenmoos. Zusammenfassender Bericht iiber das wegcn 

seines Wohlgeraches in der Parfumerie gebrauchte Eichenmoos, ein Gemiseh dor Flechten 
Evem ia prunastri u. E. furfuracea, u. iiber die Bestandteile des aus ihm gewonnenen 
Auszugs. Bekannt sind Everninsiiure, Orsellinsauremethylester, Orcinmonomcthylathcr 
u. Evemsaure. Uber den Riechstoff des Eichenmooses weiB man nooli niclits. Ais 
synthet. Ersatz desselben wird Isobulylchinolin (Gemiseh des 6- u. 8-Isomeren) ver- 
wendet, dessen teehn. Darst. Vf. ausfuhrlich beschreibt. (Rev. Chim. ind. 41. 221— 25. 
251— 53. Aug. u. Sept. 1932.) L in d e n b a u m .

H . Stanley Redgrove, Tagełesol in der Parfumerie. Herkunft, Gewinnung, geruch- 
liche Eigg., Móglichkeiten der Verwcndung u. Zus. werden besprochen. (Amer. Per- 
fumer essent. Oil Rev. 2 7 . 261— 62. Juli 1932.) E l l m e r .

R. M. Reed, Der Cineolgehalt des franzosischen Lavendelols. Durch eine Anzahl
von yergleichenden CmeoZbcstst. an Layendel- u. Spikolen nach der ortho-Kresol- 
methode (vgl. Co c k in g , C. 1921. I. 84) u. Anwendung der Methode auf Cineol-freie 
Prodd. (Linalylaceiat, Terpinylacetat, Terpene u. a.) fand Vf., daB diese Methode auch 
bei Abwesenheit yon Cineol scheinbar einen erheblichen Cineolgeh. ergibt. Sie ist 
daher auf Larendelól nicht anwendbar. DaB im franzos. Larendelol hóchstens Spuren 
von Cineol zugegen sind, wurde dadurch gezeigt, daB 20 Pfund Ol bei der fraktio- 
nierten Dest. unter 20 mm nur 5,4 g unter 90° sd. Anteile (D .16 0,851) ergaben (D .1G 
fiir Cineol: 0,930). (Perfum, essent. Oil Rec. 23. 340—41. 25/10. 1932.) E ll m e r .

Alfons M. Burger, Die animalischen Geriiche in  der Natur. Umfassende Beschrei- 
bung der in der Natur yorkommenden Geriiche des Zibet-, Moschus- u. Ambratypus 
tier. u. pflanzlichen Ursprungs. (Rieehstoffind. u. Kosmetik 7. 125— 28. 152— 54. 
Okt. 1932.) E llm er .

J. Ewald, Die animalische Geruchsnole in Seifen. Grundstoffe u. dereń Verwendung. 
Vorschriften. (Rieehstoffind. u. Kosmetik 7. 133—34. Sept. 1932.) ELLMER.

— , Die praktische Verwendungsmdglichkeit des Cetylalkohols ais wasserbindender 
Baustein hygienisch-kosmetischer und pharmazeutischer Praparate. (Pharmaz. Mh. 13. 
134— 35. J u n i 1932.) P. H . S c h u l t z .

Josef Augustin, Interessante Verbindu?igen von Triathanolamin. AuBer den be- 
kannteren, hauptsachlich ais Netz- u. Emulgiermittel yerwendeten Yerbb. m it Felt- 
sauren finden u. a. Verwendung: dio fl. Ricinusoksulfonsaureverb. ais pharmazeut. u. 
antisept. Seife, insbesondere ais Zusatz zu Kokosnatron- oder Kaliseifen, Triaihanol- 
aminlinoleat ais Emulgator, die Triathanolaminsalze von Abielinsdure, Cholsaure, Prot- 
albinsdure, Naphthensdure ais seifenartige, schaumende oder schaumvermehrende 
Prodd. Auch Verbb. mit anderen organ. Sauren (Phenylcarbolsaure, Benzoesdure, Essig- 
sdure, Milchsaure, Borsaure, Phosphorsaure) bieten Aussicht auf prakt. Verwendung. 
(Dtsch. Parfiimerie-Ztg. 18. 266— 67. 25/7. 1932.) E l lm er .

H . Stanley Redgrove, FarbenzusammensteUungen in  kosmetischen M itteln. Har
monie der Farben bei Puder-, Sehminken-, Lippen- u. Augenbrauenstift-Bereitung 
u. Verwendung. (Manufactur. Chemist pharmac. Cosmotic Perfum. Trado J. 3. 259 
bis 261. Okt. 1932.) E llm er .

H . Janistyn, Sapamin in der Kosmetik. Verwendung der Sapamine (vgl. C. 1928.
I. 1729) zu Kopfwaschmitteln, Haarwassern, Mundwassern, Zahnpasten, Krems. 
(Dtsch. Parfiimerie-Ztg. 18. 221— 24. 25/6. 1932.) E llm er .

O. Gerhardt, Schalkuren. Hinweis auf yielfache untaugliche Mittel zur Beseitigung 
von Mitessem u. Pickeln. (Seifensieder-Ztg. 59. 627. 28/9. 1932.) S c h o n f e l d .

Adolf Scłmitzler, tfber das Abziehen kiinstlicher Farbungen auf lebendem Haar. II. 
(I. vgl. C. 1932. I. 2352.) Dio Rkk., mit Hilfe deren die Art einer kunstlichen Haar- 
fiirbung zu erkennen ist, sowie dio Methoden zum Entfernen derselben sind in Tabellcn- 
form zusammengostellt. (Dtsch. Parfiimerie-Ztg. 18. 66— 68. 1932.) E llm er .

— , Molekulardispersion, Brechungsrermogen, Drehungsvermdgen. Bedeutung fu r die 
chemische Untersuchung auf dem Gebiet der atlierischen Ole. Besprechung der Methoden. 
(Parfums de France 10. 253—59. Sept. 1932.) E llm er .

Y. R. Naves, Ober die Analyse der siifien Pomeranzenole und Citronenóle. I. Mitt. 
Bemerkungen zur Bestimmung der Aldehyde. (Vgl. C. 1932. II. 3796.) Nach einer krit. 
Besprechung dor gebrauchlichen Methoden zur Best. der Aldehyde im Pomeranzen- 
u. Citronenól unterzieht Vf. das yon dem Britischen Komitee zur Vereinheitlichung 
der analyt. Methoden yorgeschriebene Yerf. der k. - Oximierung mit Hydroxylamin-
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hydrochlorid naoli B e n n e t t  u. S a l a m o n  (C. 1928. I. 1587) (1) u. eine vom Vf. selbst 
angewendete Methode m it freiem Hydrozylam in  (II) einem genauen Vergleich. Nach
II gibt man zu genau 10 g Citronenol oder 20 g Pomeranzonól, dio yorher neutrali- 
siert wurden, 10 cem einer 5%ig. Lsg. Hydroxylaminhydrochlorid in 80%ig. A. u. sofort 
darauf 10 ccm einer alkoh. % n-KOH-Lsg. u. 2 Tropfcn einer 4%ig. Bromphenol- 
blaulsg. u. iiberlaBt unter zeiweiligem Umschiittcln die Mischung boi gewólinlicher 
Temp. 2 Stdn. sieh solbst. Man titriert dann m it einer wss. %  n.-HCl-Lsg. auf Gclb 
u. macht nebenher einen blinden Vers. Die Differcnz der bei der B e st. u. beim blinden 
Vers. gefundenen Anzahl ccm, multipliziert mit 1,008 u. 0,76 bei Citronenol u. mit
I,008 u. 0,39 boi Pomeranzenól ergibt den %-Geh. an Aldehyden, ausgedruckt in 
Giłral bzw. Decanal. Bei Anwendung der beiden Methoden (I u. II) auf kiinstlicho Ge
mische von Citral bzw. Decanal u. reinem d-Limonen wurden annahernd ubereinstim- 
mende Resultate erhalten. Dagegen fallen dio Werte bei der Anwendung der Methoden 
auf naturliche Ole fiir I erhoblich niedriger aus. Eine erganzende Best. an der nach
I behandelten Probe nach der Methode II gibt Werte, die mit der Differenz der fur I 
u. II gefundenen Werte annahernd ubereinstimmen. Durch vergleicliende Verss. kornrnt 
Vf. zu dem SchluB, daB die Differenz der bei den beiden Methoden gefundenen Werte 
durch Umwandlungsprodd. verursacht wird, welche beim Lagern der natiirlichen Ole 
entstehen u. schneller mit dem freien Hydroxylamin ais mit Hydroxylammhydrochlorid 
rcagieren. Methodo I gibt daher vertnutlich don annahernd richtigen Aldehydgeh. an. 
Schon wahrend der Gewinnung durch Presscn erleiden Pomeranzen- u. Citronenol 
gewisse Verandorungen, so daB die Differenz zwischen den nach den beiden Methoden 
erhaltenen Werten niemals gleich 0 ist. Diese Differenz gibt somit ungefahr den Grad 
der Veranderung eines Oles an. Fiir gute, zweckmaBig gelagerte Handelsóle diirfte 
dieselbe fiir Citronenol zwischen 0,40 u. 0,60°/0, fiir Pomeranzonól zwischen 0,30 u. 
0,90% schwanken. Veranderungen des Geruches u. der physikal. Eigg. beim Altern 
lassen sieh nicht in ein festes Yerhaltnis zu diesen Werten bringen. (Parfums de France 
10- 198—205. Juli 1932. Grasse, Wisscnschaftl. Labor. von A. Ch i r is .) E l lm er .

Y. R. Naves, Ober die Analyse der siifien Pomeranzenole und der Citronenole.
II. Mitt. Die V erćinderlichkeit der Ole, ikr Mechanismus und ihre Messung. (I. Ygl. 
vorst. Ref.) Beim Lagern der Ole unter Luftzutritt bilden sieh Peroxyde der Aldehyde, 
die bei der Aldehydbest. mit freiem Hydroxy lamin (vgl. vorst. Ref.) mit diesem in Rk. 
treten u. zu hóheren Analysen werten Yeranlassung geben. Die fortsehreitende Veranderung 
eines Oles liiBt sieh durch Best. des gebildeten Peroxyds ą u a n t i ta t iY  verfolgen. Zu 5 g Ol 
gibt man 5 ccm einer salzsauren Zinnchloriirlsg. Yon bekanntem Gehalt u. erhitzt 3-4 Min. 
auf dem Wasserbade unter leichtem Umsehutteln. Nach dem Erkalten sehiittelt man 
mit 15 ccm PAe. aus, dekantiert, waselit den PAe. mit 10 ccm wss. 5%ig. HCl-Lsg., 
gibt diese zur Hauptmenge u. titriert den UberschuB an SnCl2 m it Yioo n.-Jodlsg. Man 
arbeitet bis zur SchluBtitration in C 02-Atmosphare u. einer geeigneten Apparatur 
(Abb.). Aus dcm Vergleieh mit einem blinden Vers. laBt sieh der Geh. an Peroxyd 
berechnen. Derselbo betragt bei frisch uber Na dest. Limonen nicht mehr ais 0,015%. 
Friseli bereitete Ole zeigen ebenfalls sehr geringen Geh. an Peroxyd. Die Zunahme 
an Peroxyd  beim Lagern u. das Verhaltnis des ermittelten Wertes zu der gleichzeitig 
bestimmten Differenz zwischen der Aldehydbest. mit freiem Hydroxylamin  u. Hydr- 
oxylaminhydrochlorid wurdo an verschicdenen Olen studiert (Tabelle). Durch Anwen
dung der Peroa; J/dbest.-Methode u. der 1̂ Mc/t j/dbest.-Methode mit freiem Hydroxyl- 
amin  auf H20 2 im Vergleich zu analogen Bestst. an Limonen, welches langere Zeit 
der Luft ausgesetzt war, wurde gezeigt, daB zwischen den Umwandlungsprodd. des 
Limonens u . H 20 2 Analogien bestehen. Ais Umwandlungsprodd. wurden in einem 
stark veranderten Pomeranzonól (D .20 0,8870; an =  + 82°; n c20 =  1,4780; Aldehyd- 
geh. [bestimmt mit Hydroxylaminhydrochlorid\ 1,82% [bestimmt mit freiem Hydroxyl- 
amin\ 10,08%; Peroxydgeh. 6,18%) festgestellt: Formaldehyd, dessen Entstehung 
Vf. auf einen Abbau intermediar erhaltener semicycl. Peroxyde zuruckfiihrt, d,l-Carvon 
(Oxim, F. 93°) u. Spuren einer krystallinen, gesatt. Oxoverb. Yom F. 183°. Die Bldg. 
dieser Prodd. muB bei der Aldehydbest. zu irrigen Resultatcn ftihren. An einem Pome
ranzenól, welches sorgfaltig durch wiederholte Behandlung mit Bisulfitlsg. von Alde
hyden befreit wordon war, wurde vermittels Aldehydbest mit freiem Hydroxylamin  
u . Peroxydbzst. eine steigende Veranderung durch Oxydation wahrend 43 Tagen beob- 
achtet. Die Zunahme der durch die Best. mit Hydroxylaminhydrochlorid gefundenen 
Werte war verhaltnismaBig gering (Tabelle). Die durch diese Methode gefundenen 
Werte stehen den wahren Werten am nachsten, u. zwar um so mehr, je weniger YCr-
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iindcrt das mitersuclite Ol ist. Durcli Best. des Peroxydgeli. laBt sich ein Anhalt dariiber 
gewinnen, in welchein Oxydationsstadium sich ein Ol befindet. Das Studium der 
antioxygenen Vorgiinge in iither. Olen u. dereń Ursaehen diirfte aueh Moglichkeiten 
zur Konservierung derselben erschlieBen. (Parfums de France 10. 225—32. August 
1932.) " E l l m e r .

P. A. Rowaan, Die Bestimmung des Aldehyds Citronellol in  Citronellol. Zu etwa
2 g des Oles im 100-ccm-Kolben gib 2 ccm A., 10 Tropfen 0,l°/oig. Bromphenolblaulsg. 
u. neutralisiere mit 0,1-n. KOH. Fiige 20 ccm 0,5-n. alkoh. ICOH u. sofort 10 ccm 
5%ig. alkoh. Hydroxylamin-HCl-Lsg. zu, schiittle um, laB 1 Stde. bei Zimmertemp. 
stelien u. titriere mit 0,5-n. HC1 zuriick (a) bis Griingelb bei Vergleichung mit Farbę 
eines in gleicher Weise ausgefiihrten Leervers.(b). Bei der Normalitiit n u. der Ein- 
waage g ist: Gitronellal - -  15,4 n (b—a) g-°/0. Gcnauc Ergebnisse. (Chem. Weekbl. 
29. 603—05. 15/10. 1932. Amsterdam, Koloniaal Inst.) Gr o s z f e l d .

Ellis-Foster Co., iibert. von: Theodore F. Bradley, New Jersey, V. St. A.,
Fingernagelpoliermitlel. Das Mittel besteht aus einer wenig yiscosen Lsg. von Nilro-
c.ellulose, einem aliphat. Alkohol, z. B. wasserfreiem C M  f i l i ,  Isopropylalkohol u. ter
tio rem Bulylalkohol u. einem ei’ganzenden Losungsm., z. B. Tohtol. Das Mittel trocknet 
in einer Minutę u. gibt einen liohen Glanz. (A. P. 1 878 103 voni 16/7. 1928, ausg. 
20/9. 1932.) S c h u t z .

Ellis-Foster Co., Montclair, iibert. von: Theodore F. Bradley, Westfield, V. St. A., 
M ittel zum Reinigen der Fingernagel. Das zwisehen 100 u. 200° sd. u. schnell trocknende 
Mittel enthiilt eine reinigende u. ziemlich schnell trocknende Wrkg. vom Typus des 
Glykols, z. B. Glykolester, u. eine leieht fliichtigc FI., z. B. C. ,11 f i l i .  (A. P. 1 878 102  
yom 11/7. 1928, ausg. 20/9. 1932.) " " S c h u t z .

H. Mann, Dio moderne Parfumerie. Eino Anleitg. u. Sammlg. von Yorsehriften zur Herstellg. 
siimtl. Parfumerien u. Kosmetika unter bes. Beriicks. d. kiinstl. Biechstoffe einschl.
d. Parfumierg. d. Toiletteseifen. 4. Aufl., ncu bearb. unter Beriicks. d. wiehtigsten 
Fortschrittc auf d. Gebiet d. Parfumerie u. Kosmetik von Fred Winter. Wien: Springer 
1932. (VII, 522 S.) gr. 8°. Lw. M. 24.— .

XIV. Zucker. K ohlenhydrate. Starkę.
A. L. Webre, Neuer Forlschritt bei der Verdampfung. (Int. Sugar-J. 34. 384— 88. 

Okt. 1932.) T a e g e n e r .
Ludwig Steiner, Fortschrilte im Saftgewinnungsverfahren nach dem Diffusions- 

prinzip. Vorschlag einer „Saulendiffusion", wobei die Schnitzel abwarts u. das W. 
bzw. der Saft aufwarts stromen. Der aufstrebende SaftfluB wird dabei dem herab- 
sinkenden Schnitzellauf gegeniiber in entsprechend relativem Verhaltnis gehalten. 
Die Auslaugezeit ist yon dieser relativen Geschwindigkeit u. von der Hohe der Sclmitzel- 
siiule abhangig. Vf. ermnert an die ununterbrochen wirkende barometr. Diffusion mit 
yorherrschendem Unterdruck nach TlTSCHENKO, die dasselbe Prinzip verfolgt. Er 
yerspriclit sich bedeutende Vorteile dieser Art der Diffusion gegeniiber der altbewahrtcn 
Diffusionsbatterie. (Dtsch. Zuckerind. 57. 936. 29/10. 1932.) T a e g e n e r .

C. F. Walton jr. und C. A. Fort, Verschiedenheit der Zusammensetzung der Rohr- 
sdfte und Entfemung der Nichtzuckerstoffe durch Reinigung. Vorlaufige Unterss. iiber 
die Versehiedenheit der Zus. der Zuckerrohrsafte in Louisiana. Besonders wurde die 
Saccharoso, der Invertzuckcr, die Aciditat, Gesamtasche, Geli. an P 20 5, Fe20 3 u. S 0 3, 
die gesamton organ. Nichtzuckerstoffe u. die Gummisubstanzen untersucht. Die 
Verss. zeigen an, wieweit dio Nichtzuckerstoffe bei den yersehiedenen Reinigungs- 
methoden entfernt werden. Die Unterschicde zeigen sich aueh deutlich im gereinigten 
Saft u. sind wichtige Faktoren fiir die Beurteilung der Qualitat der Bohrsafte hin
sichtlich ihrer weiteren Verarbeitung. (Facts about Sugar 27. 440—44. Okt. 
1932.) T a e g e n e r .

Fr. Paulik, Einflu/3 rasch aussalurierten Saftes auf die Filtrationsgeschwiiidigkeit 
und leiclite Schlammaussiiflung, wenn sich der Schlamnumft wahrend des Ablassens des 
Saturaleurs zur Schlammpumpe in stetiger Wirbelbewegung befindet. (Z. Zuckerind. 
ćechosloy. Republ. 57 (14). 69— 72. 28/10. 1932.) T a e g e n e r .

H. C. Słegfried de Whalley, Prufung ton  in  rerschiedenen Didtkosthandlungen 
feilgehalienen Rohzuckerproben. (Ygl. C. 1932. II . 2749.) 5 Proben enthielten an W.
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I,51—3,86, Asclio 1,36—2,38, iii W. Unl. 0,64-—0,98, davon Aschc 0,32— 0,56%! 
As2Oa 0—0,1, SO, 60—240 mg/kg, Bakterienzahlen 680— 2140. Eino weitere Probo 
onthiclt im g 40 Milben. (Analyst 5 7 . 628—29. Okt. 1932.) G r o s z f e l d .

S. J. Osborn und R. J. Brown, Das Markvolumen von Zuckerruben. Die Definition 
des Markes sollto nach Ansicht der Vff. nicht nur die Losliehkeit in k. oder w. W., 
sondern auch die in einer verd. Lsg. von bas. Bleiacetat in sich schlieBen; gewisse 
Markanteile sind in W. 1., so dafi keine scharfc Trennung auf diese Weise (Extraktion, 
Piltration u. Wasclien mit W.) gemacht werden kann. Nur zwei Methoden scheinen 
diesen Anforderungen befriedigend zu geniigen: die Methode yon S t a n e k  u . V o n d r a k  
(C. 1928. I. 764) u. die neue BROWNsche Markbest.-Methode des Zentrifugiereus, 
welche ausfuhrlich beschrieben wird. Zahlreiehe Unterss. nach dieser neuen u. der 
weniger befriedigenden Methode von CLAASSEN (Z. Ver. dtsch. Zuckerind. 66 [1916].
II. 539) ergaben, daB das Mark u. der Blei-Nd. zusammen bei Verwendung von 26 g
Schnitzeln ein durchschnittliches Yol. von 1,0 ccm einnehmen. (Paets about Sugar 27. 
434—35. Okt. 1932.) T a e g e n e r .

H. C. Prinsen Geerligs, Raffinationseigenschaften von Rohzucker. Zusammen- 
stellung der bekannten Bcwertungsmothoden von Roli- u. Rohrzucker hinsichtlich 
ihrer Affinierbarkeit. (Berliner Institutsmethode, konduktometr. Methode nach 
SANDERA, Best. der KrystallgroBe, -gleiehmiiBigkeit, -farbę, des Piltrationsvermogens, 
Koli.-Geh. u. YorhandenerTrubungen.) (Int. Sugar-J. 34. 393—94. Okt. 1932.) T a e g .

K . Sandera und J. Sainal, Bemerkungen zur Mełhodik der konduktometrischen 
Affinierbarjceitsbestimmung von Rohzucker. (Vgl. C. 1932. II. 2120.) Bei der kondukto
metr. Affinationsmethode ist die eingewogene Zuekennenge nicht yon allzu groBor 
Bedeutung. Dagegen maeht sich die AusfluBzeit (Auswasehgesehwindigkeit) deutlich 
bemerkbar. Zur Best. wird ausschlieBlich dest. W. empfohlen, weil die bei Vervvendung 
von Quell- oder Briidenwasser fiir die Leitfahigkeit erforderlichen Korrektionen ziem- 
lich kompliziert u. dadurcli unsicher sind. Es wird auf dio Wichtigkeit einer gleieh- 
maBigen Benetzung der Korbwande (Siebe aus Bronze eignen sich besser ais Korbo 
aus Kupfer oder Niekol) hingewiesen, weil eine Vernachlassigung dieses Umstandes 
(der erforderlichen Reinlichkeit usw.) betraehtliche Unstimmigkeiten yerursaehen kann. 
(Z. Zuekerind. ćochosloy. Ropubl. 57 (14). 57— 59. 21/10. 1932.) T a e g e n e r .

K. Sandera, Eine. einfache Methode zur Untersclieidung von Raffinerie• und Roh- 
zuckerfabriksmelasse. Zur Unterseheidung der Rohzuckerfabriks- von Raffinerie- 
melassen benutzt Vf. die Best. von Blaumitteln, dereń Ggw. dio Raffineriemelassen 
untriłglich charalcterisiert. Falls solcho gefunden werden, kann mit ziemlieher Wahr- 
scheinlichkeit — wenn aueh nicht mit Sicherheit —  auf Raffineriemelassen geschlosscn 
werden. Die Methode beruht auf dem Abzentrifugieren der in derartigen Melassen 
yorhandenen Blaumittcl (Ultramarin direkt, Indantlrren durch Plotation mit Tri- u. 
Tetrachlormethan) in Sedimentationsproberohrchon. Die Auffindung der Farbstoffe 
indiziert mit Sioherhoit oine Raffineriemolasso. (Z. Zuekerind. ćechosloy. Republ. 57 
(14). 65—66. 28/10.1932.) _ T a e g e n e r .

Andrien Ledue, Frankreich, Verfahren uiul Einrichtung zum Satligm  von Fliissig- 
keilen m il Oasen und/oder Dampfen unter Druck, z. B. zum Carbonisieren oder Sulfi- 
tieren von Zuckersaft event. in ununtorbrochenem Botriebo. An Hand mclirerer Abb. 
ist das Verf. u. die Vorr. beschrieben. (F. P. 727 753 vom 20 /2 . 1931, ausg. 24 /6 . 
1932.) M . F. Mu l l e r .

Dario Teatini, Belgien, Reinigen von Zuckersaft und Raffinationssaft gemaB dem  
Verf. des Hauptpatents. Fiir don Fali, daB der Saft keine in alkal. Lsg. ausflookbaren 
Kolloide enthalt, wird or auf ph =  10— 12 entsprochond dem isoolektr. Optimum 
gebracht u. mit fl. S 0 2 yersetzt, um das Ausflocken zu vervollstandigon. Die Auf- 
arbeitung gesehieht gemaB dem Verf. des Hauptpatents. (F. P. 40 619 vom 28/7.
1931, ausg. 27/7. 1932. Belg. Prior. 5/2. 1931. Zus. zu F. P. 693 437; C. 1931. I. 
697.) M. F. M u l l e r .

Paul Valluet und Andrś Franpois, Guadeloupo, Reinigen von Zuckerrohrsaft. 
Der yon den Pressen ablaufende Saft wird durch Siebe geloitet, um die groben Ver- 
unreinigungen zuriickzuhalten, u. nach Zusatz geringer Mengen Diammoniumphosphat 
u. S 0 2 bis zu einer homogenen M. eingekocht. Nach dem Stelienlassen otwa 6 Stdn. 
lang wird die Fl. yon dem Bodensatz dekantiert u. filtriort. Nach Zusatz von etwas 
CaCOs-Pulyer wird die Fl. etwa 10 Min. gekocht u. filtriert. Die etwas braune Fl. 
wird eingodampft u. in iiblicher Weise auf K om  yerkocht. Dio orhalteno Melasse wird
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auf Rum verarbeitet, obenso kann auch der Zuckersaft auf Rum verarbeitet werden. 
Zu diesem Zweck wird der Saft uber Talk farblos filtriert. (F. P. 732428 vom 19/1. 
1932, ausg. 20/9. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Alfred L. Holven, Crockett, Calif., Enlzuckern von Rohrzuckermelasse. Die Melasse 
wird mit W. verdiinnt u. bei 80— 110° B a(0H )2 bis zur Neutralitiit zugesetzt. Darauf 
wird Ba(OH)2 in solclier Menge zugesetzt, daB der Invertzucker u. andere Verunreini- 
gungen aus der Lsg. ausgefallt werden, aber in unzureichender Menge, um den Rohr
zucker (Sucrose) auszufallen. Nach dem Filtrieren wird das Filtrat konzentriert u. 
einer Lsg. von Ba(OH)2 zugesetzt, wobei das Ba-Saccharat sich ausseheidet. Das 
Ba-Saccharat wird zers. u. die Zuckerlsg. aufgearbeitet. (A. P. 1878144 vom 6/2.
1928, ausg. 20/9. 1932. A. P. 1878145 vom 21/8. 1929, ausg. 20/9. 1932.) M. F. Mii.

XV. Garungsgewerbe.
A. J. C. Cosbie, Feste Kohlensaure und ihre Verwendung in  der Brauerei und in  

der Flaschenabfiillerei. Beschreibung einer Anlage zur Vergasung von Kolilensiiureeis u. 
Angaben iiber den Reinheitsgrad der in Brauereien gewonnencn u. verfliissigten Giirungs- 
kohlensuure. (J. Inst. Brewing 38. 427— 39. Ind. Chemist chem. Manufaeturer 8 . 
315— 19. Sept. 1932.) K o l b a c h .

F. Wehrmann, Winkę zur zweckmafiigen Anwendung des Elmocidverfalirens und 
zur Kontrólle der Elmocidlosungen. (Brauer- u. Hopfen-Ztg. Gambrinus 59. 144. Aug. 
1932. —  C. 1932. II. 1539.) ' K o l b a c h .

Hugh E. Kelly, Ober den Einflu/3 einiger Faktoren auf den Eiweifiabbau beim 
Maischen. Engl. Malz wurde bei yerscliiedenen Tempp. u. yerschiedencm pn 2 Stdn. 
gemaischt u. in den Wiirzen der Gesamtstickstoff, der dauernd 1. Stickstoff u. der 
Formolstiekstoff bestimmt. In bezug auf das pa-Optimum fiir die Proteolyse ergaben 
sich etwa dieselben Werte wie sie WlNDlSCH, K o l b a c h  u .  S c h il d  (C. 1931. II. 1775) 
fiir deutsches Malz festgestellt haben. Die Temp.-Optima lagen aber fiir engl. Malz 
um rund 11° niedriger ais fiir deutsches, was auf den weitgehenderen Eiweifiabbau 
beim Malzen nach engl. Art zuruckgefiihrt wird. (J. Inst. Brewing 38. 440— 45. Sept. 
1932.) " K o l b a c h .

W. Windisch, P. Kolbach und E. Schild, Uber den Stdrkedbbau beim Maischen. 
Die Vff. untersuchten den EinfluB der Temp., der Maischdauer, des pn u. der Kcnz. 
der Maisehe (Verhaltnis Malz: W.) auf den Starkeabbau. Ais MaB fiir die Starkelsg. 
wurde die Zunahme des Gesamtextraktes beim Maischen u. ais MaB fiir die Maltosebldg. 
die Zunahme des vergarbaren Extraktes angewandt. —  Die Starkelsg. erfolgt in dem 
prakt. inFrage kommendenTemp.-Bereicli yon 10—75° um so schneller, je hóher die Temp. 
Das Temp.-Optimum fiir die Maltosebldg. sekwankt mit der Maischdauer u. betragt 
bei 7.,-std. Maischen 66 u. bei 3-std. Maischen 63°. Das pn-Optimum fiir die Maltosebldg. 
(in Lactatpuffer) verschiebt sich mit steigender Temp. nach der alkal. Seite u. Hegt 
boi 30° zwischen pn =  4,4 u. 4,6 u. bei 70“ zwischen ph — 5,8 u. 6,0. Die Starkelsg. u. 
die Maltosebldg. verlaufen bei 60° u. bei n. pn um so schneller, je niedriger die Konz. 
der Maisehe (Verhaltnis von Malz zu W .: 1 :2  bis 1: 5,3). Das Yerhaltnis Zucker: Dex- 
trin is t  bei allen Maisehelionzz. dasselbe. (Wschr. Brauerei 49. 289— 95. 298— 303. 
17/9. 1932. Berlin, Vers.- u. Lehranst. f. Brauerei.) K o l b a c h .

O. Neumanu, Die Vorhersage der Eztraktausbeute. Erorterungen, betreffend die 
von B is h o p  (C. 1930. II. 2845) aufgestellte Gleichung zur Berechnung der Extrakt- 
ausbeute im Malz aus dem Stiekstoffgeh. u. dem Tauscndkorngewieht der Gerste. 
(Wschr. Brauerei 49. 281— 83. 3/9. 1932.) K o l b a c h .

Irene Janensck, Entspricht der Reinheitsgrad von gebrauchsferligen Filtermasse- 
proben immer den biologischen Anforderungen ? Die zur Bierfiltration ver\vendete Filter
masse muB zwecks vollstandiger Abtotung der Keime 1/ i— 1 Stde. bei 90—95° erhitzt 
werden. (Wschr. Brauerei 49. 283—85. 3/9. 1932. Berlin, Vers.- u. Lehranst. f. 
Brauerei.) K o l b a c h .

Karl Hessenmtiller, Kohlensauregeschmack. Es wird auf die Bedeutung der 
Kohlensaure fiir den Geselimack des Bieres hingewiesen. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 
72 . 787. 8/9. 1932.) K o l b a c h .

Curt Lucków, Eine neue Spindel fiir  die 25 v. Ii.-Grenze. Das Institut fiir Giirungs-
gewerbe bringt eine neue Alkoliolspindel fiir den MeBbereieh 21— 29 Vol.-°/o A. in 
den Handel, welche eine direkte Ablesung auf ‘/in °lo genau gestattet. (Brennerei-Ztg.
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48. 193; Dtscli. Essigind. 35. 388; Pharmaz. Zentrallialle 73. 545— 46. 1/9. 1932. 
Berlin.) _ _ G r im m e .

W. Kilp, Einwirkung von Asche und Glutose auf die Alkoliolausbeute von Rohr- 
zuckermelassen. (Brennerei-Ztg. 59. 154— 55. 28/9. 1932. —  C. 1932. II. 2751.) Gd.

H. Wiistenfeld und C. Lucków, Untersuchung iiber die physikalischen und 
chemischen Vorgdnga bei der iMgerung von W eindestillaten im  Gro/fbelrieb. II. Mitt. 
(I. vgl. C. 1932. II. 1850.) Nach den iiber 3 Jahre laufondon Verss. war der Aldeliyd- 
geh. am Ende der Lagerung niedrigor ais voTher, so daB also dio Annahmo einer dadureh 
bedingtcn Verbesserung bestatigt wurde. Der Estergeh. zeigtc nach anfanglicher Er- 
hohung unerklarbare Zu- u. Abnahmen, der Siiuregeh. eine regelmiiBige Zunahmo. Der 
Geh. an hoheren Alkoholen nimmt mehr oder weniger ab, teils durch Oxydation, yiel- 
leicht auch durch Abwanderung in die FaBwande. (Mitt. Abt. Trinkbranntwein- u. 
Likórfabrikat. Inst. Giirungsgowerbe Berlin 22. 17— 19. Sept. 1932. Berlin, Inst. f.

B. Bleyer, W. Diemair und G. Lix, Zur Ilenntnis des Sorbit nachweises im Wein. 
Quantitative Untersuchungen. (Vgl. C. 1931. II. 3678.) Zur Sorbitbest. werden 100 ccm 
Wein m it 5 g Tierkohle (M e r c k ) 3 Min. zum Sieden erhitzt u. das Filtrat bei 60— 70° 
im C L A ISE N -K olben im Vakuum bis zum k., noch dunnen Sirup cingedampft. Dann 
wird nach naherer Angabe anteilsweiso m it 40 ccm CII3OH ausgefallt. Das Filtrat wird 
in besonderen (abgebildeten) Kolbcn bei 70° u. 12 mm abdest. Zum Ruekstand fiigt 
man 0,2— 0,6 ccm frisch dest. Benzaldehyd u. 1 ccm 50°/„ig. H 2S 0 4, riihrt mit Riihr- 
werk 2 Stdn. bei 10— 12° u. liiBt iiber Nacht im Eisschrank stehen. Dann spiilt man 
den Nd. m it 100 ccm k. W. auf den Filtertiegel, wascht m it 10 ccm 50%ig. A., trocknet
3 Stdn. bei 70° u. wiigt den Dibenzalsorbit. Bei Ggw. von Tribenzalmannit (Prufung 
u. M k.!) wird das Prod. auf dem Tiegel 1—2-mal mit 5 ccm h. Aceton behandelt, wobei 
Dibenzalsorbit gel. wird. —  Bei der Reifung von rotem Eiserapfel nahm der Sorbitgeh. 
bis zur Reife dauernd zu, bei normann. Ziderbirne ebenfalls, aber zu einem Maximum 
u. dann wieder ab. Beim Garvorgang wird Sorbit weder gebildet, noch zers. Weitero 
Verss. iiber Kondcnsation yon Sorbit mit yerschiedenen Aldehyden. (Z. Unters. Lebens- 
m ittel 64. 337— 18. Okt. 1932. Munchen, Deutsche Forschungsanst. f, Lebcnsmittcl- 
chemie.) Gr o s z f e l d .

P. Berg und S. Schinechel, Weinsdurebestimmung im  Wein. 15 g feingepulvertes 
KCl werden in 50 ccm Wein gel., dann 2 ccm Eg. u. 1 ccm K-Acetatlsg. (1 +  4) zugefiigt 
u. in Eis +  NaCl auf 0° oder darunter gekiihlt. Dazu gibt man anteilsweiso unter 
stetigem Umriihren 100 ccm auf 0° oder darunter gekiihlten A., wobei Temp. nicht iiber 
-)-50 steigen darf. Man liiBt iiber Nacht im Eisschrank stehen u. sammelt Nd. nach 
naherer Vorschrift auf Jenaer Glasfiltertiegel 1 G 4, wascht mit A.-A. (1 +  1), A. u. 
schliefilich wieder mit A. in Mengen yon 12— 15 ccm aus. Der Nd. wird h. mit 0,1-n. 
NaOH unter Tiipfeln auf besonders empfindlichcm Lackmuspapier titriert. Je 1 ccm
0,1-n. NaOH =  0,3 g Weinsaure/l. —  Gute Ubereinstimmungen bei wss. Lsgg. von 
Weinsauro u. mit dcm amtlichen Verf. Ggw. von Apfelsaure bedingt wio bei letzterem  
etwas zu hohe Ergebnisse. Der Vorteil des neuen Verf. besteht in Ausschaltung der 
Korrektur fiir dio Loslichkeit von Weinstein. (Z. Unters. Lebensmittel 64. 348—57. 
Okt. 1932. Hamburg, Hygien. Staatsinst.) GROSZFELD.

P . Berg, Die Bestimmung der Siifie in  Desserlweinen nach Baumćgraden. Angabe 
einer UmrechnungstabcOe fiir Extraktgeh. aus A.-Geh. u. Baumćgraden. (Wein u. Rebe
14. 175—80. Okt. 1932. Hamburg, Hygien. Staatsinst.) Gr o s z f e l d .

Walther Buxbaum, Mostgewiclitsbestimmung auf oplischem Wege m il Ililfe des 
Zeiss’seiten Handzuckerrefraktometers. Beschreibung der Handhabung des Instrumentes. 
Der Faktor zur Umrechnung des abgelesenen Geh. in % auf Mostgewicht wurde zu 
4,17— 4,35 ermittelt. (Wein u. Rebe 14. 171—74. Okt. 1932. Oppenheim a. Rh., Hess. 
Lelir- u. Versuchsanst. f. Wein- u. Obstbau.) G r o s z f e l d .

Saren Sak, Charlottenlund, Gewinnung von Prefihefe. Zu E. PP. 294123, 294131 u. 
294132; C. 1929. I. 314 ist nachzutragen, daB das dort bescliriebene Gśirungsverf. so 
durchgefiihrt wird, daB entweder eine Verminderung oder Erhóhung der Gewichts- 
menge Hcfe je Raumeinheit der garenden M. erzielt wird. (Dan. PP. 41 765 u. 41 766 
yom 9/3. 1927, ausg. 3/3. 1930. N. Prior. 8/1. 1927.) , D^ ' VŜ

Soc. Anon. des Appareils Centrifuges (Brevets Sharples), F rankreich , Ge- 
winnung von Weinsaure oder Yerbindungen derselben aus Weinhefe. ueinhefo oder

Garungsgewerbe.) Gr o s z f e l d .
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andero Abfallprodd. der Weinbereitung werden mit W., Wein oder Tresterwein derart 
verd., daB die letzteren danacb hóchstens 10% unh Stoffe u. 2,5% Weinsaure entbalten. 
Diese Mischungen werden alsdann, gegebenenfalls nach Ansauern, auf 90— 100° erhitzt, 
wonach alle Tartratc gel. sind, u. die Lsgg. zentrifugiert, worauf nach erneuter An- 
w&rmung der Fil. auf ca. 100° eine nochmaligo Zentrifugicrung mit einer 2. Zentrifuge 
von geringerem Durchmesser u. mit hdherer Umlaufsgeschwindigkeit erfolgt. Besitzen 
dio zu behandelnden Prodd. einen hohen Geh. an Ca-Tartrat, so behandelt man die wss. 
Mischung vor dem ersten Schleudern mit Alkalicarbonat zweolts Uberfiilirung der 
Ca-Tartrate in 1. Alkalitartrate. (F. P. 726 534 vom 22/1. 1931, ausg. 30/5. 
1932.) B . H e r b s t .

Emile Jean Renś Boulinaud, Frankrcich, Verfahren zum Destillieren von Wein 
zweeks Gewimiung der leichter destillierenden Anteile, wie A. u. Aromastoffe, in 
móglichst reiner Form. In den Heim der Destillationsblase wird ein (oder mehrere) 
mehr oder weniger engmaschiges Cu-Sieb eingesetzt, durch das die abdestillierenden 
Diimpfe hindurclistreichen miissen. Dabei werden die weniger fliichtigen Stoffe u. 
dio feinen Trópfchcn zuriickgehalten. (F. P. 731390 vom 15/2. 1932, ausg. 2/9. 
1932.) M. F. Mu l l e r .

Schoulim BespaloJf, Frankreich, Gewijmung von Wein rerbesserler Qualitdt und 
von hbherem Alkoholgehall aus gewóhnlichem Wein durch teilweises Gefrieren, Ab- 
trennen der Eisstiickchen u. scharfes Absaugen der anhaftenden Fl. von dem Eis. 
Die FU. werden vereinigt. (F. P. 733 657 vom 19/6.1931, ausg. 10/10. 1932.) M. F . Mii.

XVI. N ahrungsm ittel. GenuBmittel. Futterm ittel.
M. P. Neumann und K. Seidel, Die Gdrverluste bei der Brotbereilung. Gegeniiber 

Bcfunden von G e r u m  (vgl. C. 1932. I. 1963) ergaben sich aus Bilanzverss. von N e u - 
MANN u. WEINMANN dio Verlusto an Trockensubstanz mir zu 1,11— 1,34% , nach 
Verss. von S e i d e l  bei langerer Sauerteigfiihrung zu 1,87— 3,13% . Ais n. miissen
1— 2% Giirverlust gelten. (Z. Unters. Lebensmittel 64. 372— 75. Okt. 1932. Berlin, 
Inst. f. Backerei.) G r o s z f e l d .

J. Gerum, Enlgegnung auf rorstehende Milteilung. Die abnormen Garverluste 
sind vielleicht durch unrichtige Teigfiihrung in der Nachkriegszeit entstanden. (Z. 
Unters. Lebensmittel 64. 376. Okt. 1932.) Gr o s z f e l d .

R. N. Wright, Hilzeslerilisalion von Nahrungsmitteln. Prakt. Angaben zum
wirtschaftlichen Betrieb der Konservenfabrik. (J . Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 51. 
699— 700. 19/8.1932.) G r o s z f e l d .

V. Estienne und G. Sprumont, Die Tomatenkonserven. Beschreibung der botan. 
mkr. Kennbestandteilo. (Abbildungen im Original). Der Geh. der Prodd. an Starke- 
kómchen aus nicht ganz reifen Tomaten richtet sieli auch nach der bei der Einkochung 
oder Sterilisation angewendeten Temp. (J. Pharmac. Belgique 14. 763— 66. 30/10. 
1932.) Gr o s z f e l d .

W. V. Cruess, P. J. Quin und E. M. Mrak, Beobachtungen iiber das Braun- 
irerden von Pfirsichkonserven. Die bei geschiilten Pfirsichen rasch einsetzende ąualitats- 
yermindernde brauno Verfarbung, die besonders auch das Aussehen u. damit die G iite  
gefrorener Paclcpfirsiche verschlechtert, wird durch Oxydase bewirkt. Eine Zerstórung 
derselben durch Erhitzen auf 180° fiir 10 Min. hat ein Weichwerden der Fruchte zur 
Folgę. Besser bewśihrte sich  ein Eintauchen der geschiilten, gut abgespiilten Fruchte 
in 0,5%ig. HCI boi folgender Abspiilung mit W. Auch verd. Citronensiiuro yerzógert, 
wenn auch weniger wirksam ais HCI, das Braunwerden. (Fruifc Prod. J. Amer. Vinegar 
Ind. 12. 38— 40. Okt. 1932. California, Univ.) Gr o s z f e l d .

W. Diemair, U ber die Zusammensetzung 32er Himbeermuttersafle aus dem 
Bayrischen Wald. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 53. 493— 94. 13/10. 1932. —  C. 1932. II. 
3495.) Gr o s z f e l d .

J. Pritzker und Rob. Jungkunz, Ober einen neuen Erdnufl-Kaffeersatz. Sog. 
Assamba-Kaffeeersalz entsprach in der Zus. einer Mischung von 33% gerostetem Kaffee, 
5%  Zuckeressenz u. 62% gerosteten Erdniissen. (Z. Unters. Lebensmittel 64. 389—92. 
Okt. 1932. Basel.) G r o s z f e l d .

Vitez Ladislaus Nagy, Wieviel N icotin gehł in  den Zigarettenrauch iibert (Bio- 
chem. Z. 254. 94— 96. 17/10. 1932. Debrecen, Medizin.-chem. Inst d. Univ. — C. 1932,
II. 790.) K o b e l .
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Ladislaus Barta und Ernst Toole, Uber den Nicolin- und Ammonialcgehalt des 
Zigarettentabakrauches. (Vgl. C. 1931. II. 2234.) Im Mattel gelangen 93,5°/0 des Nicotins 
der Zigarette in den Gesamtrauch. Bei raschem Verglimmen (5 Min.) geht mehr (87,4°/o) 
Nicotin in den Innenrauch, ais bei langsamem (bei 9 Min. 49,6%). Der NH3-Geh. des 
Rauches (1,08— 1,68%) ist stets grofier ais der NH3-Geh. des Tabaka (0,21— 0,88%); 
der gróBte Teil des N H 3 (73— 93°/0) entfallt, unabhangig von der Glimmdauer, auf den 
AuBenrauoh. (Angew. Chem. 45. 671—73. 22/10. 1932. Debrecen, Ungarn.) Gd.

L. A. Maynard, Beitrag zur Physiologie des Fettstoffwechsels wahrend der Laclation. 
(Vgl. C. 1931. II. 2474 u. 2475.) t)berbliek uber den Stand der Arbeiten des Vf., wonach 
die P-Lipoide des Blutes wahrseheinlieh die Vorstufen des Milehfettes sind. (Lait 12. 
761—75. Sept./Okt. 1932. Ithaca, Cornell Univ.) Gr o s z f e l d .

Lascar Buruiana, Die Jieduklionspolentiale in frischer, nicht gelcochter Milch. 
Die Beobachtung von Cl a r k  (Publ. Health Rep. 40 [1925]- Nr. 23), daB das Milch- 
potential gegeniiber der H-Elektrode von +0,200 nach Zusatz kleiner Aldehydmengen 
zu — 0,200 V wird, wurde bestiitigt, u. durch den Befund ergiinzt, daB auch Bakterien- 
infektion u. Erliitzen auf 42 u. 65° mit anschlieBender Abkiihlnng fast dio gleiche Wrkg. 
hervorbringen. (Lait 12. 785—88. Sept./Okt. 1932. Bukarest, Faculte de Mód. yet.) Gd.

R. Minz und E. Schilf, Uber Oerinnung und Verdaulichkeit der Milch bei Zusatz 
von M alz enthaltenden Nahrungssloffen. Bei Verss. an Ratten zeigtc der Mageninhalt bei 
reiner Milch grobe Klumpen, bei Milchmalzgemisch neben yiel groBerer Verdiinnung 
(erliolite Sekretion) feine Ausflockung. Dabei war in Ubereinstimmung mit Befunden 
in vitro nach reiner Kuhmilchabgabe der grofite Teil des Caseins, nach Zusatz von 
Ovomaltose oder Troclcenmalzextrakt Gloma nur noch ein Bruchtcil des Caseins im 
Mageninhalt enthalten. Durch die feinere Gerinnung wird dio Oberflaehe des Ge- 
rinnsels u. damit die Angriffsflache der Fermente yergroBcrt. (Z. Ernahrg. 2. 311— 14. 
Okt. 1932. Berlin, U niv.) GROSZFELD.

J. T. Minster, Priifungen auf Haltbarkeit von ungesalzener Butler. Der Beginn 
dor Anfangsverdorbenheit unter n. atmosphar. Bedingungen nach 1—2 Monaten im 
Kuhlraum steht mit der 0 2-Absorption nicht in Korrelation. Die Bebrutung bei 37—38° 
fiir 40 Tage u. tagliche Gewichtskontrolle war weniger zuverlassig, ais Best. der Aktivitat 
der Enzyme Katalase u. Reduktase in Verb. m it der bakteriolog. Unters. Angabe typ. 
Zahlenwerte fiir gute u. sehlechte Proben im Original. Niedrige Katalase-, Reduktase- 
u. Keimzahlen sind charaktcrist. fiir Butter, die stark geworden (gone off) ist, u. diese 
niedrigen Zahlen steigen am schnellsten in Proben m it urspriinglich subnormalen Werten. 
Das Ergebnis der Geschmacksprobe durch unbeeinfluBte Beobachtcr sank mit Abnahme 
der mittleren Haltbarkeit. (Analyst 57. 615—21. Okt. 1932. Aylesbury, Bucks., Domi
nion Dairy Co.) ' GROSZFELD.

Paul Arup, Die Jod- und Bhodanzahlen von irischer Butter. Mittelwerte fiir Jod- 
zalilen (Rhodanzahlen) bei ir. Molkereibutter im Dezember 42,56 (39,02), Juni 37,72 
(34,10), weitere Angaben fiir ausliind. Butter. Bereehnete Mengen Olsiiure 27,5—39,02, 
Linolsaure 3,5— 4,2% des Fettcs. (Analyst 57. 610—15. Okt. 1932. Dublin, Harcourt 
Terrace, Butter Testing Station.) Gr o s z f e l d .

G- Ruschmann, Essigsaurebakterien und Essigsaurebildung in Silofutter. In einer 
nur schwach beimpften Silofutteraufschwemmung lioBcn sich bis zu 10 Millionen Essig- 
bakterien je ccm feststellen. iMnigo Futterarten, wie Zuckerrubenblatter, Rotklee, 
Lupinen, enthielten sehr wenig, andero wie Kartoffeln, Mais regelmaBig viel Essig- 
bakterien. Milchsaurebakterien erzeugten bis zu 0,3— 0,4% Essigsaure, gróBero Mengen 
die Coli- u. coliahnlichen (Aerogenes-) Bakterien. Fiir Tiitigkeit von Pflanzenenzym  
dabei wurden keine Anhaltspunkte gefunden. Milchsauregarung wurde bei Griinfutter 
durch Essigsaurebakterien stark gchcmmt. Bei Unterbindung jcder Bakterienentw. 
(m it 5°/o Toluol oder 7%  Chlf.) wurde keinerlei Essigsaure gobildet, Pflanzenatmung 
u. Pflanzenenzyme fiihren also nicht dazu. (Biedermanns Zbl. Agrik.-Chem. ration. 
Landwirtschaftsbetr. Abt. A. Allg. ref. Teil 61. 501—03. Okt. 1932. Berlin, Land- 
wirtsch. Hochsch.) G r o s z f e l d .

K. Richter, K. E. Ferber und K. Chrząszcz, Untersuchungen uber den Futter- 
wert von Sauerfutter aus Stoppclklee und die Wirkung der Verfiitterung der Silagen auf 
die Menge w id  den Fettgehalt der Milch von Kuhen. Mit Zusatz von 1% Rohzucker ein- 
gesauerte Silage aus Stoppelklee ergab bei 2 Hammeln gute Verdauungswerte, Starke- 
wert von 100 kg Trockensubstanz 38,15 kg neben 15,69% yerdaulichem Rohprotein. 
Verss. m it 6 Milchkiihen zeigten gute Aufnahme u. Verwertung, bei unyeranderter Milch- 
menge, aber Sinken des Fettgeh. der Milch. (Biedermanns Zbl. Agrik.-Chem. ration.
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Landwirtschaftsbetr, Abt. B. Tieremiikrg. 4. 522— 31. Okt. 1932. Tscheclmitz, Breslau, 
Pr. Vcrs.- u. Porschungsanst. f. Tierzucht.) GROSZFELD.

Pil. Malkomesius und O. Meier, Ober den Wert von Zucker und zuckerhaltigen 
Słoffen ais Futlermittel. III. Mitt. Unlersuchungen iiber den Futtcrwerl von Zuckerruben 
w id  zuckerhaltigen Schnitzeln im Vergleich zu frischen und gelrockneten Kartoffeln in der 
Schweinemasl. (II. vgl. C. 1932. II. 2387.) Gedampfto Zuckcrrubcn liaben sich nack 
langsaincr Angewohnung in Verb. m it Getreideschrot u. Kartoffeln bei geniigender 
EiweiBzufuhr ais Sattigungs- u. Mastfutter bewahrt. Auch zuckerhaltige Schnitzel 
m it 40°/0 Zucker erwiesen sich ais brauchbar. Trockenkartoffeln waren frischen in der 
Mastwrkg. gleichwertig. (Biedennanns Zbl. Agi'ik.-Cheni. ration. Landwirtschaftsbetr. 
Abt. B. Tierernahrg. 4. 510—21. Okt. 1932. Rostock, Landw. Yersuchsstation.) Gd.

K. G. Schulz, Schlempefiitlerung und Nutzviehhatiiaig. (Vgl. C. 1932. II. 2254.) 
Prakt. Angaben iiber Temp., Menge der Schlempegaben u. Beifiitterung an Milch-, 
Mastkuhe u. Scliweine. (Brennerei-Ztg. 49. 165. 19/10. 1932. Berlin.) G r o s z f e l d .

H. Serger, Die Ilanselmannspindel fiir die Wasserbestimmung bei Marmeladen und 
Konfiliiren. Die Spindel wird bei der 1: 10 vcrd. Marmelade ver\vcndet u. gestattet 
genauo Ablesung. Die Ergebnisse stimmen durchweg gut m it der Rcfraktometer- 
anzeige iibercin. (Konscryenind. 19. 599— 600. 20/10. 1932. Braunschweig.) Gd.

H. Jesser, Goffeinbeslunmung in  Kaffeeausziigen. In Abiinderung der Vorschrift 
von GROSZFELD-STEINHOFF (vgl. C. 1931. II. 151) wurde nach yorschriftsmaBiger 
Reinigung des n ach  6-std. Extraktiou mit CC14 im BE SSO N schen App. erh a lten en  
Extraktes versucht, das Coffein in der gekliirten wss. Lsg. statt durch Ausschuttlung 
m it Chlf. durch N-Best. zu bestimmen. Das Verf. liefert bei n . Kaffee gute, bei Kaffee 
Hag aber zu hohe Ergebnisse. Weitere Vorschrift fiir TJnters. von Kaffeeaufgiissen. —  
Ein Matetee, angeblicli theinfrei, schwarztceahnlieh, en th ie lt  1,28% Thein. Bei der 
Theinbest. in Tee nach GROSZFELD -S t e i n h o f f  empfiehlt sich Verwendung der 
doppelten Paraffinmenge. (Chem.-Ztg. 56- 842—43. 22/10. 1932. Stuttgart, Chem. 
Unters.-Amt d. Stadt.) Gr o s z f e l d .

E. Hinks und E. B. Hughes, Bericht des Milchprodukteunterausschusses an den 
stdndigen Ausschu/3 zur Yereinheitlichung analytischer Methoden. Bericht N r. 3. (2. ygl.
C. 1930. II. 488 .) Bericht iiber Prufungsergebnisse betreffend Analyse von gezuckerter 
kondensierter Milch, in der die Saccharose bei der Lagerung yeriindert ist. Im  besonderen 
colorimetr. Best. des Invertzuckers, Herst. u. Anwendung eines abgeanderten B a r f o e d - 
schen Reagens, Invcrtzucker aus Best. der Pructose, Y erh . von Zucker u. Laevan gegen
uber dem neuen BAR FO EDsclien Reagens, Zucker u. Laeyan durch C h loram intitra tion , 
Best. der Anfangssaccharosc durch Polarisation u. Chloramin. Jodtitration, Best. 
des Gesamtzuckers. Ausfuhrliche Arbeitsvorschriften, iiber Einzelheiten vgl. Original. 
(Analyst 57. 630—52. Okt. 1932.) G r o s z f e l d .

K. Wiss, Zur Gefrierpunkisbeslimmung der Milch. Histor. Hinweis auf die Ein- 
fiihrung der Gefrierpunktsbest. bei Milch durch SCHMID (1907). Prakt. Angaben u. 
Hinweis auf einige Fehlerąuellen bei der prakt. Ausfiihrung des Verf. (Z. Unters. Lebens- 
mittel 64. 367— 71. Okt. 1932. Aarau, Kantonales Lab.) Gr o s z f e l d .

Simone Sarran, Untersuchung iiber eine neue Konstantę zum Nachweis eines Salz- 
wasserzusatzes zur Milch. Ais Grundlage des Nachweises wird das Verhaltnis des Geh. 
an P u. Cl ais P2Os/NaCl yorgeschlagen, u. dessen t)bcrlegenheit gegenuber N a/C l nach 
B a r t h e  u. D u f i l h o  (vgl. C. 1927. I- 1765) gezeigt. (Lait 12. 7S8— 93. Sept./Okt. 
1932.) G r o s z f e l d .

Douglas Henville, Der Nachweis von rekonslruierter Milch. Bericht iiber einen 
P all aus der Praxis. Zur Erkemiung solchcr Milch karni dic Priifung auf Nitratgch. bei 
gleichzeitig holiem Gefrierpunkt bzw. holiem Geh. an fettfreier Trockenmasse niitzlich 
sein. (Analyst 57. 570—72. Sept. 1932. London E 1, Wliite Horse Street 43.) Gd.

K. Gneist, pu-Zahl und Saureanalyse beim Silofutter. (Vgl. C. 1932. II. 463.)
Die Bereclmung von pH aus Verhaltnis freier: gesamter (Essigsaure +  Buttersaure)
nach nalierer Vorschrift stimmt gut mit dem gemessenen pi;. Angabe eines Diagramms 
zur Ablesung von pj[ aus dem Quotienten Essigsaure/Buttersaure. GróBere Ab
weichungen ais 0,2 im berechneten u. bestimmten pn deuten auf abnorme Silage. Zur 
Best. der Milchsaure wird elektrometr. Titration bis pn =  7,07 empfohlen, einfache 
Titration gegen Plienolphthalein liefert zu hohe Werte. Bei Zutreffen der Beziehung 
zwischen pH-Wert u. Saurecjuotient auf Milchsaure ist die Menge an gebundener Milch
saure 8-mal groBer ais Essigsaure, 10-mal ais Buttersaure; iiber ph =  5,1 wird daher
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keine freie Milchsiiure mehr gefunden. (Biedermanns Zbl. Agrik.-Chem. ration. Land- 
wirtschaftsbetr. Abt. B. Tierernahrg. 4. 483— 509. Okt. 1932. Leipzig, Univ.) Gd .

Henri Paul Cesbron, Frankreich, Beliandlung von Getreide zwecks Uberfuhrung in 
rerbackbares M M . Die Getreidekórner werden nach der iiblichen Reinigung mehreren 
Zerkleinerungsverff. unterworfen, um die Oberflache der Teilchen z u vergroflern u. sie 
so sowohl fur die W.-Aufnahme ais auch fiir die Trocknung geeigneter zu machen. 
(F. P. 733 210 yom 13/5. 1931, ausg. 3/10. 1932.) S c h u t z .

Tritikum A.-G., Basel, Verfahren zur Herstellung von Backwaren, boi weiclien 
der BackprozeB in Ggw. kleiner Mengen von perschwefelsauren u. bromsauren Salzen 
durchgefiihrt wird, dad. gek., daB man auBer den perschwefelsauren u. bromsauren 
Salzen noch einen siiureabstumpfenden Stoff zusetzt, z. B. MgC03. Dazu einige Unter- 
ansprucho. Vgl. F. P. 683449; 0 . 1930. II. 1795 u. Ung. P. 102Ó74; C. 1931. II. 651. 
(Schwz. P. 154795 vom 6/6. 1930, ausg. 1/8. 1932. D. Prior. 7/6. 1929.) M. F. Mu.

Alfred Ernest Dubuc, Frankrcich, Magnesiumcldorid enthaltendes Geback. Man 
yermischt 5 kg Griesmehl, 1 1 Milch, 250 g Ilefe, 250 g Grunmalz, 250 g Erdnufiol, 
250 g Kómerzucker u. 3 Eter miteinander, worauf nach Aufgelien des Teiges 60— 100 g 
MgCl2 (in W. gel.) zugesetzt werden u. dann dic M. auf 80° erhitzt wird. (F. P. 733 720 
yom 26/6. 1931, ausg. 10/10. 1932.) S c h u t z .

Jean Paul Bochon, Algier, Konsermercn von Fruchtsdften. Man bewahrt die 
bei 60—80° pasteurisierten Fruchlsdfte in GefaBen aus Glas oder Emaille auf, wodurch 
der Geschmack unycrandert bleibt. (F. P. 710 465 yom 16/7.1930, ausg. 24/8.
1931.) S c h u t z .

Jean-Paul Bochon, Algier, Konseruieren von Fruchtsdften. Man bewahrt die 
Fruchtsafte in PorzellangefaBen auf (ygl. F. P. 710465), die man mit einer Schicht von  
trockenem K,,SiO;l bedeckt. Die Siifte behalten dabei ihre naturliche Farbę. (F. P.
40 6 5 4 yom 26/6. 1931, ausg. 13/8. 1932. Zus. zu F. P. 710 465; vgl. vorst. Ref.) S c h u t z .

Leonidas Alexandrou, New York, Praparat aus Traubensaft. Man yersetzt den 
frischen Saft mit Zucker, bis er ein spezif. Gewicht yon 14 bis 16° Be hat, erhitzt die M. 
bis iiber 160° F  u. setzt dann Gelatine u. etwas Oitronensaft hinzu, worauf das Prod. 
sterilisiert wird. (A. P. 1 881158 vom 27/11. 1929, ausg. 4/10. 1932.) S c h u t z .

Willi Stelkens, Koln, Entkoffeinieren ton Kaffeeaufgiissen, dad. gek., daB der 
AufguB in Beriihrung mit porosen Stoffen, wie gewóhnlicher, gereinigter Holzkohle, 
akt. Kohlen u. akt. Eieselsduren, der Einw. des elektr. Stromes unterworfen wird. 
(D. R. P. 560 570 KI. 53d yom 13/11. 1927, ausg. 5/10. 1932.) S c h u t t z .

Ferdinand Neef, Kilchberg b. Ziirich, Herstellung eines in  kochender Fliissigkeit 
ohne Riickstdnde auflosbaren Kaffeeprdparates. Man yermischt grob gesehrotenen 
Kaffeo mit Zucker u. etwas Pottasche, worauf dic M. geróstet, mit dest. W. befeuchtet u. 
perkoliert wird. D ie ausporkolierte M. wird mit h. W. ubcrgossen, im Dampfkochkessel 
erhitzt, sodami ausgepreBt, worauf man einen Teil der bei der Perkolation entstandenen 
Fl. mit einem Teil des weiterbehandelten, aus der ausperkolicrten M. gewonnenen 
Erzeugnisses zusammen kocht, ein natiirlickcs, Gelee bildendes Mittel beifugt u. durch 
nochmaliges Koehen sterilisiert u. abkiihlt. (Schwz. P. 155 761 vom 5/9. 1931, ausg. 
1/10.1932.) S c h u t z .

Van Lear Woodward, New York, Herstellung von Kaugummi. Die Kaugummi- 
masse wird mit yerschiedenen Euphorbiaarten yersetzt, aus denen man die Bitterstoffe 
entfernt hat, z. B. mit Euphorbia tetracona, Euphorbia grandidens, Euphorbia triangularis. 
(A. P. 1 881 989 vom 17/2. 1930, ausg. 11/10. 1932.) S c h u t z .

Henrik von Pechy, Ungarn, Verbesserung eon Tabak. An Stello der sonst iiblichen 
Sauce wird ein Trockenpulver aus harzhaltigen Drogen benutzt. Es bestełlt z. B. 
aus 7 kg Bliiten von calendulae optimae, 3 kg Rinde von cascarillae concissae, 8 kg 
Wurzel von ireos florentinae pulyerisatae, 7 kg resina benzoes Sumatra pulverisatae,
4 kg?foliaVmenthae piperitae, 7 kg resina styracis pulyerisatae, 27 kg herbae melissae 
officinalis u. 37 kg flores rosae centifoliae. Das daraus hergestellte innige Gemisch 
wird mit einer-4°/0ig. alkoh. Lsg. von balsamum tolutanum benetzt, um beim Trocknen 
ein dunnos Hautchen auf dem Pulyer zu erzeugen. Das Pulyer wird auf die feuchten 
Tabakblatter gestreut, (F. P. 731281 vom 11/2. 1932, ausg. 31/8. 1932. Ung. Prior. 
12/2. 1931.) M. F. Mu l l e r .

St. Papp-Ragany, Budapest, M ittel zum Enlgij'ten des Tabakrauches. Die zu yer- 
wendenden Rflanzenfasern, z. B. Watte, werden zuerst gefarbt, dann mit wss. Lsgg.
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von niootinbindenden Sauren (Bor-, Citronensaure) gebeizt u. schlieBlich m it einer 
Oxalsaurelsg. getrankt. (Ung. P. 103 913 vom 29/5. 1931, ausg. 15/1. 1932.) G .K on ig .

August Sommermeyer, Berlin-Rudow, Verarbeiten von Tierkadavern. D ie Ab- 
scheidung der fl. Prodd. erfolgt in einem neben dem DruckaufschluBapp. angeordneten 
Behalter, wobei in der Rohrverb. zwischen dem Abscheidebehalter u. dem AufschluBapp. 
oberhalb des lctztercn eine Erweiterung vorhanden ist, in die das Rohr eingefiihrt ist, 
welcbes zur Ableitung der Diimpfe dient. (Hierzu ygl. Schwz. P. 145464; C. 1931. II. 
2081.) (N. P. 48 273 yom 25/8. 1928, ausg. 11/8. 1930.) D r e w s .

Charles H. Vogt, Philadelphia, WurstJiersldlung. Die Wurst wird mit einer Sehutz- 
hiille von solchen Eiweiflstoffen umgeben, die eine weniger komplexe Natur besitzen 
ais diejenigen, welche in dem Fleiscli enthalten sind, aus dem die Wurst hergestellt ist. 
(Can. P. 296 248 vom 27/2. 1928, ausg. 31/12. 1929.) S c h u t z .

William Heywood Haslam, London, Trocknen von Fischen oder anderen organischen 
Stoffen. Die Troeknung erfolgt m it w. Luft in einem App., der in an sich bekannter 
Weise aus einer Troekenkammer besteht; auf letzterer ist die Luftvorwarmungskammer 
angebracht. Mit Hilfe eines Geblascs kann die erwiirmto Luft in der einen oder in der 
anderen Riehtung durch die Vorwarme- sowie durch die Troekenkammer geleitet 
werden. D ie feuehte Luft wird aus dem Luftstrom entfernt. D ie Anlage ist naher 
besehrieben u. durch Abbildungen erlautert. (Hierzu vg l.E . P. 310765; C. 1929. II. 2521.) 
(N. P. 48 459 vom 16/10. 1928, ausg. 22/9. 1930. E. Prior. 21/10. 1927.) D r e w s .

Nordahl Anthonisen, Bergen, und Henry C. M. Ingeberg, Nidaros, Trocknen 
von frischem oder gesalzenem Fisch, dad. gek., daB der Fiseh unter Vakuumerhitzung 
einer meehan. Pressung mit Hilfe von Metalldralitnetzen ausgesetzt wird. (N. P.
48 333 vom 28/12. 1929, ausg. 18/8.1930.) D r e w s .

Hjalmar Minde, Molde, Herstellung eines haltbaren, gebrauchsferligen Fischproduktes 
aus yorzugsweise gesalzenem Fisch, wobei ein Teil des W.-Geh. des gegebenenfalls 
zerkleinerten Prod. durch Trocknen entfernt wird, dad. gek., daB die Stiieke durch 
Raspeln, Walzen, Stampfen o. dgl. in eine Porm iibergefiihrt werden, in der die Pasern 
in mehr oder weniger starker Streckung yoneinander getrennt (defibriert) sind. —  
Im AnschluB an die Defibrierung wird die Troeknung gegebenenfalls fortgesetzt. 
(Hierzu vgl. N. P. 46473; C. 1932. I. 1456.) (N. P. 48 338 vom 7/5. 1929, ausg. 25/8.
1930.) D r e w s .

Jergen Seldal, Lillesand, Herstellung eines haltbaren Fulter- oder Dungcmittels au3 
roken Fischen, Fiscliabfallen o. dgl. unter Zusatz von fein verteilten troekenen Stoffen, 
dad. gek., daB zum Rohmaterial eine solche Menge eines troekenen Stoffes zugesctzt 
wird, daB diese 45—80% der Mischung ausmaeht u. daB danach die Mischung unter 
hohem Druck, yorzugsweise iiber 300 kg je qcm, brikettiert wird. — Geeignete trockeno 
Stoffe sind Torffasern, Schalen von Reis, Roggen oder Hafcr. (N. P. 48 216 yom  
9/12. 1929, ausg. 28/9. 1931.) D r e w s .

Richard Frahm, Elmshorn, und Margret Drenckhan, Ludwigshafen a. R h., 
Herstellung haltbarer Futtermittel aus Milch und Milchabfdllen nach D . R. P. 554687, 
gek. durch die Ver\vendung jeder beliebigen eiweifilialtigen, nicht sauren Milch, auBer 
Magermilch. (D. R. P. 562169 KI. 53g vom 14/9. 1929, ausg. 22/10. 1932. Zus. zu
D. R. P. 554 687; C. 1932. II. 2558.) S c h u t z .

Harry Holger Hertz, Kopenhagen, Tierfutler. Der bei der Herst. von Konserven, 
Soyakuclien o. dgl. in den Miihlen anfallende Staub wird unter Zusatz von passenden 
Bindemitteln brikettiert. Solche Bindemittel sind Abfallc aus Brauereien u. Brenne- 
reien, dio im Verhiiltnis von 20% zu den troekenen Stoffen zugegeben werden. Man 
miseht z. B. 20% Miihlenstaub, 20% gemahlenen Kartoffelabfall, 20% zerkleinerten 
gewohnlichen Ólkuchen sowie 20% Fischabfall oder Maische. (N .P .48 717 vom 
7/12. 1928, ausg. 24/11. 1930.) D r e w s .

Walther von Caron, Rittergut Eldingen, Kr. Celle, Verfahrcn zur Festslellung der 
Porengrópe von Backwaren im Schnitt, dad. gek., daB die Poren mit feinem Samen, z. B. 
m it Mohnsamen, ausgefiillt werden u. die hierzu erforderliche Menge an Samen bestimmt 
wird. — Das Verf. laBt eine sehr genaue Feststellung der PorengroBe des Gebiicks u. 
damit der Backfahigkeit des benutzten Mehles zu. (D. R. P. 562 232 KI. 421 vom  
5/3. 1931, ausg. 22/10. 1932.) H e i n r i c h s .

F. J. Prewett, Manufacturing tnilk: milk marketing and utilisationin West Cornwall. London: 
Osford U. P. 1932. 8°. 2 s. 6 d. net.
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[russ.] Wassilij Grigorjewitscli Wassilewski, Trookenmilchfabrikation. 2. Aufl. Moskau-
L eningrad: Snabteehisdat 1932. (136 S.) R bl. 2.20.

XVII. Fette. W achse. "Wasch- u. R einigtm gsm ittel.
G. Petrow und A. Pitschugin, Raffination von stark sauren Ricinusolen. Fiir dio 

Verss. wurden Ricinusole mit hohem Geh. an freicn Fettsauren u. an EiwciCstoffen 
yerwendet. Bei der Entsauerung dieser Ole mit wss. N H 3, Wasserglas u. K 2C 03 nahm  
das Neutralol eine rótliohe Farbę an. Die Entsauerung mit fester Soda u. nachtragliclies 
Auswaschon fuHrte nicht zu einer Verfarbung des Oles, die Raffination ist aber infolgo 
Bldg. sehr stabiler Emulsioncn sehr schwer durchzufuhren. Gute Resultate wurden 
nach Vorbehandlung des Oles mit MgSO., oder (NH4)2S 0 4 unter Durchleiten von Dampf 
u. naehtrśiglicher Alkaliraffination erzielt. Eine weitgehende Bleichung des entsauerten 
Oles mit Bleicherden oder AktivkohIen gelang nicht. Jedoch konnte bei der Raffination 
eines dunkelgrunen Ricinusoles mit KOH in Ggw. von Aktivkohle ein hellgelbes Ol 
erzielt werden. (Oel- u. Fctt-Ind. [russ.: Masloboino-shirowoje Djelo] 1932. Nr. 3. 
36—42. Moskau.) Sc h o n f e l d .

J. D . K andilis und N. S. K arnis, Ober die Konstanten der griechischen Oliven- 
kernóle. Es wurden 103 Muster von griech. u. kleinasiat. 01ivenkernólen, die lab?ra- 
toriumsmaBig durch Extraktion m it CS2 gewonncn wurden, untersucht. Die bis zur 
Gewichtskonstanz bei 90—95° getrockneten Ole besaBen folgende Konstanten: D .2%,
0,9122— 0,9373, nD2= =  1,4636— 1,4747, SZ. 69,29— 221,32, VZ. 179,29— 197,77, JŻ. 
68,46— 85,57, REICHERT-M EISZL-Zahl 0,00— 0,86, POLENSKE-Zahl 0,10— 1,25, 
H EH N E R -Z ahl 92,63— 96,40, Unverseifbares 1,75—4,81, VZ. der Fettsauren 193,12 
bis 201,46, JZ . der Fettsauren 75,72—83,65. AuBerdem wurden 12 techn. 01iven- 
kernole untersucht: D. 0,9129— 0,9246, n 1,4661— 1,4732, SZ. 123,75—238,35, VZ. 
187,93— 196,30, JZ . 74,11—81,16, H EH NER-Zahl 94,54— 96,85. (Praktika 4 . 273 
bis 279.) H e l l r i e g e l .

N. Beljajew, Ol und Firnis aus Machorkatabaksamen (Nicotiana rustica L.). Aus 
beschadigten iMachorkasamen estrahiertes Ol hatte D .20 0,9234, Refraktion bei 25° 74,8, 
SZ. 9,0, VZ. 200,7, JZ. 135,34 (H u b l -W a l l e r ). Das Ol kann zur Firnisbereitung 
verwendet werden. (Oel- u. Fett-Iud. [russ.: Masloboino-shirowoje Djelo] 1932. Nr. 3.
47— 50. Ssaratow.) SchóNFKLD.

Mitsumaru Tsujimoto, Die Leberóle der Elasnwbranchii. (Vgl. C. 1932. II. 635.) 
Zusammenfasscnde Wiedergabe der im Institut des Vfs. gemacliten Unterss. iiber die 
Leberóle der Elasmobrancliii. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 51. Transact. 317 
bis 323. 16/9. 1932. Tokio, Imp. Industrial Labor.) ScHONFELD.

Gunnar Weidemann (lierausgegeben von Fredrik Ender), Untersuchungen uber 
die chemische Natur des unterseiflen Anteils von Fischleberolen. II. Dorsehlebertran. 
(I. vgl. C. 1 9 2 7 .1. 470.) Es wird eine Zusammenfassung der nach dem Tode von W e i d e - 
MANN verbliebonen Notizen iiber dessen Unterss. am Dorsehlebertran gegeben, die fiir 
spiitero Arbeiten yerwendbare vorlaufige Ergcbnisse darstellen. Danach ergibt sieh, 
daB das Unverscifbare des Lebertrans enthalt: 1. einen KW -stoff, no20 =  1,5257, 
der vom Spinacen stark yersehieden ist; 2. einen gegen Sauren sehr empfindlichen 
wahrscheinlich dem Cholesterin verwandten monohydr. Alkohol; 3. einen dihydr. 
Alkohol; 4. 2 dihydr. zu der aliphat. Gruppe gehórige Alkohole. (Biochemical J. 26. 
264—68. 1932. Skóyen bei Oslo, Staatl. Vitamininst.) B e h r l e .

W. Skworzow und B. Charass, Anwendung von festen, durch Paraffinoxydation  
erhalten en siynthetischen Fettsaureii in der Seifensiederei. Verss. zur Herst. von Kern- 
seifen aus synthet. Fettsauren der SZ. 143— 155, VZ. 188— 216, Oxysauren bis 25,6% ,
0,2— 10,5% Unverseifbares. Bis 1% NaCl erhoht die Sehaumkraft der ausschlieBlich 
mit synthet. Fettsauren hergestellten Seifen. NaCl scheint hier die gleiehe Rolle zu 
spielen wie Na2C 03 bei Harzseifen. Na2C 03 hat bei den Seifen aus synthet. Sauren 
nicht die gleiehe Wrkg. wie NaCl. Die Seifen sind jedoch unbefriedigend, so daB die 
durch Paraffinoxydation hergestellten Sauren nur ais ein Surrogat der naturlichen 
Fettsauren betrachtet werden konnen. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Masloboino-shirowoje 
Djelo] 1932. Nr. 3. 42— 47.) S c h o n f e l d .

R. T. A. Mees, Die Theorie der ]Vaschwirkung von Seife und die Technik der syn- 
thetischen Emulgatoren. D ie seit etwa 10 Jahren in Entw. befindliche Technik der syn
thet. Emulgatoren bestatigt in jeder Weise die Theorie des Yf. (vgl. C. 1923. IV. 470), 
daB die Wasch wrkg. eine Funktion der Heteropolaritat (Het.) des Seifenmolekuls ist.
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Das zunelunende Emulgierungsvermógen (Em.) der Alkalisalze von aromat., hydro- 
aromat., alkylisierten aromat., alkylisierten liydroaromat. u. hoheren aliphat. Carbon
sauren u. Sulfonsiiuren geht parallel mit der zunehmenden Het. ais Folgo der zu
nehmenden Lipophilie des KW-stoffrestes. Das zunehmende Em. der Alkalisalze der 
hoheren aliphat. Carbonsauren, Sulfonsauren u. Xanthogensauren geht parallel m it der 
zunehmenden Het. ais Folgo der zunehmenden Hydrophilie des Saurerestes. Das ver- 
gleichbare Em. von Seifen aliphat. Sulfosiiuren u. salzsauren Salzen von hoheren ali
phat. Aminen ist eine Funktion der vergleiehbaren Het. der betreffenden Verbb. u. un- 
abliangig von Art u. Ladungszeichen der Ionen. Das zunehmende Em. von Ammonium-, 
Amin- u. Osyalkylaminsalzen yon hoheren aliphat. Carbon- u. Sulfosiiuren geht parallel 
m it der zunehmenden Het. ais Folgę der zunehmenden Starkę der salzbildenden Base. 
Aus wissenscliaftlichen u. prakt. Griinden erseheint eine mathemat. Formulierung der 
Het. erwiinscht. (Chem. Weekbl. 29. 588— 92. 8/10. 1932. s’Gravenhage.) G r o s z f e l d .

R. Krings, D ie rerschiedenan Siedewege bei der GrwidseifenJierslellung. (Vgl. 
C. 1932. II. 1095.) Schilderung der Yerff. zur Herst. lagerbestandiger Toilettegrund- 
seifen. (Seifensieder-Ztg. 59- 621— 24. 639—41. 5/10. 1932.) SOEONFELD.

R. Geubljum und A. Scbłrman, Uber „Burnus"-Waschmittel. Die Diinndarm- 
schleimhaut kann an Stelle der Bauehspeicheldrusen zur Bereitung der „Burnus" - 
Waschmittel yerwendet werden. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Masloboino-shirowoje Djelo] 
1932. Nr. 3. 52— 53.) S c h o x f e l d .

Bernard S. Hillman, Schmutzstellen, Flecke w id  Verfarbun^en. Ihre Ursache, 
Beseitigung w id  Verhutung. Flecke in Textilwaren: Staub-, Fett- u. Olflecke, Metall- 
(Cu u. Fe), Schimmel-, Farb-, Brand- u. Scheuerfleeke. Flecke, die im Hausgebraucli 
entstehen: Tin ten-, Obst-, Wein- u. ahnliche Flecke. Entfernung der Flecke mit organ. 
Lósungsmm., m it Emulgiermitteln, wio Triathanolaminseifen, Seifen mit Dekalin oder 
Hexalin oder Olsaure-Ammoniakemulsionen; mit Sauren fiir Metallflecke, mit Hypo- 
ehlorit oder H 20„ fiir Schimmel u. mit Hydrosulfit, A., Nitrobenzol u. Pyridin fur 
Farbstoff-Flecke. Ratschlage zur Yermeidung yon Flecken, insbesondero yon Rost- 
flecken. (Text. Colorist 54. 591— 94. 6G4— 65. Okt. 1932.) F r i e d e m a n n .

Ernst Schlenker, Der Unfug des Mackey-Tesles, Diskussion des prakt. Weri.es 
des Maclceytesles bei der OZemunters.; insbesondere wendet sich Vf. gegen dio von 
K e h r e x  auf Grund der JIackej'prufung gezogenen SchluBfolgerungen iiber Feuer- 
gefiihrlichkeit u. Geh. an hóher ungesatt. Fettsauren der Oleine. (Seifensieder-Ztg. 59. 
023— 24. 641— 42. 5/10. 1932.) S c h o n f e l d .

B. A. Y/assiljow, Meine Methode der Differentialanalyse fon Tierfdten. Be- 
schreibung einer Vorr. (Fett-Tacliymeter) u. Methode, bei der das F ett in einem am Kork- 
ring schwimmenden Reagensrohr (Abbildung u. Mafie im Original) bei 0° zum Er- 
starren gebracht u. dann in W. von 70° die Zeit gemessen wird, in der eino Stahlkugel 
das sehmelzende F ett infolge der Schwerkraft durchlauft. (Z. Fleisch- u. Milchhyg. 43. 
45— 47. 1/11. 1932. Woronesch, U . S. S. R ., Kooperatives Inst. f. Fleischwaren.) Gd.

R. strohecker, Prufung auf Cocos- und Butterfelt. Bei UbergieBen von 5 g Butter- 
oder Cocosfett m it 20 ccm 0,5-n. alkoh. KOH tritt bei Zimmcrtemp. infolge Umesterung 
bald (in 15 Min.) deutlicher Estergeruch auf, bei Schmalz, Sesam-, ErdnuBól, auch nach 
Hydrierung, bei Kakaofett u. cocosfreier Margarine nicht. Am Geruch sind noch 5°/o 
Cocos- oder Butterfett leicht zu erkennen u. zu untersclieiden. (Z. Unters. Lebensmittel 
64. 392— 93. Okt. 1932. Frankfurt a. M., Univ.) G r o s z f e l d .

Alired Andresen, Oslo, Kaltkldren von Tran, gek. durch die Anwendung einer 
rotierenden Tauchtrommel, welehe in beka nut er Weise mit Saugkammern, die 
m it einer Vakuumquelle in Verb. stehen, yerschen ist u. welcher, sobald sie sich in 
der zur Loslósung des Nd. geeigneten Stellung befindet, Luft zugefuhrt wird, Mrobei 
das Trommelfiltcr in gleichfalls bekannter Weise mit einer Prefiwalze yerschen ist, 
die zur Verteilung u. Bcarbeitung der an dem Filter festgesaugten Tranbestandteile 
dient. (N. P. 48 227 vom 8/8. 1927, ausg. 4/8. 1930.) D r e w s .

L. B. Rasmusson, Norrkóping, Waschmittel. Eine gegebenenfalls mit calcinierter 
Soda yersetzte Seifenmasse wird mit 0 3 u. gleichzeitig m it Benzaldehyd behandelt. 
(Schwed. P. 70 883 vom 10/5. 1928, ausg. 31/12. 1930.) D r e w s .

S. O. S. Co., San Francisco, ubert. yon: George W. Brooks, Evanston, und 
John J. Duginski, Chicago, 111., Reinigungsniittel, bestehend aus Metallwolle, tier. 
oder pflanzlichem Fasermaterial u. Seife oder seifenahnliehen Stoffen ais Impragnier- 
inittel. (A. P. 1878104 vom 30/7. 1928, ausg. 20/9. 1932.) M. F. M u l l e r .
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Alexandre Temnereau, Frankreich, Reinigungsmittelfiir Silbergegenstiinde, Metallc, 
Marmor, Glaswaren, K rystall oder dgl., bestehend aus 125 g Englischrot, 200 g Sand- 
staub, 100 g Terpcntin rektif., 100 g konz. NH3-Lsg., 10 g HgCl u. 40 g CaC03. (F. P. 
7 3 3 3 4 1  Tom 29/5. 1931, ausg. 4/10. 1932.) M . F. Mu l l e r .

De Laval Separator Co., N. Y., iibert. von: Walter A. Scott, Poughkeepsie, 
N . Y-, Reinigungsmittel fiir  Milch- und MolkereigefafSe, wie Kubel, Eimer, Kannen, 
Masebinen eto., bestehend aus 32—52% Na3P 0 4, 42—62% N a2S i0 3 u. 2— 10% Seifo 
u. event. etwas Soda. (A. P. 1879 953 vom 26/5. 1928, ausg. 27/9. 1932.) M. F. Mu.

XVIII. Faser- u. Spinnśtoffe. Holz. Papier. C ellulose.
Kunststoffe.

Chas. E. Mullin, Die Baslfasern. Herkunft, Eigg. u. Struktur aller wichtigeren 
Bastpflanzen werden besehrieben. Ausfiihrlicher behandelt werden: Leinen, Hanf, 
■Jule u. Ramie. (Text. Colorist 54. 671— 74. 708. Okt. 1932.) F r i e d e m a n n .

P. W. Hargreaves, Das Bleichen mit Peroxyden. I. u. II. Nach einer kurzeń 
histor. Einleitung gibt Vf. Winkę fiir die Apparatur: man Y erm eidet Eisen, die Bleich- 
troge sind aus weiBem Hartholz, die Heizsehlangen aus Pb, besser aus Sn. Metalle, 
wie Fe u. Cu wirken ais gefahrliche K atalyten. Dann wird die Verwendung yon H20 2 u. 
N a20 2 fiir die Bleiehe von Baumwolle u. Leinen g esch ild e rt; Vf. gibt ihr d en  Vorzug 
vor der Hypochloritbleichc. Ais bestes Alkali fiir H 20 2-Bader hat man zur Zeit Na3P 0 4 
erkannt. Vf. erwahnt w eite r die Titration von Peroxyden mit saurer KM n04-Lsg. u. 
geht dann zur Besehreibung der Perboratblciehe iiber. Diese Bleiehart empfiehlt sich 
clureh ihre Einfacbheit u. durch die geringe Alkalinitiit der Bader. (Dyer Calico Printer, 
Bleacher, Finisher Text. Rev. 68. 397— 99. 453— 54. 28/10. 1932.) F r i e d e m a n n .

— , Das Bleichen von Strohgeflechl. Das gut genetzte, im lauwarmem Scifenbado 
yorgewaschene, gespiilte u. gesehleuderte Stroh wird mit H20 2 gebleicht, das mit Na2S i0 3 
oder Na20.2 neutralisiert u. K20 4C., yersetzt ist. Nach Spiilen wird mit C;0jH.>, dann 
N a2C 03 behandelt u. geschwefelt. (Dtscli. Farber-Ztg. 68. 552. 30/10. 1932.) S u v e r n .

C. H. Fischer, Kunstlićhe Schlichtprodukte. (Vgl. C. 1932. II. 2392.) Angaben 
iiber Zus. u. Verwendung einer Reihe in den letzten Jahren in den Handel gekommener 
Sclilichteprodd. (Kunstseide 14. 375—78. Nov. 1932.) SiivE R N .

G. Neumann, Der „mechanische11 Abbau der Starkę. Dio friiheren Behauptungen 
(vgl. C. 1932. II. 1097) werden auch gegeniiber Ausfiihrungen von A. S c h m id t  (C. 1932.
II. 1548) aufrecht erhalt en. (Melliands Textilber. 13. 361. Juli 1932.) SuYERN.

Alfred Schmidt, Der „mechanische“ Abbau der Starkę. Erwiderung an N e u m a n n  
(yorst. Ref.). Der wirkliehc Abbau der Starkę ist von den Erscheinungen, die NEUMANN  
besehrieben hat, yollig yerschieden. (Melliands Textilber. 13. 532. Okt. 1932.) SuYERN.

— , Imprdgnierte Slriimpfe, Badetrikots und Kunstseidenwaren. Iropragniermittel 
fiir Baumwolle, Natur- u. Kunstseide, Wolle, Leinen u. Misćhgewebe sind besprochen, 
Angaben iiber die PatentloKe. (Kunstseide 14. 378—80. Nov. 1932.) S u v e r n .

Karl Schwertassek, Ober Adsorytionserscheinungen an mercerisierler Baumwolle. 
Behandelt man Baumwolle mit Lauge steigender Konz., so erfolgt eine sorptions- 
erhóhende Wrkg. erst bei einer Konz. von 12— 14° B. u. steigt yon da kraftig bis 18 
bis 20° B. Bei weiterer Erhohung der Laugenkonz. yerlauft die Sorptionskurye wieder 
flaeher. Dies letztere flachę Stiick der Kurve ist das Gebiet der eigentliehen Merceri- 
sation, das steile Mittelstiiek der Kuryo %vird ais das Gebiet der Laugung bezeichnet. 
Die dinch Laugung erzielto Sorptionserhohung ist weit bestandiger ais die durch Mer- 
cerisation erzielte. Erniedrigung der Temp. beim Behandeln m it Lauge yerandert 
das Sorptionsdiagramm nicht, sondern bewirkt lediglich eine Verschiebung im Sinne 
einer Erhohung der Laugenkonz. Die Temp. des Spiilbades nach der Mercerisation 
ist von EinfluB auf die J-Absorptionsfahigkeit u. dereń Empfindlichkeit gegen An- 
trocknen. Kochen fertig mercerisierter trockener Baumw'olle wirkt entquellend, Ab- 
kochen u. Trocknen wirkt weiter cntquellend. (Melliands Textilber. 13. 536—39. 
Okt. 1932.) S u v e r .v .

Eleanor Winton und Rachel Edgar, Der Schwefel- und Stickstoffgehalt der Wolle. 
Vff. haben 16 Wollen auf S u. N  untersucht; sie fanden, daB der Schwefel iiber die 
Lange der Faser unregelmaBig yerteilt ist. Die Resultate friiherer Arbeiten werden in 
Tabellen aufgefiihrt. Ein erschópfendes Literaturyerzeichnis beschheBt die Arbeit. 
(Iowa State Coli. J. Sci. 6. 395— 405. Juli 1932.) F r i e d e m a n n .

Milton Harris, Der isoeleklrische Punkt ton Seide. (Ygl. C. 1932. II. 1717.) Suspen-
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sionen von Seido in yerschiedenen Pufferlsgg. wurden hergestellt durch Feinmahlen 
trockenen Fibroins u. S ch iitte ln  m it Pufferlsgg. Kolloidalo Lsgg. von Seide wurden 
bereitet durch Lósen von Fibroin in 50°/oig. LiBr-Lsg. u. Dialysieren. Zu den Lsgg. 
wurden bekannte Puffermischungen u. einer geringe Menge gereinigtes Quarzpulvcr 
zugegcben. Elektrophoret. Messungen der Seidesuspensionen u. der yom Quąrz ad- 
sorbierten gel. Seide ergaben den isoelcktr. Punkt bei pn =  2,5. (Amer. Dyestuff R e
porter 21. 604—05. 10/10. 1932.) S u v e r n .

Procter & Gamble, Seife beim Entbasten von Seide. (Vgl. C. 1932. II. 3175.) 
Ausfiihrliche Besprechung der Anforderungen, die an eine Seife fiir das Entbasten  
von Seide zu stellen ist. (Text. Colorist 5 4 . 666—70. Okt. 1932.) F r i e d e m a n n .

Risaku Tsunokaye, Chemische Untersuchung der entbastenden Wirkung von Seife 
au f Seide. Gckiirzte Wiedergabe der C. 1932. II. 943 referierten Arbeit. (Buli. agric. 
chem. Soc. Japan 8 . 47— 49. 1932.) F r i e d e m a n n .

Hans Meyer, Sulfilablauge in  der Texlilveredlung. Die Eigg. eingedickter, mittels 
H2SO.| oder CaO gereinigter Sulfitablaugen sind zusammengestcllt. (Melliands Textil- 
ber. 13. 546— 47. Okt. 1932. Bremen.) S u v e r n .

D. Kruger und E . Tschirch, Uber die Perchlorsaureacelate der Cellulose. HCIO, 
ist unter allen bislier fiir die Acetylicrung der Cellulose benutzten Katalysatoren der 
wirksamste. Mit HC10,t lassen sich bei geeigneter Arbeitsweise unter Vermeidung 
hydrolyt. oder acetolyt. Abbaus hochwertige, sehr yiscose Celluloseprimiiracetate 
herstellen. Diese sind frei yon gebundener HC104 u. dementspreehend stabil. (Melliands 
Textilber. 13. 541— 44. Okt. 1932.) S u v e r n .

O. Faust, Streckspinnen. Bei dem Streckspinnen nach T h i e l e  geht die Ver- 
streckung u. Verfeincrung des Fadens erst nach dem Austreten der Spinnmasse aus 
der Diise, im wesentlichen an dem aus unzers. oder wenig zers. Celluloseverb. be- 
stehenden Fliissigkeitsstrahl vor sich. Beim Spannungsspinnen -wird der bereits zu 
Cellulose regenerierte u. geformte Faden einer starken, fast ausnahmslos durch Reibung 
yerursachten Spannung ausgesetzt, bei der ohne nennenswerte Verstreckung starkę 
Paraliellagerung der Cellulosemicellen stattfindet. Bei dem Spannungsstreckspinnen 
nach L i l i e n f e l d  wird eine diinne, den Fliissigkeitsstrahl zusammenhaltende Haut 
gebildet, die das schnelle Eindringen der Koagulationsfl. in das Fadeninnere yerhindert, 
wobei dio Oberflachenhaut so piast, bleibt, dafi sie sich einem weiteren Ausziehen des 
Fadens unter einem gewissen Krafteaufwand nicht entzieht. (Kunstseide 14. 362—66. 
Nov. 1932. Berlin.) S u v e r n .

Angelo Faberj, K ritik  der Sysłeme der Alkalicelhdoselierstellung in der Industrie 
der Viscosekunstseide. (S e ta  artific . 4 . 3—9. 1932.) H e l l r i e g e l .

Relap, Die Auflósung der Cellulose in  der Kupferoxydammoniakflussigkeit und die 
Herstellung des Fadens. (S e ta  artific . 4 .  84— 86. 1932.) H e l l r i e g e l .

Adolf Meiswinkel, Die Vor- und Naehbehandlung der Kunstseidenstuckware. Bei 
einer starken Schlichte wurden m it Desiplon VK gute Ergebnisse erzielt. Bei streifiger 
Kunstseide erwiesen sich Layentin u. Igepon T sowio auch Pelastol ais yorteUhaft. (Z. 
ges. Textilind. 35. 516. 26/10. 1932.) S u v e r n .

A. v. Schlutter, Bestimmung des Glyceringehaltes von Faden, Bandem, Folien u. dgl. 
m it dem Interferometer. Dic Best. erfolgt durch Abkochen einer abgewogenen Menge 
mit einer bestimmten Menge W. u. Priifung des Filtrats im ZeiB-Fliissigkeitsinter- 
ferometer. (Kunstseide 14. 367— 68. Nov. 1932.) S u y e r n .

A. W. Winne und J. Davis Donovan, Eine Methode zur Unierscheidung alter und
neuer BaumwoUfasern. Im ultravioletten Licht zeigt reine Cellulose eine yiolette Fluores- 
cenz, iiltere, Oxycellulose enthaltende elfenbeinweiBe bis braunliehe. Entfernt man 
die der Baumwolle anhaftende Ol- oder WachKSchicht durch Losungsmm., so tritt 
die yiolette Fluorescenz starker auf. Die Methode ist brauchbar, falls nur neues oder 
nur altes Materiał vorliegt, sie yersagt bei Gemischen, ist aber fiir den Nachweis von 
OxycelIulose oder Schiidigungen durch Hitze, Pilze oder mechan. Einfliisse heran- 
zuziehen. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 601—02. 615. 10/10. 1932.) S u v e r n .

S. R. Trotman und G. N. Gee, Die Bestimmung von Sauren in Wolle. Yff. haben 
die Methoden der Saurebest. in Wolle gepruft u. yerbessert: bei der Methode mit iiber- 
schussigem N H 3 nehmen sie sta tt NH-, Triathanolamin, das sich besser u. yerlustfreier 
auswaschen laBt. D ie Methoden mit N aH C 03, mit MgCOa u. die sehr brauchbare 
Methode mit Na-Terephtlmlat (Titration mit 0,1-n. NaOH u. Bromphenolblau) blieben 
unycrandert, ebenso die wenig brauchbare nach W o o d i i a n s e y . Neu ist das Yerf., 
die saure Wolle mit Na-Acetat zu behandeln, die gebildete Essigsaure mit H 20-Dam pf
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iiberzudest. u. zu titrieren. Gleiolifalls neu ist eine Methode, bei der die saure Wolle 
mit CaC03 gekocht, die C 02 in titrierte Ba(OII)2-Lsg. eingeleitet u. mit 0,1-n. Saure u. 
Phenolphthalein bestimmt wird. (Dyer Galico Printer, Blcaeher, Finislier Text. R ev.

Luigi Tanfani, Volumetrische Bestimmung des Schwefels in  der Viscose mitiels 
Benzidinchlorliydral. Viscose wird in alkal. Medium mit Perhydrol behandelt, wodurch 
der S zu H 2S 0 4 bzw. N a2S 0 4 oxydiert wird. Durch doppelte Umsetzung m it —  in 
wss. Lsg. liydrolysiertem —  Benzidinchlorhydrat entsteht unl. Benzidinsulfat u. NaCl. 
Aus der titrimetr. zu ermittelnden Differenz der Anfangsaciditat der Benzidinchlor- 
hydratlsg. u. der Aciditat, die nach Fallung des Sulfats yorhandon ist, ergibt sich die 
Menge des gefiillten Sulfats. (Seta artifie. 4. 87— 88. 1932. Rom.) H e l l r i e g e l .

Mathieson Alkali Works, New York, Bleichen von Zellstoff, Papierstoff, Texlil- 
stoffen aus Baumwolle oder kiinstlicher Seide, Hołz u. dgl. unter Verwendung einer wss. 
Lsg. eines Alkali- oder Erdalkalichlorits von einer pa =  3,5—5,0 boi 80—90°, z. B. 
von Ca-Chlorit. (E. P. 380488 vom 19/3. 1931, ausg. 13/10. 1932.) M . F. M u l l e r .

Ferdinand Kiefer, Italien, Walkverfahren. Man ycrwendet zum Walken wss. 
Lsgg. sulfurierter Ole oder Felle von hoher Netzfiihigkeit, die man in iiblicher Weise, 
gegebenenfalls unter gleiehzeitiger Veresterung mittels aliphat. oder aromat. Alkohole, 
herstellt. Der Walkprozefi kann entweder in einer prakt. neutralen Lsg. der sulfu- 
rierten Fettstoffe begonnen u. hierauf in saurer oder alkal. Lsg. fortgesctzt werden, 
oder man verwendet die iiblichen alkal. oder sauren Walkbader, denen man die sulfu- 
rierten Fettstoffe zusetzt. (F. P. 720 991 vom 3/8. 1931, ausg. 26/2. 1932. D . Prior. 
16/8. 1930.) B e i e r s d o r f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Mercerisierlaugen. Man kann 
die Wrkg. von Mercerisierlaugen wesentlich verbessern durch Zusatz von Sulfonierungs- 
prodd. der zwischen 120 u. 160° sd. Fraktionen von Prodd., die man neben oder an 
Stelle von Methanol bei der katalyt. Druckhydrierung von Kohlenoxyden erhalt. 
(F. P. 733170 vom 10/3. 1932, ausg. 1/10. 1932. D. Prior. 23/9. 1931.) B e i e r s d o r f .

Barend Gysbertus Hendrikus van der Jagt, Haag, Holland, Spinu- und web- 
fahige Cocosfasem. Der Faserfilz lauft mit einer Feuchtigkeit von 25% durch eine 
oder mehrere Karden, die unter besonders liohem Druck arbeiten. Dieser wird dadurch 
ausgeiibt, dafi die obere der beiden fein geziihnten Walzen auf der Achse einen mit 
Gewicliten beschwerten Bremshebel tragt. t)bor dieser Walze ist ein Bchiilter mit 
Stiirkewasser angebracht, um die Fasern zu befeuchten. (Aust. P. 20 494/1929 vom  
6/6. 1929, ausg. 1/7. 1930. A. P. 1779 505 vom 1/12. 1928, ausg. 28/10. 1930. E . Prior. 
5/12. 1927.) E n g e r o f f .

Corrado Calloni, Italien, BeJmndeln von Pflanzenfasem, inśbesondere Sparlgras. 
Man laBt durch das Behandlungsgut h. FI., insbesondere W., das losend wirkende 
Zusatzstoffe enthiilt, hindurchstromen, wobei dio Stromrichtung der Behandlungsfl. 
wicderliolt umgekehrt wird. Eine Vorr. besonderer Ausbildung wird erlilutert. (Schwz. 
P . 151 923 vom 7/7. 1930, ausg. 1/4. 1932. It. Prior. 10/7. 1929.) E n g e r o f f .

John Stuart Campbell, Mitcham, Surrey, Verarbeitung von Seelang zwecks Her- 
stellung von Bodenbelagsstoffen, Isoliermalerial u. dgl. Der Tang wird zunachst ge- 
waschen u. dann etwa 2 Stdn. lang unter Riihren mit Alkalilauge gekocht. Hierauf 
wird Ammoniak hinzugefiigt u. eine weitere Stunde gekocht. Dann gibt man Catechu 
oder ein anderes Gerbmittel zu u. kocht nochmals etwa 5 Stdn. D ie erhaltene gelatinose 
M. mischt man nun in einer Mischmaschine mit Kautschuk, Latex, festen Polymeri- 
sationsprodd. von fetten Olen, Bitumen o. dgl. Das Prod. kann dann entweder mittels 
Kalandern in die gewiinsckte Form gebracht oder in geeigneten Losungsmm. gel. u. 
auf entsprechende Unterlagen aufgetragen werden. ( E. P.  371811 vom 24/11. 1930, 
ausg. 26/5. 1932.) B e i e r s d o r f .

Mason Fiber Co., Laurel, Herstellung eines Faserproduktes. Zu A. P. 1663506;
C. 1928. I. 2764 ist naehzutragen, dafi das Endprod. prakt. von Feuchtigkeit frei 
ist u. eine D. von ca. 1 aufweist. Vor dem Formen kann dio M. gegebenenfalls einen 
Zusatz von feuerfesten Stoffen erhalten. (N. P. 48 723 vom 11/2. 1926, ausg. 24/11. 
1930.) D r e w s .

Kareł Bubla, Pilsen, Tsehechoslowakei, Konservieren von Holz mit Sublimat. 
Man behandelt das Holz vor oder wahrend der Impragnierung mit Sublimat mit Alkali-, 
Erdalkali-, Ammonium- oder Al-Salzen, Estern von anorgan. Sauren oder aliphat. 
oder alieyel. Chlorierungsprodd. oder anderen Substanzen von grofier C'apillaraktivitat,

68. 463. 28/10. 1932.) F r i e d e m a n n .
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unter Zusatz yon sauer reagierenden Substanzen, wie CH3COOH. Dadurch wird an 
Sublimat gespart. — Z. B. taucht man das Holz zunachst in eine w. Lsg. yon l° /0 
A12(S 0 4)3 u . 0,5°/o CH3COOH u . dann in die Sublimatlsg. (E. P. 363 760 vom 21/10.
1930, ausg. 21/1. 1932.) S a r r e .

Raffold Process Corp., Massack., iibert. von: Harold Robert Raf ton, Andover,
Massaeb., Herstellung von Papier unter Verwendung eines alkal. Fiillniittels, wie CaC03, 
Mg(OH)2 o. dgl., dessen ph durch Zusatz eines sauren Stoffes auf hóchstens 8 herab- 
gesetzt worden ist, z. B. durch Zusatz yon Alaun, nach dessen Zugabo die iiblichen 
weiteren Zusatze dem Papiergemisch zugefiigt werden, z. B. Harzleim u. Alaun oder 
Harzleim, Starko, Na-Silicat u. Alaun. (A. P. 1879 483 vom 13/2. 1930, ausg. 27/9. 
1932.) M . F. Mu l l e r .

Ń. V. W. A. Scholten's Chemische Fahrieken, Groningen, Holland, Herstellung 
von Papier. Vor, wahrend oder nach der Herst. des Papiers wird in k. W. ąuellbare 
Starko zugesotzt, u. zwar bis zu 5% des Papiergewichts. (E. P. 380 674 vom 23/12.
1931, ausg. 13/10. 1932. F . Prior. 8/10. 1931.) M . F. M u l l e r .

Papeteries de Malaucśne, Frankreich, Herstellung von Zigarettenpapier. Gewohn-
liches Zigarettenpapier wird m it Na-Oxalat oder/u. Na2C03 impragniert. (F. P. 733 263 
vom 15/5. 1931, ausg. 3/10. 1932.) M . F. Mu l l e r .

Soc. Anon. des Anciens IŚtablissements Braunstein Frśres, Paris, Herstellung 
von Zigarettenpapier. Dcm Papierstoff wird Alkalistearat in Mengen yon 2—8% yom  
Papiergowicht zugesetzt, das durch darauffolgenden Zusatz yon Oxalsauro zerlegt 
w d .  (E. P. 380 724 vom 12/3.1932, ausg. 13/10.1932. D. Prior. 12/3. 1931.) M. F. Mii.

Frederick William John Allott, Livcrpool, Herstellung von durchsichtigem Zeichen- 
und Pauspapier durch Behandlung von Papier mit einem Gemisch von Petroleum u. 
Harz oder Gummi, wio Dammarharz, Kopal oder Kolophonium. Event. werden noch 
pflanzliche Ole, wio Ricinusól oder Mohnól, zugesetzt. (E. P. 379 575 yom 3/12. 1931, 
ausg. 22/9. 1932.) M. F. M u l l e r .

Portals Ltd., John Knaggs und John Cooper Marsden, Whitchurch, Hamp- 
shire, Engl., Herstellung von durchsichtigem Zeichen- und Pauspapier von besonderer 
Festigkeit aus hochwertiger Baumwolle oder Flachsfaser. Das Papier wird mit einer 
Emulsion aus einem Ol, Waclis oder dgl. u. einem Protein, wie Gelatine, EiweiS, Algin- 
sliuro oder Salzen oder Verbb. derselben mit Klebeigg., u. dann mit Formaldehyd bc- 
handclt. Eyent. werden auch hygroskop. Substanzen, wie MgCl2, zugesotzt. Zweck
maBig wird dio Formaldehydlsg. mit NaÓH, KOH, Borax oder Na3P 0 4 alkal. gomacht. 
(E. P. 380 008 yom 30/3. 1932, ausg. 29/9. 1932.) M. F . Mu l l e r .

Portals Ltd., John Knaggs und John Cooper Marsden, Whitchurch, Herstellung 
von Papiertuch fiir  Bekleidungszwecke aus Papierstoff u. Fasermaterial, wie Flachs, 
Baumwolle, Hanf u. a. Die daraus hergestellto Bahn wird mit einor wss. Lsg. eines 
Proteins yon pflanzlichom oder tier. Ursprung impragniert u. der mit Formalin nach- 
behandelte Proteinuberzug mit einer alkoh. Ćelluloselacklsg., z. B. von Nitrocelluloso 
oder Celluloseacetat, iiberdeckt. (E. P. 380 739 vom 1/4. 1932, ausg. 13/10.
1932,) M. F. Mu l l e r . 

Gabriel Filliat und Maxence Sidoine Joseph Alexis Isnard, Frankreich,
Herstellung von Papiersacken aus mit H 2S 0 4 behandeltem u. gekrcpptom Papier fiir 
die Yerpackung von Kalk, Zement, Gips, Dungemittel etc. Das Papier wird unmittel- 
bar vor dem Trocknen m it kleinon Lochem yersehen, damit aus den daraus hergestellten 
Papiersacken beim Fiillen durch die Wandungen die Luft entweichen kann. (F. P. 
729 919 vom 25/3. 1931, ausg. 3/8. 1932.) M. F. K u l l e r .

Gabriel Filliat und Maxence Sidoine Joseph Alexis Isnard, Frankreich, 
Herstellung von mit Schwefelsaure behandeltem Papier von besonderer Festigkeit. Zwei 
m it Klebstoff yerseheno Papierbahnen werdon zwischen Walzon zusammengepreBt 
u. yereinigt, wobei gleiclizeitig aus einer Reiho yon Bobinen Toxtilfaden zwischen die 
zu ycreinigenden Bahnen zugefiihrt werden. Dazu eine Abb. (F. P. 729 920 vom  
25/3. 1931, ausg. 3/8. 1932.) M . F. M u l l e r .

Gabriel Filliat, Frankreich, Auswaschen von mit Schwefelsaure behandeltem Papier, 
das in iiblicher Weise aufgerollt ist, unter Durchlaufenlassen yon W. durch die aufrecht- 
gestellte Papierrolle. Dazu cino Abb. (F. P. 729 918 vom 25/3. 1931, ausg. 3/8. 
1932.) M . F. Mu l l e r .

Patentaktiebolaget Grondal-Ramón, Schwedon, Herstellung von Alkalisulfit- 
und -bisulfitlósungen aus den schwefelhaltigen Alkalisalzruckstanden von ZeUstoffablaugen. 
Dio Ruckstande, welche nach dem Abbrennen der organ. Anteile insbesondere Carbonate
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u. Hydroxyde enthalten, werden nach dem Aufnehmen in W. m it S 0 2 behandelt, wobei 
Alkalibisulfit gebildet wird. Gleiclizeitig oder unmittelbar darauf wird CaC03-Pulver 
zu der Lsg. gegeben. Dabei entsteht CaH2(S 03)2, das sieh mit dem N a2S 0 4 der Lsg. 
umsetzt in N aH S03 u. CaS04. Dabei wird das Ńa2S 04 aus der Lsg. entfernt. Handelt 
es sieh darum, die in der Lsg. enthaltencn Ca-Salze, insbesondere CaH2(S 0 3)2 u. CaS04, 
zu entfernen, so wird etwas von der unbehandelten Lsg. der Abbrennriickstande u. 
Alkalicarbonat zugesetzt. Nach dem Abtrennen der Ca-Salzo wird eine Alkalisulfit 
u. -bisulfitlsg. erhalten, die wieder zum Zellstoffkochen benutzt wird. (F. P. 729 824  
vom 15/1. 1932, ausg. 1/8. 1932. D. Prior. 16/1. 1931.) M. F . M u lle r .

Philippe Joseph Plancfluaert, Frankreich, Gewinnung von Cellulose aus cellulosc- 
haltigem Ausgangsmaterial, wio Holz, Seetang u. a., durch Eintauchen etwa 24 Stdn. 
in eine l% ig. N a2C03-Lsg. u. naehfolgende Beliandlung mit 0 2 im Entstehungszustande, 
der z. B. aus Cl, u. H 20  oder anod. entwickelt wird, wobei die Inkrusten oxydierfc u. 
in scliwacher, z. B. 3°/0ig. Alkalicarbonatlsg. 1. gemacht werden. Dio Oxydationsprodd. 
werden zweckmaBig durch Koclien mit Na2C03-Lsg. herausgel., worauf dic M. gewaschen 
u. getrocknet wird. Bei Verwendung yon Cl2 wird zweckmaBig dio M. m it MgC03- 
Milch behandelt, wobei Mg-Hypochlorit entsteht. (F. P. 733 330 vom 28/5. 1931, 
ausg. 4/10. 1932.) M. F. M u l l e r .

Hooker Elektrochemical Co., Niagara Falls, ubert. yon: Albert H. Hooker, 
Lewiston, V. St. A., Herstellung von Cellulose. Das Verf. bestelit in einem kreisformig 
verlaufenden ProzeB, bei dem zunachst Sulfitzellstoff mit 10— 12%ig. oder erheblich 
diinnerer NaOH, im letzteren Falle aber im Autoklaven, behandelt u. eine Cellulose 
mit einem a-Cellulosegeh. von 94°/0 erhalten wird. Die verbrauchte Lauge wird wieder 
erganzt u. nun zur Herst. von Alkalieellulose yerwendet. Nach erfolgter Filtration  
durch Holzkohle u. bekannter Regenerierung wird die NaOH erneut fiir die Zellstoff- 
reinigung verwendet. (A. P. 1847111 vom 8/4. 1929, ausg. 1/3. 1932.) E n g e r o f f .

Henry Dreyfus, London, Herstellung von Celhdose. Man behandelt das lignin- 
lialtigo Rolimaterial (Holz, Stroli, Gras) unter Gas- oder Dampfdruck bei Vermeidung 
von Ligninyerlusten u. yermindert dann plotzlich den Druck. — Holzspśine werden 
durch Behandlung m it k., 5%ig. NaHC03-Lsg. getrankt, auf 130— 140° erhitzt u. der 
Druck dann wieder plotzlich aufgehoben. Das erheblich aufgelockerto Materiał wird 
gewaschen u. einem der bekannten Aufbereitungsverf. zur Gewinnung yon Zcllstoff 
unterworfen. (E. P. 374 047 yom 26/11. 1930, ausg. 30/6. 1932. F. P. 723 016 vom 
19/9. 1931, ausg. 1/4. 1932. E. Prior. 26/11. 1930.) ENGEROFF.

John Strindlund, Tofte, En.tivd.9sem von Zellstoff o. dgl., 1. dad. gek., daB dieE nt- 
wasserung in zwei oder mehreren Stufen yor sieh geht u. daB dio Trennung der Fasern 
vor der letzten Entwasserung stattfindet. —  2. dad. gek., daB die Trennung der Fasern 
boi einem Trockengeh. der M. yon 8 bis 14% vorgenommen wird. (Hierzu vgl. z. B.
D. R. P. 555257; C. 1932. II. 1860.) (N. P. 48 290 yom 21/2. 1929, ausg. 11/8. 
1930.) D r e w s .

Deberag Deutsche Beratungsgesellsehaft fiir die chemische und metallur- 
gische Industrie m. b. H . , Berlin, Vorrichtung zum Zerkleinern, Zerreipen, Kneten, 
Mischen und Trocknen, dad. gek., daB in einem zylindr. Gehause ais Ruhrwerk eine 
exzentr. gelagerte Drehtromniel angeordnet ist, in der auf einer in der Gehauseachse 
liegenden Welle Rithrarme beweglicli gelagert sind, so daB sie beim Drehen der Trommel 
neben einer drehenden Bewegung eine hin u. liergehende Bewegung durch Aus- 
sparungen in der Trommelwand machen. Der Vorteil der Yorr. liegt darin, daB man 
samtliche vorgenannten Vorgiinge in einem App. durchfiihren kann, der auBerdem 
kontinuierlicli arbeitet. (D. R. P. 483144 KI. 12n yom 20/10. 1928, ausg. 26/9. 
1929.) M. F. Mu l l e r .

Deberag Deutsche Beratungsgesellsehaft fiir die chemische und metallur- 
gische Industrie m. b. H., Berlin, Verfahren zur Herstellung von Cellulosederivaten 
oder D eriw . anderer Koli len hydra te. Die durch das Hauptpatent geschutzte Yorr. 
zum Zerkleinern, ZerreiBen, Kneten, Mischen u. Trocknen eignet sieh besonders gut 
zur Herst. von Cellulosederiw., wio Ather, Ester, Alkalieellulose. E s  ist so moglich, 
mit geringeren Mengen der Reaktionskomponenten u. an Katalysator auszukommen. 
(D .R .P . 542 866 KI. 12o vom 14/1. 1930, ausg. 29/1. 1932. Zus. zu D. R. P. 
483144; vgl. vorst. Ref.) E n g e r o f f .

Ges. fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Cellubselosungen. Ais Lósungsm. 
fur Cellulose yerwendet man Halogensalzlsgg. cniatemdrer Ammoniumbasen. z. B. Benzyl-, 
Allyl-, Athylpyridiniumchlorid oder den AtJiylester der CMorpyridiniumes&igsaure,



1 6 0 H xv,„ . F a s e r - u . S p i n n s t o f f e . H o l z . P a p ie r  u s w . 1 9 3 3 .  I .

gegebenenfalls im Gemisch mit fl. N-haltigen Basen, wie Trimethylamin, Anilin, Mono- 
methylamin, Pyridin, Picolin, Lutidin  u. dgl. D ie Lsgg., welche auch noch Zusatzc 
von Paraformaldehyd, Glucose, Laktose, Starkę, Dextrin usw. erhalten konnen, lassen 
sich in bekannter Weise auf Faden, Filme u. piast. Massen yerarbeiten. (F. P. 723 660 
yom 24/9. 1931, ausg. 13/4. 1932. Schwz. Prior. 27/9. 1930.) E n g e r o f f .

Gesellschaft fiir Chemisehe Industrie in Basel, Basel, Verfahren zur Herstellung 
von stickstoffhaltigen Cellulosederitalen, 1. dad. gek., daB man Cellulose mit Cyaniden 
u. hierauf m it Halogenem behandelt. —  2. dad. gek., daB die Behandlung mit Cyaniden 
in Ggw. von Alkalien vorgenommen wird. —  Beispiel: 10 Teile Baunncolle in Form 
von Baumwollgarn oder von Kunstseide, z. B. FYscoseseide, werden in 40°/0ig. wss. 
Kaliumcyanidlsg. impragniert. Nach dem Entfernen der ubersehiissigen Salzlsg. durch 
Ausschwingen oder Abpressen wird das Materiał in CCI., bei 0° mit Cl2 behandelt, so 
lange, bis letzteres nicht mehr absorbiert wird. Die Faser nimmt voriibergehend eine 
Braunfarbung an, die gegen Ende der Rk. wieder verschwindet. Das Prod. wird mit 
bisulfitlialtigem W. u. hierauf mit reinem W. gespiilt. Das Prod. hat starkę Affinitiit 
zu bas. Farbstoffen. Es besitzt einen Stickstoffgeh. von 0,95% u. ist schwaeh chlor - 
haltig. (D. R. P. 554782 KI. 12o vom 13/12. 1930, ausg. 13/7. 1932. Schwz. Prior. 
10/12. 1930.) E n g e r o f f .

Progil Soc. An., Frankreich, Herstellung von Celluloseatheni. D ic Alkylierung 
erfolgt bei unter 100“ mit einer so geringen wie nur gerade ausreichenden Alkalimenge 
(Laugenkonz. unter 30%) u. einer genau entspreehenden Menge Alkylierungsmittel. 
Fiir 100 g Cellulose verwendet man z. B. 175 g 25%ig. NaOH u. 553 g Benzylclilorid 
in Ggw. eines Cu-Salzkatalysators. Nach einer Behandlungsdauer von 8 Stdn. bei 
80° kiihlt man das Gemisch schnell ab, wascht aus u. erhalt einen Ather mit 2 Benzyl - 
gruppen auf 1 Mol. C6H10O5. Das Prod. eignet sich fiir dio Herst. von Filmen, Lacken, 
piast. Massen u. dgl. (F. P. 716 327 vom 9/9. 1930, ausg. 18/12. 1931.) E n g e r o f f .

Henry Dreyfus, London, Herstellung ton  Cellulosedthern. Auf eine mit starker 
wss. oder alkoh. NaOH behandeltc Cellulose oder dereń teilweise yeratherte Prodd. 
bringt man Monocliloressigsaure bzw. ilire Homologe in W., A., Bzl. oder Toluol zur 
Einw. u. knetet mehrere Stunden gut durch, bis sich freie Celluloseglykolsdure gebildet 
hat. Diese ist in Alkali, Aceton u. niederen Fettsauren 1. Es empfielilt sich dio Be
handlung in mehreren Stufen durchzufiihren. Die Chloressigsaure kann auch in Form 
ihres Alkalisalzes oder ihrer Athylverb. verwendet werden. t)berschussiges W. wird 
durch Zusatz von Kalk gebunden. Die Carboxylsiiuregruppen konnen auBerdem noch 
verestert werden, indem man das Alkalisalz der Celluloseglykolsaure mit einem der 
bekannten Alkylierungsmittel behandelt. Die Prodd. eignen sich gegebenenfalls in 
Verb. m it Celluloseacetat zur Herst. von Kunstseide, Filmen, piast. Massen, Uberziigen, 
zum Schlichten, ais Yerdickungsmittel fiir Druckpasten u. ais Schutzkolloid oder Dis- 
porsionsmittel. (E. P. 343 521 vom 20/11. 1929, ausg. 19/3. 1931. F. P. 703 650 vom 
13/10. 1930, ausg. 4/5. 1931. E. Prior. 20/11. 1929.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Celluloseester. Die Ver- 
esterung der Cellulose bzw. des Cellulosehydrates wird mit Keten in fl. S 0 2 u. in Ggw. 
eines Katalysators vorgenommen. Bei gleichzeitigem Zusatz von genau berechneten 
Mengen hoherer Fettsauren, aromat. Carboxylsauren bzw. dereń Halogeniden oder 
Amiden erhalt man gemischto Ester. Das Reaktionsgemisch kann ohne weiteres auf 
Faden oder Folien verarbeitet werden. Die H2S 0 3 wird nach dem Abdestilliercn u. 
Trocknen erneut verwendet. (F. P. 717083 vom 15/5. 1931, ausg. 31/12. 1931.) E n g.

Soc. des Usines Chimiq.ues Rhóne-Poulenc, Frankreich, Veńinderung der 
Loslichkeit von Celluloseestem, insbesondere Triacetaten, um sie acetonloslieh zu machen. 
Man behandelt Acetylcellulose mit wss., 5— 10% H N 0 3, II3PO, oder HC1 enthaltenden 
Quellsalzlsgg., z. B. CaCl2, Alkali- oder N H 3-Nitraten, Phosphaten u. dgl. — 100 Tle. 
chloroformlosliches Celluloseacetat (60,4% CH3C 00H ) werden in ein Bad getauclit, 
das aus 380 Tin. 7,8%ig. H N 0 3 besteht u. in dem 1050 Tle. Ca(N03)2 gel. sind. Nach 
einer 93-std. Behandlung bei 20—23° erhalt man ein acetonlósliches Prod. (F.P. 
727735 vom 19/2. 1931, ausg. 22/6. 1932.) E n g e r o f f .

Soc. des Brevets fitrangers Lefranc & Co., Frankreich, Ilomogenisieren und 
Geruchlosmachen ton  Cellulosebutyrat bzw. der betreffenden Buttersauremischester, 
dad. gek., daB man den Ester im Autoklaven 1/2 Stde. einem Dampfdruck von 2—4 at 
aussetzt. Durch diese Behandlung wird auch die Loslielikeit verbessert, (F. P. 716 317 
vom 5/9. 1930, ausg. 18/12. 1931.) E n g e r o f f .
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Soc. des Usines Chimiiłues Rhone-Poulenc, Frankreiek, Herstellung von Cellu- 
loseacctocrotonat. Man trankt z. B. 100 Tle. Cellulose bei gewohnlicher Temp. m it 
25 Tin. Essigsiiure 2 Stdn. lang u. bringt die M. dann in ein Aeydilierungsgemiscli aus 
500 Tin. Crotonsiiureankydrid, 400 Tin. Crotonsiiurc u. 50 Tin. ZnCl,. Nacli 20-std. 
Durchkneten, wobei man die Temp. auf 75° erhóht, crlialt man eine yiseose Lsg. des 
Celluloseacetocrotonats, dio in W. gegossen wird. Der Ester ist in Bzl., Bzl.-A., Aceton, 
CHC13 u .  Essigsiiure 1. u. liefert sehr dauerhafte Hautchen. Ais Katalysatoren eignen 
sich auch H.,SO,, aliphat. u. aromat. Sulfonsauren, Bisulfate, Perchlorate u. dgl. (F. P. 
37 606 vom" 8/11. 1929, ausg. 8/1. 1931. E . Prior. 31/12. 1928. Zus. zu F. P. 684 550; 
C. 1930. II. 4326.) E n g e r o f f .

Brown Co., iibert. von: George A. Richter, Berlin, New Hampshire, V. St. A., 
Vorbeliandlung von Cellulose fiir die Herst. von Viscose u. KunMseide. Der zum Zwecko 
der Entfernung von Harzen, Farb- u. K ittstoffen mit 1— 2%ig. NaOCl-Lauge ge- 
bleichte, gewasehene, mit 0,1— 0,5- oder 1— 2°/0ig. NaOH digerierte u. nochmals 
mit 2—4°/0ig. NaOCl 2— 8 Stdn. behandelte Sulfitzcllstoff wird in einem Sclmeidwerk 
oder Hollander bis zu einem Stapel von etwa 0,2 mm zerschnitten u. in Form von 
reiner a-Cellulose zu Yiseose yerarbeitet. Die Cellulosefasern kónnen gegebenenfalls in 
Pulverisiermaschinen (Kugelmiilden u. dgl.) weiterbehandelt werden, wobei das Pulyer 
zwischendurch mittels Geblase von Grobem u. Fasern getrennt wird. W ill man in Ggw. 
von W. pulverisieren, so empfiehlt sich von mercerisierter oder regenerierter Cellulose 
auszugehen; andernfalls ist die Pulyerisierung in A. oder Bzl. yorzunehmen. (A. P.
1 842 689 Tom 2/6. 1927, ausg. 26/1. 1932.) E n g e r o f f .

Brown Co., iibert. von: George A. Richter, Berlin, New Hampshire, V. St. A., 
Herstellung von Alkalicellulose. Durch Alkalibehandlung yeredelter Natronzellstoff 
mit einem a-Cellulosegeh. von 96% wird mittels Merccrisierlauge in Alkalicellulose 
iibergefiihrt u. in Ggw. yon Luft bei etwa 25° gereift. Die unvcrandert 96% a-Cellu- 
lose enthaltende gereiftc Alkalicellulose wird xantkogeniert u. zu Kunstseide yerarbeitet. 
(A .P. 1839 774 vom 27/7. 1929, ausg. 5/1. 1932.) E n g e r o f f .

William Harrison, Kilmacolm, England, Viscose fiir  die Herstellung von K unst
seide. 100 Teile Cellulose werden oberflaclilich anviscosiert, indem man sie mit 1500 Tin. 
8%ig. NaOH behandelt, auf einen Geh. yon 200—400 Tin. Laugc abpreBt u. 10— 15 Tle. 
CS2 wahrend 2— 8 Stdn. bei gewohnlicher Temp. zugibt. Nach dem Verdiinnen mit 
W. wird das Prod. abfiltriert u. getroeknet. Dann wird mit verd. Eg. neutralisiert 
u. das gegebenenfalls schwaeli saure Prod. in schwacher H N 0 2 (5— 7 Tle. N aN 02 auf 
100 Tle. W.) bei gewohnlicher Temp. oxydiert. Ais Oxydationsmittel eignet sich auch 
Alkaliferricyanid, 0 2 in Verb. m it einem oxydierenden Katalysator, wie z. B. Fe-, 
Mn-, Ni- oder Co-Salz oder Hydroxyd. Der Zellstoff wird saurefrei gewasclien, ge
troeknet u. in iiblicher Weise unter Zugabe von kleinen Mengen eines Reduktionsmittels 
(Na2S, Na2S 0 3, Glucose) in Viscose iibergefiihrt. (E. P. 342 779 vom 9/11. 1929, 
ausg. 5/3. 1931.) E n g e r o f f .

Canadian International Paper Co., Montreal, iibert. von: Rene Dosne, Hawkes- 
bury, V. St. A ., Cellulose.xantliat fur die Kunstseidenherst. Man gibt der Alkalicellulose 
kleine Mengen, etwa 0,38— 1,56% eines Alkalisulfits oder -bisulfits zu, um die Reife zu 
beschleunigen. Der Salzzusatz bewirkt gleichzcitig eino Erlióhung der Viscositat der 
Viscose, was wiederum eine Erhóhung der Festigkeit der daraus gesponnenen Kunst
seide zur Folgo hat. (A. P. 1 857 948 vom 26/8. 1929, ausg. 10/5. 1932. Can. Prior. 
12/4. 1929.) E n g e r o f f .

Pierre Joliot und Pierre Vindrier, Frankreiek, Behandlung von Kunstseidenfdden. 
Um den Zusammonhalt der einzelnen Fasern in den Kunstseidenfaden vor deren Wciter- 
bcliandlung zu erhóhen, behandelt man sie in  einer ammoniakal. Emulsion yon Kaut
schukmilch, Guttaperclia oder einem ahnlichen Pflanzensaft u. gewóhnlicliem Spinnól. 
Die gobildeto Ammoniakseife kami yon den Faden spater leicht wieder entfernt werden. 
(F .P . 733 373 yom 2/6. 1931, ausg. 5/10. 1932.) B e ie r s d o r f .

Leopold Radó, Berlin-Halensee, Stoffbahn aus Cellulosehydratfolien mit Belagen, 
die die Weichmachungsmittel isolieren, dad. gek., daB die eine Seite der Cellulosehydrat- 
folie mittels geeigneter Klebstoffe, wie Lacke, Harze, Kleister, Kautschuk, Gutta- 
perclia, mit einer dunnen Aluminiumfolie u. die zweite Seite mit einem Ubcrzug aus 
wasscrabstoBenden Stoffen, wie Celluloidlsg., Cellulosenitratlsg., yerschen wird. (Oe. P. 
126 996 vom 2/10. 1928, ausg. 25/2. 1932. D. Prior. 7/2.1928.) E n g e r o f f .

Bemis Industries, Inc., Boston, Mass., V. St. A., Yerfahren und Maschine zur
Herstellung von Faserstoffkdrpern, insbesondere von Bautafeln. Das Verf., das durch

XV. 1. U
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Einfiihrung von Easerbrei in eine unter Unterdruck stehende Form mit durchlassigen 
Wandungen u. anschliefiender Entziehung der Fl. des Faserbreies in der Form arbeitot, 
ist dad. gek., daB der Faserbrei in die Form in an sieb bekannter Weise zentral u. radial 
eingefiihrt u. ihm zur gleiehfórmigen Verteilung der Fasern iiber den ganzen Form- 
ąuersehnitt gleichzeitig mit dem Einstrómen durcli die Einfulirungsvorr. eine von der 
Einstrombewegung abweiehende zusatzliche Eigenbewegung erteilt wird. Dazu noeh 
weitere Unteranspriiche das Verf. u. die Vorr. betreffend. (D. R. P. 562 961 KI. 54e 
vom 9/8. 1930, ausg. 3/11. 1932. A. Priori. 19/2. u. 20/5. 1930.) M. F. M u l l e r .

Frederick R. Wenger, Los Angeles, Calif., Herstellung von Warme- und Schall- 
isoliermaterial aus Papierstoff in Form von Blilttern u. PreBstiicken. In den Papier- 
stoffbroi wird C 02 bei gewóhnlieher Temp. eingeleitet, welche sich in Form feiner 
Blaschen darin verteilt u. die geformtc M. auch nach dem Troeknen poroś erhalt. (A. P. 
1878 047 vom 23/3. 1929, ausg. 20/9. 1932.) M. F. M u l l e r .

Fabrics Research Ctte., The yiscosity of cellulose solutions. London: H. M. S. O. 1932.
<_Js. net.

X IX . Brennstoffe. Erdól. M ineralóle.
J. S. Haldane, Bericht iiber Gase aus unlerirdischen Zonen. Yeriinderung der 

Luftzus. beim Durchstrómen unterird. Schichten. Unterird. Methanbldg. Bildungs- 
moglichkeiten yerschiedener Gase im Erdreicb. (Gas Wid. 97. 406—08. 29/10. 
1932.) S c h u s t e r .

Harold Hartley, Die TJmicandlung der potentielhn Energie des Kolilengases in  
Stralilungsenergie. Ausfulirliche Behandlung der Strahlungsprobleme bei Gasflammen. 
(Gas Wid. 97. 409— 13. 29/10. 1932.) S c h u s t e r .

M. Schofield, Umwandlung von Abfallliolz in  Brenngas. Nach kurzer Bespreohung 
der Ergebnisse von Entgasungsverss. in Steinkohlengasófen werden die allgemeinen 
Bedingungen fiir die Vergasung in Generatoren behandelt u. der CROSSLEY- sowie der 
RUSTON-Generator besehrieben. Mittcilung prakt. Ergebnisse. (Ind. Chemist chem. 
Manufacturer 8. 354— 56. Okt. 1932.) S c h u s t e r .

H. Philipon, Die Vergasung von Brennstoffen und die gleichzeitige Behandlung 
von Erzen durch Schmelzen und Verfliichtigen. Bericht iiber die Betriebsweise bei der 
Vergasung von hoehasehehaltigen Brennstoffen. Es ist gleichzeitig moglieh, in einem  
solchen Vergaser osyd. Mineralien oder Ruekstande von Zink u. Blei zu verarbeiten, 
wobei das Metali verdampft u. dadurch gewonnen werden kann. (Congr. int. Mines, 
Mćtallurgie, Geol. appl. Sect. Metallurgie VI. S.-Ber. 1930. 437— 39. St. Etienne, 
Societe ,,1’Air Chaud.“) T r o m e l .

Hector Hardy, D ie feinkugelige Kohle, ihre Eigenschaften, ihre Bedeulung im Hin- 
blick auf die Veredlung von Brennstoffen. Wird Kohle in der Bewegung erwarmt, dann 
nimmt sie kurz vor Erreichen der piast. Zone Kugelform an, u. zwar um so mehr, je 
kleiner die KorngróBe ist. Sie laBt sich im feinkugehgen Zustand oline Bindemittel 
brikettieren. Besehreibung der Brikettierverff. Herst. von RuB. Naflreinigung asclien- 
reicher Kohlen u. bituminoser Sehiefer. Behandlung der feinkugehgen Kohle mit 
Losungsmm. Besehreibung yerschiedener Ofentypen zur Schwelung der Briketts aus 
feinkugeliger Kohle. Besehreibung einer Waselryorr. fiir Feinkolile. (Congr. int. Mines, 
Mćtallurgie, Geol. appl. Sect. Mćtallurgie VI. S.-Ber. 1930. 669—80. Anderlues.) S c h u s .

H. Hock und E. Fritz, Neuere Verfahren zur Beurleilung des Verhaltens der Kohle 
bei der Verkokung. Krit. Bespreohung u. teilweise Nachpriifung der Methoden zur 
Best. der Backfahigkeit. Bei genau eingehaltenen Bedingungen gibt die Druckfestigkeit 
eines yerkokten Kohle-Sandkuchens ein einfaches u. gonaues MaB fiir die Backfahigkeit. 
Feststelhing der Backfahigkeit von Glanzkohlen yerschiedenen Inlcohlungsgrades u. 
von Glanz-Mattkohlenmischungen der Fettkohlen- u. Gaskohlengruppe. Die Baek- 
fahigkeit fallt sprunghaft yon den Fett- zu den Gaskolilen ab; sie ist bei Durit-Vitrit- 
mischungen der Fettkohlengruppe niedriger, ais sich aus dem Misehungsverhaltnis 
summenmaBig erreelmet, bei jenen der Gaskohlengruppe meist hoher. Besehreibung 
einer Methode zur Best. des Treibdrueks (dem Verf. yon Dajim  u . H o f m e i s t e r  ahnhch). 
Durch gleichzeitige Treibdrtick- u. Gasdruokmessungen innerhalb der Kohlenselnnelze 
wurde wahrseheinlieh gemacht, daB der Treibdruek im  wesentlichen auf dem Gasdruck 
beruht. Treibdruek u. Backfahigkeit yerlaufen parallel. (Gliickauf 68. 1005— 12. 
29/10. 1932. Clausthal.) S c h u s t e r .
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Joseph D. Davis und O. G. Hanson, Einflufi inerter Zusałze auf die Verkokungs- 
eigenschaflen von Pillsburgh-Kohle. (Vgl. C. 1 9 3 2 . I. 3366.) D ie Kohle wurde m it Zu- 
satzen von Waschriickstanden, Gips, Kalli, Pyrit, Fusain, W. in Proben yon 1,8 kg 
yerkokt. Vom entstelienden Koks wurde die Siebprobe ausgefiihrt u. die Festigkeit 
bestimmt. Im allgemeinen stieg die Festigkeit durch die Beimengungen. Hoher 
Feuchtigkeitsgeh. gab weichen Koks infolge Bldg. yon Bruchlinien. (Ind. Engng. Chem., 
Analyt. Edit. 4 . 328— 32. 15/7. 1932. Pittsburgh, Pa.) S c h u s t e r .

Robert D. Snów, Umwandlung des Kohlenschwefels in fliichtige Schwefelrerbin- 
dungen wahrend der Verkokung in Gasslromen. Dio Umwandlung des S wurde bei Tempp. 
zwischen 300 u. 1000° wahrend 4-std. Erhitzung in Strómen yerschiedener Gase (N2, 
C 02, CH4, C2H4; m it W.-Dampf, HC1 oder N H 3 yersetzter N 2; H 2, W.-Dampf, CO, 
N H 3, Wasscrgas fur sich u. yersetzt m it HC1) bestimmt. Bei 1000° wurden durch N„, 
C 02, CO, CH.j u. C2H4 50— 60% des S yergast, durch Wassergas 76%, N H 3-Gas 82%, 
H 2 87°/0. Bei 800°' wandeltc Dampf 84% um, Wassergas +  HC1 72,5%. Durch teil- 
weise Entfernung des Pyrits m it Hilfe von Ferrisulfat, Auslaugen u. Verkoken im  
H 2-Strom wurden 93% des S aus der Kohle entfernt. (Ind. Engng. Chem. 2 4 . 903— 09. 
Aug. 1932. Urbana, 111.) S c h u s t e r .

T. A. Mangelsdorf und F. P. Broughton, Einflufi der Atmosphdre auf die Ent
schwefelung der Kohle wahrend der Verkokung. Die zu untersuchende Kohle wurde 
in einem yertikalen, elektr. Ofen bei 600° fur sich u. in Strómen von W.-Dampf, CO, 
H2, Leuchtgas u. Wassergas erhitzt u. die Umwandlung des Kohle-S in H 2S in Ab
hangigkeit yon der Erliitzungsdauer festgestellt. Alle Gase bzw. Dampfe begiinstigten 
die H 2S-Bldg.; am starksten wirkte Wassergas. Abweichungen gegenuber den Er- 
gebnissen von S n OW (ygl. yorst. Ref.) werden durch die Verschiedenheit der Kohlen 
erklart. (Ind. Engng. Chem. 24. 1136— 37. Okt. 1932. Cambridge, Mass.) S c h u s t e r .

J. Piśters, Verdient die Tieftemperaturverkokung praklisches Inłeresse 1 Die bis- 
herigen prakt. Ergebnisse. Unters. der zweckmiiBigsten Ofenkonstruktion. Bedin- 
gungen, unter denen die Tieftemperaturyerkokung gerechtfortigt ist. (Congr. int. 
Mines,Mćtallurgie, Gćol. appl. Seet. Mćtallurgie VI. S.-Ber. 1930.695— 703.) S c h u s t e r .

J. Piśters, Fortschritte in  der Herstellung von melallurgischem Koks. Unters. der 
giinstigsten Eigg. des metallurg. Kokses. Besehreibung eines Verf., das sich nach 
entsprechender Vorbereitung des Ausgangsmaterials auf beliebige feste Brennstoffe 
anwenden laBt. Der zunaclist feinkórnigo Brennstoff wird unter gewóhnlichem Druck 
brikettiert u. hernach langsam bis 850/900° entgast. (Congr. int. Mines, Mćtallurgie, 
Geol. appl. Seet. Mćtallurgie VI. S.-Ber. 1930. 705— 15.) S c h u s t e r .

Herbert Klinger, Stadtgas aus Braunkohle. Nach Besprechung der Einteilung 
der festen Brennstoffe nach Zus., Heizwert u. geolog. Entstehung u. Mitteilung von 
Laboratoriumsentgasungsverss. fiir Steinkohle u. Kóflacher Trockenkohle (Gas- 
ausbeuten, Gaszus., Heizwert u. D. in Abhangigkeit von der Entgasungstemp.) werden 
GroBverss. mit Braunkohle behandelt (Entgasung im kontinuierlichen K oPPER S- 
Ofen, Doppclgas nach S t r a c h e , Kasseler Gleichstromverf., LURGI-Verf. mit 0 2 u. 
W.-Dampf unter Druck). (Z. ósterr. Ver. Gas- u. Wasserfachmanner 72. 151—59. 
171— 80. 1/11. 1932. Wicn.) S c h u s t e r .

H. Broche, K. Ehrmann und W. Scheer, Neue Wege zur Verwerlung des Kokerei- 
ieers. Ausfiihrliche Besprechung der neueren chem. Verf. zur Umwandlung yon Stein- 
kohlenteer m it besonderer Beriicksichtigung der Hydrierung u. destillationslosen Zer- 
legung in yorwiegend yiscose Ole, des oxydativen Abbaues zu leicht sdd., klopffesten 
Motorbetriebsstoffen, des Verblasens zu Pech (Ausbeute 90%) mittels Rk.-Beschleu- 
nigem, der Zundpunktemiedrigung zwecks Verwendung von Teerólen in Diesel- 
maschinen. (Gliiekauf 68. 965— 82. 22/10. 1932. Essen.) S c h u s t e r .

E. B. Kester, Die Extraktion von Phenolcn aus alkalischen Losungen. Mit Hilfe 
eines kontinuierlick arbeitenden Extraktors wurde die Extraktionszeit fiir yerschiedene 
Phenole m it A., beruhend auf der hydrolyt. Spaltung der Phenolate, bestimmt; dio 
Ausbeutcn lieBen sich durch angenahert parabol. Kurven in Abhangigkeit von der 
Zeit darstellen. Alkylreste erhóhen die Extraktionsgeschivindigkeit, am starksten in 
o-Stellung; negatiye Substituenten wirken yerzógernd. (Ind. Engng. Chem. 24. 1121 
bis 1125. Okt. 1932. Pittsburgh, Pa.) S c h u s t e r .

E. Barbet, D ie Gewinnung und Rektifikation von Benzol. Dest. von Teeren. Ent- 
benzolierung yon Steinkohlengas (System B a r l e t ). Fraktionierung des Roh-Bzl. 
Waschen des Bzl. u. Rektifikation zwecks Gewinnung reiner Endprodd. (Congr. int. 
Mines, Mćtallurgie, Gćol. appl. Seet. Mćtallurgie VI. S.-Ber. 1930. 657—62.) S c h u s t e r .

1 1 *
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A. L. Ward, C. W. Jordan und W. H. Fulweiler, Gumablagerungen in  Gasver- 
teilungssyslemen. I. Gum der fliissigen Phase. Aus carburiertem Wassergas bildet sieli 
Gum durch Polymcrisation u. Oxydation bereits kondensiertcr, ungesatt. KW-stoffe, 
wahrend es aus Kohlen- oder Koksofengas in der Dampfphase hauptsachlich durch die 
Einw. von Stickosyden auf ungesatt. KW -stoffe entsteht. Die wichtigsten ungesatt. 
KW-stoffo von Kondensaten aus Gas sind Butadien, Cyclopontadien, Styrol u. Inden. 
Beschreibung der Methoden zu ihrer quantitativen Best. Gumgehh. verschiedener 
Industriegase. (Ind. Engng. Chem. 24. 969— 77. Sept. 1932. Pliiladelphia, Pa.) S c h u s t .

Vaclav Jelinek, Uber eine Vorriclitung zur Pyrolyse von Kohlenwasserstoffgasen. 
Vf. beschreibt eine Apparatur, dio sich zur Durchfuhrung der Spaltung von KW-stoffen 
ais zweckmaBig crwiesen hat. Die Erwarmung erfolgt nach dom Regenerativsystem, 
indom von den beiden Reaktionsraumen jeweils in dem einen die pyrogene Zersetzung 
stattfindet, wahrend das anderc Rohr zur Entfernung des bei der Spaltung abgeschie- 
denen Kohlenstoffs durch Ausbrennen mit Sauerstoff gereinigt wird. D ie Umschaltung 
erfolgt von Hand oder mittels elektr. gestouerter Ventile. (Mitt. Kohlenforsch.-Inst. 
Prag 1932. 198—207. Sept. 1932. Prag, Kohlonforschungsinstitut.) WiNNACKER.

E. Beri und R. Bemmann, Uber die Einwirlcung von Wassersloff auf Holzkolile und 
akłive Kohle und uber die Melhansynlhese. In einer fruher beschriebenen Apparatur 
(vgl. C. 1931. I. 1560) untersuchen die Vff. den Mechanismus der Methanbldg. durch 
Einw. von Wasserstoff auf Holz- u. Aktivkohlen unter Hochdruckbedingungen. Bei 500° 
u. 180 at liegt das Gleichgewicht bei 95°/o CH., u. 5%  H.,. Bei 348 at u. 500° sind mehr 
ais 97°/,, CH, im Gleichgewicht vorhanden. Bei der Hydrierung liefern Holz- u. Aktiv- 
kohlen fast ausschlieBlieh CH., neben sehr wenig C2H 6, naturliche Inkohlungsprodd. wie 
Steinkohle hingegen orhebliche Anteile an fl. hoher molekularen KW-stoffen. Die ex- 
perimentell beobachteten CH,,- Ausbouten stimmen m it den theoret. erreichbaren gut iiber- 
ein. Die Rk.-Geschwindigkeit ist auBer von Druck u. Temp. in hohom MaBo von dem 
Charakter der Kohle abhangig. Die Hydrierung verliiuft um so trager, je hoher das 
Materiał Yor der Hydrierung erhitzt war, je groBer infolgedossen der Graphitierungsgrad 
war. Letzterer wird durch rontgenogi'apli. Unters. u. durch Messiuig des elektr. Wider- 
standes bestimmt. Dio Kohlen sind um so reaktionsfaliiger, je mehr 0 2 u. H 2 sie en t
halten. Eine gut hydrierfahigo Kohle wird durch langeres Erhitzen im inerten Gasstrom 
reaktionstrager. Hochakt. Saiueteerkolilen mit 890 mg Methylenblauaufnahme j e g, zeigen 
wegen ihres stark graphit. Cliarakters geringere Hydrierfahigkeit ais Holzkohlen mit 
schwacher Oberflachenentw. Ein einfacher Zusammcnliang zwischen Hydrierfahigkeit u. 
akt. Oberflac-he besteht nicht. Dio A ktivitat wird durch die Hydrierung stark Yerringert. 
Bei allen Verss. bleibt eine Restkohle zuriick, die sich nicht mehr hydrieren laBt. Gegen- 
iiber der Oxj-datiou von akt. Kohlen bestehen erhebliche Unterschiede, da bei der Einw. 
von 0 2 dio GróBo der akt. Oberflaclie bestimmend fiir dic Oxydationsfahigkeit ist. 
Die Hydrierung setzt nach Ansicht der Vff. an randstandigen Sauerstoff- u. Wasserstoff- 
resten ein. Es entstehen radikalartige Gruppen wio CH, CH2, CH3. An die durch Ab- 
spaltung der Randgruppen ungesatt. Stellen lagert sich wiederum H2 an. Infolge 
lokaler Uberhitzungen an solchen ungesatt. Stellen wird die Aktivitat der Restkohle 
vermindert u. die Dimension der Einzelkrystallite YergroBcrt. (Z. physik. Chem. Abt. A. 
162. 71— 93. Okt. 1932. Darmstadt, Chem.-techn. Inst.) WiNNACKER.

• W. L. Beuschlein und C. C. Wright, Hydrierung amerikanischer Kohlen. (Vgl.
C. 1932. II. 2264.) Druckhydrierung Yerschiedencr Kohlen ohno Anwendung von 
Katalysatoren. Ti'ennung der Proben vor u. nach der Hydrierung nach der Methode 
von Gr a h a m  in Phenolunl., Phenollosliches, jedoch Chloroformunl., Chloroformlosliches 
Leichtol (bis 150° sd.), W., Gas. Mitteilung der Vers.-Ergebnisse. (Ind. Engng. Chem. 
24. 1010— 12. Sept. 1932. Scattle, Wash.) S c h u s t e r .

I. I. Lapkin, Uber die Frage nach dem Gelmlt an Fetlsduren im Erdol. Zur Lsg. 
der Frage, ob in den Naphlhensauren aus Erdol aueh Feltsauren enthalten sind, wurde 
folgende Methode angewandt: Die Naphthcnsaurcn aus Grosny-Solarol wurden von 
KW -stoffen nach S p it z  u. H o n ig  befreit, in die Methylestcr iibergefuhrt u. diese 
bei 100—200° (20 mm) abdestilliert. Die reinen Mothylester wurden zu den Alkoholen 
reduziert, die Alkohole in die Jodide uingewandelt u. diese m it Zn-Staub in wss.-alkoh. 
Medium reduziert. Die erhaltenen KW -stoffe waren unl. in k on z.H 2S 0 4 u. entfarbten 
nicht Br. Nach Reinigung m it H 2S 0 4 u. Lauge wurden die KW -stoffe in dio Fraktionen 
K p.20 100— 120°, 120— 140° u. 140— 170° getrennt u. ihre krit. Losungstempp. in 
Anilin bestimmt. Die ersten Fraktionen ergaben eine Erniedrigung der krit. Lósungs- 
temp. um 19°, Yerglichen mit der Losungstemp. der entspreehenden Naphthen-
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KW-stoffo, was einem Geh. von 5°/0 Methan-KW-stoffen u. 95% Naplithenen ent- 
spricht. Die Fraktion 140— 170° zeigte keinen Geh. an Methan-KW-stoffen. Fur die 
Gesamtfraktion erreelmet sich hieraus ein Geh. von 3,6%  Methan-KW-stoffen, oder 
etwa der gleiehe Geh. an Fettsauren. (Buli. Inst. Reeherch. biol. Univ. Perm. [russ.: 
Jswestija biologitscheskogo nautsehno-issledowatelskogo Instituta i biologitscheskoi 
Stanzii pri Permskom Universitete] 8. 51—55. 1931.) S c h o n f e l d .

P. S. Panjutin, Mechanismus der Wirkung von Anliklopfmilteln. (Chem. J. Ser. 
W. J. physik. Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. Sser. W. Sh.urna 1 fisitseheskoi 
Chimii] 2 . 449—59. 1931. Moskau. —  C. 1 9 3 1 . I . 3744.) E r b e .

H. Gruss und W. Liesegang, Feuerungskontrolle durch Rauchgasanalyse oder durch 
Dampf-Luflmessung. Kri tik der beiden MeByerff. Nachweis, daB die Rauchgasanalyse 
genauer u. yon auBeren Einflussen (Vorsehmutzung des Kessels, W.-Geh. des Brenn- 
stoffs u. der Luft, Kesselspeisung, CO-Geh. der Rauchgase) unabhangig ist. (Warme 
55. 765— 68. 5/11. 1932. Berlin.) S c h u s t e r .

E. Stach, Kolilenuntersuchungen m it dem V ergleiclismikroskop fur auffallendes Licht. 
Besclireibung eines yom Vf. yorgeschlagenen App. der Firma L E IT Z-W etzlar, geeignet 
zur Best. des Inkohlungsgrades unter Verwendung yon Vergleichsschliffen. Vorsclilag 
einer Inkohlungsgrad-Loiter von der Flammkohle bis zum Graphit, entspreohend den 
Zalilenwerten 78— 100. Staubanalyse u. Herkunftsbest. von Kohlen ais Anwendungs- 
moglichkeiten des V erg le ich sm ik rosk op es. (Gluckauf 6 8 . 1029—32. 5/11. 1932. 
Berlin.) S c h u s t e r .

Wolfgang Melzer, Neuzeitliche Eokskohlen- und Stuckkokspriifung. Mitteilung 
u. Besprechung von Vers.-Ergebnissen aus einer Gemeinschaftsarbeit yerschiedenor 
Stellen der F. K rupp-A.-G. iiber die Best. des Erweichungspunktes, die Ermittlung 
des stufenweisen Entgasungsverlaufes von Kokskohle, den EinfluB der Entgasungs- 
dauer, Kornung u. der petrograph. Beschaffenheit, die Porositatsbest. u. don Ziindpunkt 
ais MaB fiir die Rk.-Fahigkeit. (Arch. Eisenhutteńwes. 6. 89—93. Sept. 1932. Bremen- 
Oslebshausen.) SCHUSTER.

J. Leland Myer, Neue Methode zur Bestimrnung der Oxydationstemperatur von 
Anłhrazit. (Vgl. C. 1 9 3 2 . II. 1726.) Beschreibung einer Apparatur zur Best. des elektr. 
Widerstandes der Kohle in einem zirkulierenden Gasstrom ais Kriteriura fiir die Neigung 
zur Oxydation. Diskussion der Vers.-Ergebnisse. (Trans. Amer. Inst. Min. metallurg. 
Engr. 1 0 1 . 215—23. 1932. Bethlehem, Pa.) S c h u s t e r .

J. C. Vlugter, H. I. Waterman und H. A. van Westen. Verbesserte Methode zur 
Prufung von Mineralolen, besonders der hoclisiedenden Komponenten niclit-aromatischen 
Charaklers. Inhaltlieh ident. mit der C. 1 9 3 2 . II. 481 referierten Arbeit. (J. Instn. 
Petrol. Technologists 1 8 . 735—50. S ep t. 1932.) S c h u s t e r .

Josć Manuel Pertierra, Quantitative Bestimmung der organischen Basen in einem 
Berginisierungsol. (Vgl. C. 1 9 3 0 . II. 170.) Aus dem durch Druckhydrierung einer 
bituminosen Kohle bei 450° im Autoklayen (Anfangsdruek 100, Enddruck 245 at) 
erhaltenen fl. Prod. (D. 0,954) werden die Basen mit 5% ig. TLSO., herausgel. u. nacli 
Zusatz yon KOH zur schwefelsauren Lsg. m it A. extrahiert. Es werden 3,8% primare, 
27,6% sekundare u. 68,6% tertiare Basen erhalten. Auffiillig ist der hohe Geh. an 
tertiaren Basen, die sich besonders gut zur Dispergierung der Kohle bei hoheren Tempp. 
eignen. (An. Soc. espan. Fisica Quim. 3 9 . 792— 93. Sept./Okt. 1932. Oviedo, U niy., 
Kohleinst.) R. K. M u l l e r .

Max Platsch, Berlin, Verfahren zur Herstellung eines heizkraftigen Brennstoffes 
aus Kohle, dad. gek., daB fein yerteilte, insbesondere kolloidale Kohle in an sich be- 
kamiter Weise mit O, gesatt. wird. —  Man erhitzt z. B. die Kohle in einem mit einem 
Deckelstutzen yersehenen GefaB, bis alle Feuchtigkeit u. absorbierte Luft ausgetrieben 
ist. Danach laBt man die Kohle sich beim Abkiihlen mit 0 2 sattigen. Die Kohle nimmt 
bis 25°/0 ihres Yol. auf. Danach laBt sie sich mittels eines Streichholzes entzunden. 
Bei der Verwendung der Kohle in Feuerungen kann man noch porose, mit 0 2 gesatt. 
piast. Stoffe, wic Pech, das mit 0 2 sehaumig geriihrt u. dann zum Erstarren gebraeht 
wurde, hinzusetzen. (D. R. P. 561605 KI. lOb yom 13/11. 1927, ausg. 15/10. 
1932.) D e r s i n .

Carl Still, Recklinghausen, Verfahren zur Destillation und Verkokung fester Bremi- 
sloffe in aufierlich beheizten Kamm em oder Retorten m it Absaugung von fliichtigen 
Destillationserzeugnissen durch Hohlraume, die sich im Innern der Brennstoffmasse 
senkreeht iiber den hauptsachlichsten Teil ihrer Hohe erstrecken, dad. gek., daB die
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Absaugung samtlicher fliichtiger Destillationserzeugnisse in der Richtung nach dem 
Boden hin dureh solche Hohlraume erfolgt, die nicht bis zur Oberflache der Brennstoff- 
masse hindurchreichen u. zweckmaBig ais waagereclit durchlaufende Spalten parallel 
zu den beheizten Kammerwiinden angeordnet sind. —  An Stelle der Hohlraume konnen 
Kerne aus stuckigem Koks von der Beschaffenheit des zu erzeugenden Kokses vor- 
gesehen werden. (D. R .P . 562 796 KI. lOa yom 1/2. 1927, ausg. 29/10. 1932.) D e r s .

Gustav Hilger, Gleiwitz, O.-S., Verfahren zur Verkokung von festen Brennsloffen 
in  diskontinuierlich betriebenen, liegenden Kammerófen, bei denen in der Mitte jeder 
Kammer eino Heizwand oder ein Heizkanal angeordnet ist, dad. gek., dafi in den 
iiuBeren Heizziigen dio zur Verkokung erforderliche Temp. herrscht, wahrend die in 
der Mitte jeder Kammer angeordnete Heizwand durch ein belicbiges Heizmittel auf 
eine Temp. gebracht wird, die oberhalb der Schwcltemp. des verwendeten Brennstoffes, 
aber unterhalb der Zersetzungstemp. der Dest.-Gase liegt u. immer niedriger ist ais 
diejenige der AuBcnheizung, um das Wandern u. die Lage der Koksnaht bzw. den pro- 
zentualen Anfall von grofistuckigem oder kleinstuekigem Koks zu beeinflussen. —  
Zwecks Beeinflussung der Lage der Koksnaht soli ein stiirkcres oder schwachercs Ab- 
saugen der Gase mit Hilfo der an den Kaimnerwandungen im Brennstoffbesatz an- 
geordneten Gasabzugskanale, die an der starker oder schwacher beheizten Wand vor- 
gesehen sind, angewandt werden. (D. R. P. 562711 KI. lOa yom 8/4. 1930, ausg. 
28/10. 1932.) D e r s i n .

Werschen-WeiBenfelser Braunkohlen-Akt.-Ges., Halle a. S., Verfahren zum 
Herstellen von Braunkohlen- und Torfgróbkoks, dad. gek., daB bei der Entteerung, Ent- 
gasung oder teilwcisen Vergasung PreBlinge aus Braunkohle oder Torf mit mindestens 
zwei ebenen u. parallelen Flachen geschichtet oder gebiindelt, u. zwar so in die Kammer, 
eingesetzt werden, daB sie unter regelmaBig u. senkreclit zu den parallelen, ebenen 
Elachen wirkendem Druck bei begrenzter Ausweichmoglichkeit yerkoken. — Man 
yerwendet Bundel yerklebter PreBlinge u. behandelt diese zugleich mit ungeformter, 
daruber gelagerter Eeinkornkohle, welche die beim Schwelen der yerkokenden PreBlinge 
entstehenden Hohlraume unter Nachfallen ausfullt. (D .R . P. 561307 KI. lOa vom  
5/11. 1930, ausg. 12/10. 1932.) D e r s i n .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Curt Muller, Frank
furt a. M.)> Verfahren zur Erzeugung von stickstoffarmem Slarkgas durch Vergasung von 
Brennsloffen mit Wasserdampf (Kohlensdure) und Sauerstoff bzw. sauerstoffangereicherter 
Luft nach D . R. P. 551761, dad. gek., daB bei Verarbeitung wasserreicher Brennstoffe 
der mit dem Vergasungsmittel in den ProzeB zuriickfuhrende Teil des erzeugten Gases 
nach teilweiser Verbrennung zunachst derart m it dem zu yergasenden wasserreichen 
Brennstoff in Beriihrung gebracht wird, daB er den Wassergeh. desselben ganz oder 
teilweise aufnimmt. (D. R. P. 561 446 KI. 24e yom 13/4. 1930, ausg. 14/10. 1932. 
Zus. zu D. R. P. 561 761; C. 1932. II. 648.) D e r s i n .

Kohlenveredlung und Schwelwerke Akt.-Ges., Berlin, Verfahren zum Trennen 
des Wasserdampf es von Destillation-sgasen, dad. gek., daB der Wasserdampf noch yor 
der Kondensation der Teer- oder Oldampfe bei Tempp. zwischen 300 u. 450° durch 
wasserbindende Stoffe, wie Kalk, gebunden wird, welche gleichzeitig Kohlensdure u. 
Schwefelwasscrstoff binden. — Der Kalk muB in einer solehen Menge zur Anwendung 
gelangen, daB die freiwerdende Hydratwarme die Temp. nicht tiber 400° steigern kann, 
oder er muB gekiihlt werden, da bei dieser Temp. die Wasserabspaltung aus Kalk be- 
ginnt. D ie Abtreibung des W. aus Kalk erfolgt durch h. Feuergase. (D. R. P. 561843
KI. 26d vom 29/6. 1928, ausg. 19/10. 1932.) D e r s i n .

Hermann Niggemann, Bottrop, Verfahren zur Entwdsserung des von Neben- 
produkten befreiten Destillationsgases aus Kammer- und Eetortenofen durch Waschen 
mit SchwefeUaure im Gegenstrom, dad. gek., daB die Schwefelsaure, die zur Bindung 
des im Dest.-Gas yorhandenen Ammoniaks zu schwefelsaurem Ammoniak dient, yorher 
zur Gaswasche yerwendet wird u. daB die Beriihrungszeit von Saure u. Gas so kurz 
bemessen wird, daB eine Verunreinigung der Saure durch Einw. der ungesatt. KW -stoffe 
des Gases nicht eintritt. (D. R. P. 561292 KI. 26d yom 17/10. 1930, ausg. 12/10. 
1932.) D e r s i n .

Kenneth Cox, Manchester, und Albert Edward Waters, Destillation und Crackung 
von Teeren. Man leitet den Teer yon oben in eine Kammer, die 3 ubereinander an
geordnete, m it Filtermaterial, z. B. Koks, bclegte gelochte Zwischenboden enthalt. 
Auf der ersten Filtersehicht wird der Teer yorerhitzt u. dest., auf der 2. Filterschicht 
wird das nicht yerdampfte weiter erhitzt u, gespalten, wahrend die Ruckstande auf
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das 3. Filterbett gelangen, wo sie durch Zugabe von Luft verbrannt werden. D io  Luft- 
zugabe wird so geregelt, daB kein 0 2 zu den oberen Boden gelangen kann. (E. P. 376 449 
yom 5/6. 1931, ausg. 4/8. 1932.) D e r s i n .

Fritz Hofmann und Kurt Gieseler, Breslau, Verfahren zur Gewinnung von Phe- 
nolen aus Steinkohlenurteeren und Braunkohlenłeeren mit verfliissigtem Ammoniak, 
dad. gek., daB man dem Extraktionsmittel geringe Mengen von W., von einem organ. 
Losungsm., wie Methylalkohol oder A. oder Aceton oder von deren Gemischen zusetzt.
—  Z. B. wird 1 Teil Braunkohlenteerdestillat m it 0,7 Teilen fl. N H 3 u. 0,05 Teilen W. 
gemischt. Das nach dem Absitzen abgetrennte Bohkreosot zeigt einen Reinheitsgrad 
von 85%, wahrend es bei der Behandlung ohne Zusatz yon W. nur einen Reinheits- 
grad von 55% kat. (D. R. P. 561183 KI. 12q rom 24/5. 1931, ausg. 12/10. 
1932.) _ N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutscliland, Entfernung von Pyridinbasen 
aus Phenolen oder phenolhalligen Kohlenwasserstoff en. Man fuhrt die Pyridinbasen 
durch Zusatz von Sauren in Salze, zweckmaBig in saure Salze, iiber u. dest. die Phcnole 
oder KW -stoffe ab. —  Z. B. versetzt man 100 Teile Roliphenole, die 7,3% Pyridinbasen 
enthalten, mit 8,85 Teilen 60%ig. H 2SO.,. Durch Vakuumdest. erhalt man 90 Teile 
pyridinfreie Phenole. Aus dem Ruckstande lassen sich noch 2,5 Teile Phenol u. 7 Teile 
Pyridinbasen  gewimien. Geeignete Sauren sind auch HCl, H 3P 0 4 oder Benzolsulfon- 
saure. (F. P. 732 698 vom 5/3. 1932, ausg. 23/9. 1932. D. Prior. 31/3. 1931.) N om '.

Soc. des Electrodes de la Savoie, Frankreich, Verbessern der plastischen und 
bindenden Eigenschaften von Peclien und Teeren. Man entfernt mehr oder minder voll- 
standig aus den Pechen u. Asphalten durch Zentrifugieren den fein verteilten Kohlen- 
stoff, naelidem man die Peclie usw. erhitzt u./oder m it Losungsmm. verd. hat. Dabei 
kann man Losungsmm. verwenden, die die KW-stoffe der Peche usw. fallen, wie z. B. 
Bzn. oder Toluol. Man kann auch die vom C befreiten Peche usw. destillieren unter 
Vermeidung der Bldg. von neuem C oder durch Erhitzen oder Einw. yon Katalysatoren 
polymerisieren. (F. P. 715 393 vom 14/8. 1930, ausg. 2/12. 1931.) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Suida, 
Wien), Verfahren zur Herstellung olefinreicher Gase aus Braunkohlenteer und Mineral- 
olen. Verf. zur Herst. olefinreicher Gase durch Warmespaltung von Braunkohlenteer 
u./oder Mineralolen in Ggw. von Wasserdampf, darin bestehend, daB die genannten 
Rohstoffe in Mischung m it Wasserdampf im Verlialtnis 1: 3 bis 3 :1  bei einem Vakuum 
unter 100 mm Quecksilbersaule auf 700—800° erhitzt werden. —  Man erhalt so Gase 
von iiber 60 Volum-% Olefingeh. (D. R. P. 561558 KI. 26a vom 7/5. 1931, ausg. 
15/10. 1932. Oe. Prior. 7/5. 1930.) D e r s i n .

Guido Rutgers, Wien, Verfahren zur Herstellung von Impragtiierungsmilteln, ins- 
besondere f iir  die Holzimpragnierung, die aus einem liomogenen Gemisch von Teerolen 
u. wss. Metallsalzlsgg. saurer Rk. bestehen, dad. gek., daB ais Dispergierungsmittel 
Gerbstoffe oder deren D eriw . in geringen Mengen angewendet werden. Zwei weitere 
Anspruche. —  Z. B. werden 300 Teile Tecrol mit 300, 600, 900 oder 1200 Teilen einer 
ZnCL-Lauge von 3° B6 u. 10 Teilen einer l% ig . Tanninlsg. unter Ruhren yersetzt. 
Man kann noch 0,1— 1% Olsiiure zugeben. D ie Impragnierung von Holz mit der 
Mischung erfolgt sodann in der iiblichen Weise. (D. R. P. 561171 KI. 38h yom 9/8.
1929, ausg. 12/10. 1932. Oe. Prior. 9/8. 1928.) N o u v e l .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, iibert. von: Walter Idris Jones 
und Norman Perry, Norton-on-Tees, Gewinnung von Olen aus Druckhydrierungs- 
riickstanden. Der Abschlamm wird auf 250— 450° vorei'hitzt u. in eine Yerdampfungs- 
kammer unter Druckentspannung eingefiihrt, wahrend gleickzeitig ein auf etwa 500° 
vorgeheiztes inertes Gas, wie Wasserdampf oder Rauchgas eingeleitet wird. D ie ab- 
streichenden Dampfe gehen zuerst in einen Abstreifer, der auf 120— 150° gehalten wird 
u. in dem sich dio schwereren Anteile kondensieren, worauf die Dampfe in eine Frak- 
tionierkolonne gelangen. Der feste Riiekstand wird dann in eine Retorte iibergefiihrt, 
in der er mit 6— 700° h. Spiilgasen abgeschwclt wird. (E. P. 376 756 vom 13/4. 1931, 
ausg. 11/8. 1932.) D e r s i n .

Gewerkschaft ver. Klosterbusch, Herbede, Ruhr, und Theodor Lichtenberger, 
Stuttgart, Verfahren zur Gewinnung non Ol aus Kohlenstoff, Wasser und Salzen. Verf. 
zur Gewinnung von Ol durch Behandlung von Kohle mit iiberhitztem W. u. Salzen 
unter hohem Druck, dad. gek., daB Erdalkalichloride zugesetzt werden. — Man erhitzt 
z. B. Gasflammkohle mit der gleichen Gewichtsmenge einer etwa 10%>g- Chlormagnesium- 
Isg. (berechnet auf kryst. Salz) im Autoklayen 3 Stdn. auf etwa 360—370°. Der Druck
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betragt 360— 500 at. Man erhalt ctwa 22 1 Gas u. eine Olausbeute yon 8°/0 der ein- 
gebraehten Kobie. (D. R. P. 561 625 KI. 12o vom 11/7. 1928, ausg. 15/10.1932.) D e r s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Martin Luther, 
Mannheim, und Hans Beller, Ludwigsliafen a. Rh.), Vcrfahren zur Herstelhmg un- 
gesdttigter Kohlenwassersloffe. Verf. zur Herst. fl. ungesatt. KW-stoffe, dad. gek., 
daB man f 1. oder feste Paraffin- oder Naphthenkohlenwassersloffe in f  1. Zustande oxydiert 
u. das Oxydationsprod., gegebenenfalls nach Abtrennung der Carbonsauren, oder 
andere daraus abgetrennte Bestandteile ais Carbonsauren einer W. oder Kohlendioxyd 
bzw. W. u. Kohlendioxyd abspaltenden Rk. unterwirft. —  Man blast z. B. russ. Gasól 
bei 160° 7 Stdn. lang m it Luft in  Ggw. eines j¥»-Katalysators, dest. das Prod. im 
Vakuum u. entfernt aus dem D estillat die sauren Bestandteile m it Alkalien u. aus den 
unverseifbaren Anteilen die ungesatt. KW-stoffe z. B. durch Behandlung m it fl. S 0 2. 
Aus einem Gasól mit der Jodzahl 7,4 erhalt man ungesatt. KW -stoffe mit der Jodzahl 40. 
( D. R. P.  561714 KI. 12o vom 29/9. 1929, ausg. 21/10. 1932.) D e r s i n .

Ruhrchemie Akt.-Ges., Oberhausen-Holten, Herstellung von ungesalligten und 
aromatischen Kohhnwasserstoffcn aus Metlian. Zu dem Ref. yon F. P. 711515; C. 1932.
I. 2123 ist nachzutragen: Die ErhitzUng soli in 2 Stufen erfolgen, so daB in der 1. Stufe 
das GH.i weniger ais 0,5 Sek. unter yermindertem Druck auf Tempp. >  1120° erhitzt 
wird, worauf man das C2/ / 2-haltige Gas fiir eine 15 Sek. nicht uberschreitende Zeit 
auf hohe Tempp., z. B. 960°, erhitzt. Dio Abkiihlung des Gasgemisches zwischen 
der 1. U. 2. Stilfe soli beim Durchgang durch einen Kiihlmantel erfolgen, in dem eine 
von einer Kuhlfl., z. B. W ., durchflossene Rokrschlange angeordnet ist. (E. P . 373 822 
vom 4/7. 1931, ausg. 23/6. 1932. D. Prior. 5/7. 1930 und E .P. 374055 yom 25/2.1931, 
ausg. 30/6.1932. D. Prior. 26/2.1930. Zuss. zu E. P. 373249; C. 1932. II. 4413.) D e r s .

Standard Oil Development Comp., Linden, New Jersey, V. St. A., Verfahren 
und Vorrichtung zur fraklionierten Kondensation von Kohlenwasserstoffddmpfen. Verf. 
zur fraktionierten Kondensation von KW-stoffdiimpfcn, insbesondero von solchen, 
die bei der Dest. Spaltung oder Druckhydrierung erhalten werden, bei erhóhter Temp. 
u. gegebenenfalls bei erhóhtem Druck, dad. gek., daB die KW-stoffdampfo in eine 
Kammer, die den unteren Teil einer Fraktionierkolonne bildct, cingefiihrt, in der 
Kammer fl. Kondensate zum Sieden gebracht, die abziehenden Diimpfe getrennt in 
einer zweiten Kolonne teilweise fraktioniert kondensiert werden u. sodann die weitere 
Kondensation im oberen Teil der ersten Kammer ausgefulirt wird, aus der die ent- 
stehenden Kondensate in die untere Kammer abgefiihrt werden. — Man erhalt so in 
einem Arbeitsgang seharf getrennte Fralitionen. (D. R. P. 562 919 KI. 23b vom  
16/5. 1931, ausg. 29/10. 1932.) ' D e r s i n .

Rudolf Pawlikowski, Górlitz, Verfahren zur Herstellung eines ziindfahigen Brenn- 
puhergemisches fiir  Brennkraftniaschinen, dad. gek., daB von einer bestimmten Ge- 
wichtsmenge eines langsam ziindenden u. langsam durchbrennenden Brennpulvers 
(Schwerzundstoffes), das in der ublichen Weise auf einen gewissen Fcinlieitsgrad ge- 
mablen worden ist, ein Teil abgezweigt, durch Reinigen, Trocknen oder Kornverfeinerung 
starker ziindfahig gemacht u. hiernacb m it dem Rest des Schwerzundstoffes vermischt 
wird. (D. R. P.  563 268 KI. 46d yom 15/6. 1927, ausg. 3/11. 1932.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung nicht klopfender 
Kohlenwasscrstoffgemische. Zur Dehydrierung u. Bldg. aromat. KW -stoffe leitet man 
gas- oder dampffórmige gesatt. KW -stoffe bei hohen Drucken u. Tempp. yon 400 
bis 650° durch solche App., dereń h. Teile mit freicm Si ausgekleidet u. dio mit Stucken 
von Si beschiekt sind. Dabei kann man ais Tragcrgase H„, N 2, GH,X yerwenden. Man 
erhalt z. B. aus einem klopfenden amerikan. straight run Benzin ein an ungesatt. u. 
aromat. KW -stoffen angereichertes KW-stoffgemisch, das nach Behandlung m it Bleich- 
erde frei von S  ist u. nicht mehr klopft. (E.P.  376 397 vom 20/4. 1931, ausg. 4/8.
1932. F . P .  729 588 vom 22/12. 1931, ausg. 26/7. 1932. D. Prior. 23/1. 1931.) D e r s .

Standard Oil Development Co., Deleware, ubert. von: Jolin C. Pope, Yonkers, 
New York, Herstellung niclit schlammbildender Kohlemcasserstoffole. Die Kohlcnwasser- 
stoffóle werden m it organ. Pb-Verbb., insbesondere Tetraathylblei, vermiseht u. langere 
Zeit etwa 10—30 Stdn. auf 100— 150° F  erhitzt. (A. P. 1882887 vom 23/3. 1928, 
ausg. 18/10. 1932.) R i c h t e r .

K.Modl, Wien, Zerslauben ton SchweróUn, dad. gek., daB man in den die Zer- 
staubung der Schweróle bewirkenden Luftstrom leicht yergasbare Fil. einfiilirt. 
(Ung. P: 103 778 vom 10/10. 1930, ausg. 1/12. 1931. Oe. Prior. 15/10.1929.) G. K ó n ig .
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Alexander Horwitz, New York, Grundlage fu r  Schmiermittelkompositioncn, be- 
steliend aus Japanwaclis in Mischung mit Al-Stcarat u. Ricinusol. (A. P. 1881 591
vom 30/10. 1928, ausg. 11/10. 1932.) R i c h t e r .

Alexander Horwitz, New York, Grundlage fiir  Schmicrmiltelkompositionen, be- 
stehend aus einer Mischung von Pb-Oleat, Ricinusol, Sperm6l u. Al-Stearat. (A. P. 
1882 664 Tom 27/3. 1929, ausg. 18/10. 1932.) R i c h t e r .

National Pigments & Chemical Co., iibert. yon Philip E. Harth, St. Louis, 
Missouri, Schmiermiltelkomposition zum Bohren und Schneiden, bestehend aus 80%  
Ba-Sulfat u. 20% ltolloidalem Ton, gcgebenenfalls in wss. Suspension. (A. P. 1 881542 
vom 29/4. 1929, ausg. 11/10. 1932.) R i c h t e r .

Bergedorfer Eisenwerke Akt.-Ges. Astra-Werke, Bergedorf, Sperr- und 
Sclimiermiltel fiir  Iiompressionskaltemaschinen, bestehend aus Mischungen von mebr- 
wertigen Alkoholen, z. B. Glycerin u./oder Glykol, m it Diacetonalkohol. (D. R. P. 
562429 KI. 23c vom 20/5. 1932, ausg. 25/10. 1932.) R i c h t e r .

Standard Oil Co. (Indiana), Chicago, iibert. von: Maurice H. Arveson, Ham
mond, Indiana, Herstellung ton Schmiermitteln f i ir  Muhlen. Fettsauren werden m it 
einem AlkaliiiberschuB yerseift, das Alkali m it Harzsauren neutralisiert u. die Mischung 
auf 375—400° F  erhitzt. (A. P. 1882 721 yom 28/4. 1930, ausg. 18/10. 1932.) R i.

Baker Perkins Co. Inc., iibert. von: John F. Silliavy, Saginaw, Michigan, 
Schmiermittel, die, wie z. B. bei Backofen einer lieifien Atmosphare ausgeselzt sind, be
stehend aus fein gemablenem Graphit u. Mineralolen mit einer D. von etwa 46° Be 
u. einem Kp. von 325—500° F. (A. P. 1880 987 vom 5/8. 1929, ausg. 4/10.
1932.) R i c h t e r .

De Laval Separator Co., New York. iibert. von: Melvin A. Dietrich, Pough- 
keepsie, New York, lieinigung gebraucliter Mineralschmierdle. Die Ole werden mit einer 
geringen Menge Triathanolamin u. gegebenenfalls W. erbitzt u. vom Rk.-Prod. abgo- 
trennt. (A. P. 1882002 yom 8/8. 1930, ausg. 11/10. 1932.) R i c h t e r .

Daniel Jaegues Pickee, Ryswyk, Holland, Verfahren zur Herstellung eines ais 
Aństrich-, Aufguji-, Vergupmittel, Strafienbelag usiv. verwendbaren Produkts, dad. gek., 
daB Teerstoffe mit mindestens 10 Gew.-% fein yerteiltem Kalkhydrat innig yermischt 
werden, z. B. in Form von Kalkmilch. Dazu einige Unteranspriiche. — Ein Kaltasphalt- 
StraCenbelag besteht z. B. aus 100 Gew.-Teilen Teer, 25 Teilen Asplialt oder Ersatz- 
stoffen u. 40 Teilen Kalkmilch mit 7 s  Kalkgeh. Vgl. E. P. 346025, C. 1931. II. 299 
u. E .P . 369481; C. 1932. II. 1347. (Schwz. P. 154 513 yom 20/4. 1931, ausg. 1/8.
1932. D. Prior. 18/12. 1930.) M. F. Mu l l e r .

J. W. Mortell Co., Illinois, iibert. von: Lloyd A. Hall, Chicago, und Edwin
E. Mortell, Kaukakee, Illinois, Herstellung stabiler Asphaltemulsioncn. Zunachst 
wird eine geringe Menge Asphalt u. kolloidaler Ton, z. B. Bentonit, bei einer Temp., 
die iiber dem F. des Asphalts liegt, yermischt, darauf weitere Mengen Asphalt u. Ton 
zugesetzt u. solange geriihrt, bis die Temp. unter den F. des Asphalts gesunken ist. 
D ie Mischung wird hierauf mit k. W. emulgiert. (A. P. 1882 834 vom 15/8. 1929, 
ausg. 18/10. 1932.) R i c h t e r .

Julius Bauer, Dio Kohlen- und Olhydrierung in ihrer heutigen Form und die hier gegebenen
Zusammenhange teclinisclier und wirtschaftlicher Natur. Teplitz-Sohonau: Verl. Techn.
Zcitscliriften 1932. (19 S.) 4°. M. 1.50.

X X. Schielł- und Sprengstoffe. Ziindwaren.
Henri Muraour, Ober die Unbeslundigkeit von Nitrocellulose und P u ltem . Im  An- 

schluC an die C. 1931. II. 178. 179 boschriebcnen Verss. wurden nicht stabilisierte 
Nitroeelluloseproben in lT,0-dampfgesattigter Atmospliare bei gowohnlieher Temp. 
gelagert. Nach mehr ais 2-jaliriger Lagerdauer war infolge zu starker Verdiinnung 
der gebildeten Saure eine merkliche Zers. noch nicht eingetreten, wahrend die unter 
n. Bedingungen aufbewahrte Vergleiehsprobe yollkommene Denitrierung erlitten hatte. 
Dieses Ergebnis bestatigt die friiher gemachto Feststellung, daB bei gewohnlieher Temp. 
die Hydrolyse im groBeren Umfang nur bei Ggw. verd. Saure (mindestens 10%ig.) 
vor sich geht. Auch die Beobachtung, daB eino Nitrocelluloseprobe, dio zusammen 
m it wenig konz. H N 0 3 gelagert wurde, sehr bald in Zers. iiberging, wahrend dies bei 
glcicbzeitigcr Ggw. yon P20 5 nicht der Fali war, steht im Einklang mit den friiher 
gegebenen Erklarungen. I)ie Hydrolyse von Nitrooellulose oder Pulyermassen wird
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nicht nur durch H 2S 0 4 u. HJST03, sondern auch durch die Riickstande verdampfenden 
A. eingeleitet. (B u li. Soc. chim. France [4] 51. 1094— 96. A u g . 1932.) F. B e c k e r .

Henri Muraour, Uber die Herstellung stabiler Nitrocellulosen mit hohem Stickstoff- 
gehalt durcli Behandlung mit Alkohol. Nitrocellulose kann durch Waschen mit A. von 
instabilcn Beimengungen bcfreit werden. Es wird untersueht, ob diese Art der Stabili- 
sierung den iiblichen Methoden gleiehwertig ist u. welchen N-Geh. man bei Einhaltung 
dieses Verf. bestenfalls erzielt. Durch Behandlung der zuvor mit k. W. gewasclienen 
Nitrocelluloso mit A. bei gewóhnlicher Temp. waren stabile Prodd. nicht zu erhalten. 
Die Nitrocellulose wurde daher mit 76° w. A., der ofters erneuert wurde, extrahiort, 
dann m it W. gewasehen, zur Entfernung der letzten Mengen A. 24 Stdn. unter W. 
aufbewahrt u. schlieBlieh getroeknet. Nach 24-std. Extraktion mit A. zeigte die N itro
cellulose gute Bestandigkeit. Nitrocellulosen mit 13,8% N, die durch Extraktion  
m it A. stabilisiert waren, wiesen beim Kochen in saurer u. alkal. Lsg. groBe Wider- 
standsfiihigkeit auf, wahrend ohne diese vorausgehende Stabilisierung mit A. eine 
Verminderung des N-Geh. um 0,4% eintrat. — Niedriger nitrierto Cellulosen lieCen 
sich auf die gleiche Weise stabilisieren, wenn sic nach dcm Zentrifugenverf. hergestellt 
waren. Waren sie dagegen nach THOMSON gefertigt, so war es nicht móglich, sie stabil 
zu erhalten. Offenbar bilden sich wahrend der langsamen Verdrangung der Nitrier- 
silure durch W . instabilc Verbb., die durch Waschen m it A. nicht ganz zu entfernen 
sind. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 1089—93. Aug. 1932.) F. B e c k e r .

Roman, Chloratsprengstoffe. Kurze, zusammenfassende Angaben uber Herst. u. 
Eigg. von Chloratsprengstoffcn. (Nitrocellulose 3. 161— 63. Sept. 1932.) F . B e c k e r .

Norsk Sprangstofindustri A/S., Oslo, Nitrieren von Olycerin, Olykol o. dgl. unter 
kontinuicrlicher Einfiihrung des Glycerins zusammen mit der Nitriersaure in einen eine 
Misehung von Nitroglycerin u. Restsaure enthaltenden Behalter, dad. gek., daB die in  
dem Behalter befindliche Fl.-Menge einen geschlossenen Kreislauf vollfiihrt, wobei gleich- 
zeitig der fertig nitrierte Alkohol kontinuierlich an einer Stelle aus dem Kreislauf ent- 
fernt wird. (N. P . 48 252  vom 31/1. 1928, ausg. 4/8. 1930. D . Prior. 5/2. 1927.) D r e w s .

Atlas Powder Co., Wilmington, Delaware, ubert. von: Richard H. Stratton, 
Berkeley, Kalifornien, V. St. A., Herstellung von Dynamiten. Ais Absorbens in Dyna- 
miten werden gcpulvertc Mandelsclialen yorgeschlagen. Vor allem bei Gelatinedynamiten 
u. sogenannten Ammoniumnitraldynamiten wird die Sprengstoffqualitśit durch diesen 
Zusatz gegeniiber dem anderer pflanzlieher Absorbentien, wie Holzmelil usw., erhólit. 
Der Teilchendurchmesser des Mandelschalenpulvers muB kleincr sein ais 1 inch. —  
Z. B. besteht ein solcher 35%ig. Gelatinedynamit aus 29, l° /0 Nitroglycerin, 0,4%  
SchieBwolle, 0,3% Holzbrei, 54,7% N aN 03, 6% Mandelschalcnpulver, 5% Mehl,
3,5°/0 S u. 1% eines Saure bindenden Mittels. (A. P. 1 880116 vom 27/2. 1931, ausg. 
27/9. 1932.) E b e n .

XX I. Leder. Gerbstoffe.
J. A. Sagoschen, Betriebsorganisation in Lederfabriken. Eingehende Zusammen- 

stellung aller Faktoren, die fur Betriebsorganisation in Betracht kommen. (Cuir teehn.
21 (25). 292— 96. 310— 15. 1/10. 1932.) M e c k e .

J. Jovanovits, Uber die Quellung der kollagenen Hautfaser. Yersuch zur Be
stimmung des Beizwertes. Im  AnschluB an seine friiheren Unterss. (C. 1932. II. 812) 
suchte Vf. eine Quersclmittsanderung der Hautfaser zwischen pH =  4 u. 11 durch 
planimetr. Messung ihres BUdcs auf der Mattscheibe eines milerophotograph. App. 
festzustellen. Doch gelang ihm dies ebcnfalls nicht. Die 1. c. erwahnte rasche Ver- 
dauung einer geschrumpften Einzelfaser im Beizbad wurde fiir eine einfaclie Bciz- 
wertbest. nutzbar gemacht, die naher beschrieben wird. Hierbei wird die Zeit ge
messen, in welcher V 2 A-Stahlklammern von einigen gleiehmaBig bcschaffenen, bei 
80° 1 Minutę vorgeschrumpften Hautfasern beim Einhangen in eine Enzymlsg. von 
40° abfallen. Die Lsg. soli aus dem Beizprśiparat oder der Beizfl. unbekannter Konz. 
moglichst derart hergestellt sein, daB bis zum Abfallen durchschnittlich 10 Minuten 
vergehen; durch diese Eingrenzung der Yers.-Dauer soli die Streuung der Einzelwerte 
vermindert werden. Die prakt. Anwendung des Best.-Yerf. wird gezeigt. (Collegium
1932. 761—71. St. Gallen, Lab. d. Schweizer. Vers.-Anst. fiir Lederind.) S e l i g s .

Philip Leach, Dampfmaclien ton Bodenleder. Zum Dampfmachen von Sohlleder 
werden sulfonierte Ole, besonders Tiirkischrotól, Monopolol oder sulfonierter Lebertran, 
empfohlen. (Leather Manufacturer 43. 263—64. Okt. 1932. Leeds.) S e l i g s b e r Ge r .
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H. G. Turley und Withrow Morse, D ie Chemie der Kórperdecken. II . Unter- 
suchung eines enzymatischcn Wasserwerkstałtprozesses (Amzymmethode fu r glanzendes 
Kidleder). (I. vgl. C. 1 9 3 2 . II. 321.) Bei einer in groCem MaBstab durehgefuhrten 
Fabrikation von glanzendem Kidleder, bei der naeli der Arazymmethode geśischert 
wird, haben Vff. die nach den einzelnen Prozessen der W .-W erkstatt yerbleibenden 
Brulien auf die in Lsg. gegangenen Bestandtcile der tier. Haut untersucht. Eingearbeitet 
wurden frische, an der Luft gefcrocknete, trocken u. in Lake gesalzene Ziegenfelle ver- 
schiedener Proyenienz. —  Den groCten Substanz- u. Proteinyerlust weisen die ge- 
salzenen Felle auf. — Bei der W.-Weiche gehen in Lsg.: Stiicko nativer Proteine, 
Albumin, Globulin, eine verhaltnismaBig groBe Menge nicht aus EiweiB stammender N , 
N H 3, Keratin, Nucleoproteine, Sulfate, Phosphate u. Chloride. Im Schwellungsstadium  
gehen weitere Mengen obiger Stoffe in die alkal. Briihe. Wahrend des Arazymascliers 
geht nicht besonders viol aus Nichtproteinen u. Aminosauren stammender N  in Lsg. 
Nach den Vff. scheint das Enzym nur das Haar von der Haut zu losen, ohne wesentliche 
Kollagenmengen abzubauen. Aueh bei der nachfolgenden enzymat. Beize soli nur 
wenig Hautsubstanz in Lsg. gehen. (J. Amer. Leather Chemists Ass. 2 7 . 282— 303. 
Juli 1932. Philadeiphia, Pa.) G i e r t h .

Edwin R. Theis und Frank S. Hunt, Einige Studien uber das Feltlickern von 
Cliromleder. II. D ie Wirkung verscliiedener Felte auf die Fettadsorption und Festigkeił 
von Leder. (I. ygl. C. 1 9 3 1 . I. 2009.) Vff. bestimmten durch Extraktion mit Petrol- 
iither die Fettaufnahmo von Chromleder beim Lickern mit Gemischen sulfonierter 
u. nicht sulfonierter Ole u. die ReiBfestigkeit u. Dehnung der gelickerten Lederproben. 
Untersucht wurden Gemisehe von rohem u. sulfoniertem Klauenol, Ricinusól u. Leber- 
tran, ferner von Lebertran u. Moellon, rohem Klauenol u. sulfoniertem Ricinusól, 
sowie yon rohem Klauenol bzw. sulfoniertem Lebertran u. Eigelb. Ferner wurden 
Fettadsorption, ReiBfestigkeit u. Dehnung in ihrer Abhangigkeit von der Temp. zwischen 
21,1 u. 82,2°, yon der Fettkonz. in An- u. Abwesenheit eines Emulgicrungsmittels bei 
yersehiedenen pH -W erten u. dio Fettadsorption bei verscliiedenem Feuchtigkcitsgeh. 
des Leders untersucht. Ergebnisse in Diagrammen. (Ind. Engng. Chem. 24. 799— 802. 
Juli. 1932. Reabody, Mass., Hunter Rankin-Leather Co.) S e l i g s b e r g e r .

Donald Burton, Dringende Probiernie des Tages unter besonderer Berucksichtigung 
des Ascherprozesses. Kurze Bespreehung einer Reihe gerbercichem. Probleme. Um  
feststellen zu konnen, ob eine BlóBe uberiischert ist, hat Vf. eine Methode zur Best. 
des Aschergrades auszuarbeiten gesucht. Eine geeignete Menge der gemahlenen BlóBe 
( l  g Trockcnsubstanz) wird entsprechend A tk in  u . THOMPSON (vgl. C. 1 9 2 7 . II. 2485) 
mit V i0-n. HC1 bis zu p« =  4,0 u. m it NaOH bis zu pn =  8,5 titriert. D ie Summo 
der yerbrauchten Lsgg. bildet einen Zahlenausdruck fiir den Aschergrad. Bei 14-ta- 
gigem Uberiłschern stellte Vf. z. B. ein Anwachsen der Zahl fiir den Aschergrad von 7,0 
auf 7,6 fest. —  Die Frage, ob sich der Scliwellungsgrad einer geascherten BloBe messen 
laBt, suchte Vf. dm-eh Ermittlung der Sehwellungszahl (Verhaltnis des BloBengewichts 
in Luft zu dem in W.) von der geascherten, entkalkten u. gcschwTellten BloBe zu losen; 
doch konnten GesetzmaBigkeiten nicht festgestellt werden. (J. int. Soc. Leather Trades 
Chemists 1 6 . 188—94. 1932.) " G ie r th .

M. C. Lamb und J. A. Gilman, Verfdrbungen auf Leder mit Gellulosefinischen. 
(Vgl. C. 1 9 3 2 . II. 3989.) (Cuir techn. 25 - 282— 83. 15/9. 1932.) S e l i g s b e r g e r .

A. Gansser, Erfahnmgen aus der Praxis der Gerbstoffpriifung mit animalisierler 
Baumwolle. Vortrag, in dem Vf. an seine fruheren Arbeiten (C. 1 9 0 9 -  I. 693. 1 9 1 1 . I. 
1384. 1892. 1 9 1 2 . II. 1404) iiber die Verwendung animalisierter Baumwolle zur Kontrolle 
von Gerbstoffen ankniipft u. iiber einige Verbesserungen des Verf. bericlitet. Man kann 
entweder die animalisierte Baumwolle vor dem Gerbvers. m it HCOH harten oder, 
weil hierdurch Farbuntcrschiede erzeugt werden, die Ausfarbung in stehenden Glasern 
yornehmen. Weitere Ausfiihrungen des Vfs. befassen sich mit dem sog. Tannen der 
Fischernetze, d. i. ihre Behandlung m it Gerbstoffen zwecks Erhohung der Haltbarkeit. 
(Collegium 1 9 3 2 . 771— 75. Cuir techn. 2 1  (25). 330— 31.) S e l i g s b e r g e r .

I. G. Farbenindustrie A k t.-G es., Frankfurt a. M., Verfahren zum Gerben. Zu 
dem Ref. naeh E . P. 353046; C. 1 9 3 1 . II. 3710 ist folgendes Beispiel nachzutragen: 
Entkalkte u. entfettete u. mit einem Pickel aus HCOJI, NaCl u. W. yorbehandelte 
Schafsblofie wird mit 2,5% eines sechskemigen Polysulfoiwrylamidderiv. der friiher 
angegebenen Zus. R • (NH • SOJ?,) • (NH • S 0 2R2), enthaltend auf 100 Gewiehtsteile
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22 Vol.-Teile einer tcchn., 30°/0ig. GH3CO.,H angegerbt. Nach einigen Stdn. erfolgt 
die Ausgerbung m it 10% Gerbsloff, dem auf 100 Teile trockener Ware 25 Teile 30%ig. 
CII3CO.Ji u. 2,5 Teilo 100%ig. HGOJI zugesetzt sind. Die konz., angesauerte, Gerb- 
stofflsg. wird in mehreren Anteilen im Yerlauf yon 12 Stdn. zugegeben. Man walkt 
bis zur einwandfreien Durchgerbung u. riclitet nach kurzem Spulen in iiblicher Weise zu. 
Das erhaltene Leder ist weich, voll u. langfaserig u. weisfc groBe Ahnlichkeit mit vege- 
tabil. gegerbtem Leder auf, unterscheidct sieli aber von diesem durch seine rein weiBe 
Farbę u. nahezu yollkommene Lichtechtheit. (Schwz. P. 154 518 vom 19/2. 1931, 
ausg. 1/8. 1932. D. Prior. 27/2. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

XXIV. Photographie.
Franklin E. Poindexter und Louis E. James, Der Effelct von Inłensildt und 

vorhandenem Schleier auf das latenle Bild. Vff. stellten bei empfindlichen Platten eine 
Abweiehung vom Reziprozitiitsgesetz fest, welche bei geringen Intensitaten gróBcr ist. 
Die Wrkg. zweier aufeinanderfolgender Belichtungen m it weiBem Liclit ist gróBer, 
wenn dio Belichtung m it hoherer Intensitat zuerst crfolgte. Ebenso ist eine auf oine 
Rotbelichtung folgende Weifibeliehtung wirksamer ais die umgekehrte Belichtungs- 
folge. Griines u. rotes, einem engen Spektralbczirk entsprechendes Liclit zeigen den bei 
weiBem Licht beobachteten Effekt nicht. Vff. yersuchen diese Erschcinung m it der 
Krystallsprengungshypothese des latenten Bildes in Zusammenhang zu bringen. 
(J . opt. Soc. America 2 2 . 525— 36. Okt. 1932.) F r i e s e r .

H. Cuisinier, Die Verbesserungsverfahren von mittelmafligen Negativen. Vf. be- 
spricht ausfiihrlich die yerschiedenen Methoden zur Verbesserung yon Negatiyen u. 
beschreibt eingehend ihre Ausfiihrung mit Angabe von Rczepten. Es werden behandelt: 
Verstarkungsverff.: Silberverstarker, Quecksilberverstarker m it ein oder zwei Badem  
u. mit yerschiedenen Schwarzungsbiidern, Chromatverstarker, Yerstarkung durch 
Tonung, Verstarker fiir Strichzciehnnngen. Abschwacher: Subtraktiye, proportionale
u. superproportionale Abschwacher, Verff. zum Ausgleich starker Kontraste, Beseitigung 
yon Schleiern. (Rcv. franę. Photogr. 13. 116. 35 Seiten bis 315. 1932.) F r i e s e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von sensibilisierend 
und desensibilisierend wirkenden Farbstoffen fiir  jńolographische Zwecke durch Kon- 
densation von 1 Mol eines ąuaternaren Salzes eines a,a'-Alkylpyridins m it 2 Mol eines 
aromat. Aldehyds. —  Z. B. erhitzt man 1 Mol 2,6-Dimetliylpyridinjodałhylat (I) mit
2 Mol 4-Dimethylaminobenzaldehyd (II) 8 Stdn. auf 80— 100°, wobei man etwas Piperidin 
zusetzen kann. Das Prod. hat F. 273°. — Aus dem 2,4,G-Tri7nethylpyridinbromni£thylat
u. II erhalt man gleiehfalls ein krystallin. Prod. — I u. Dimethylaminozimtaldehyd 
liefern eine Verb. vom F. 263°. — Hierzu vgl. auch E. P. 378239; C. 1932. II. 2916. 
(F. P. 722 859 yom 12/9. 1931, ausg. 29/3. 1932. D. Prior. 20/9. 1930.) A l t p e t e r .

Soc. Franęaise Cinśchromatiąue (Procedes R. Berthon), Paris, Photographie 
oder Kinematograpliie in  natiirlichen Farben, gek. durch die Anwendung folgender 
Kombination: Ein Film mit mkr. lichtbrechenden Elementen, ein Objektiy mit groBer 
W eite, zweckmaBig iiber f/2,5, aber ohne Farbenauswiihler, ferner eine Farbenaus- 
wahlereinriehtung, die in der yordersten Brennpunktsebene plaziert ist. Diese Ein- 
riclitung kann aus Farbschirmen o. dgl. bestehen. Die gesamte Vorr. kann sowohl zur 
Aufnahme ais auch zum Projizieren von Bildern in natiirliclier Farbę benutzt werden. 
(N. P. 48 325 vom 25/6. 1928, ausg. 18/8. 1930. F. Prior. 30/6. 1927.) D r e w s .

Gramophone Co., Ltd., Hayes, Vermindcrung des Oberfldchengerćiusches bei der 
Wiedergabe ron Tonfilmen o. dgl. Die Geriiusche, welche auf UnregelniaBigkeiten der 
Gelatineoberfliiche zuruckzufuhren sind, werden beseitigt, wenn die Oberflache des im 
ubrigen fertigen Films mit einem sieh zu einer durchsichtigcn Schicht erhartenden 
Materiał iiberzogen wird, welches ungefahr den gleichen Brechungsindex wie dio Gelatine 
o. dgl. aufweist. Man kann eine auBero Lago von Gelatine anbringen oder ein gegen 
Abschabung widerstaiidsfahiges Materiał yerwenden, z. B. Firnis mit einem Geh. 
von Cellulose-Alkylsalzen. Gegebenenfalls kann dio Filmoberflacho m it einem ge- 
eigneten Materiał, wozu unter Umstanden geeignete Wachsarten herangezogen werden, 
poliert werden, bis sie eine glatte u. glanzende Oberflache bekommen hat. (Dan. P.
41 835 vom 4/1. 1929, ausg. 17/3. 1930. E. Prior. 19/3. 1928.) D r e w s .

Priuted tu Germany SchluB der R edaktion: den 21. Dezember 1932.


