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A. Allgemeine nnd pliysikalisclie Cliemie.
Heinrich Rheinboldt, Die dektrothermische Darsldlung von Phosphor im Unter- 

richtsversuch. Beschreibung einer einfachen Vers.-Anordnung, welche gestattet, dio 
Darst. von gelbom u. rotem P, den Nachweis von P  nach D u s a r t , die Demonstration 
der k. P-Flammo u. anschlieBend den P-Nachweis nach M it s c i ie r l ic h  z u  demon- 
strieren. Bzgl. der Einzelheiten muB auf das Original (Abb.) yerwiesen werden. (Z. 
physik. chem. Unterr. 4 5 . 257—61. Nov./Dez. 1932. Bonn, Chem. Inst. d. Univ. An- 
organ. Abt.) L. WOLF.

George M. Murphy und Harold C. Urey, IIber die relatue Haufigkeit der Slick- 
sloff- und der Sauerstoffisotopen. Die Absorption von NO wird bci 1—10 cm Hg-Druek 
in einem 50 cm langen u. 4 cm weiten Rohr mit Quarzfenstern boi 2050 A untersucht. 
Lichtąuclle: H2-Lampe, 2500 Volt u. 2 Amp., dereń Konstanz mit Thcrmosilule kon- 
trolliert wird. Aufnahmen der (2 — >- 0)- u. (1 — y  0)-Bandcn von N U0 1S u. N u Ou  
im H i l g e r  E  1-Spektrographen, ąuantit. Photometrie mittels M OLLschem Registrier- 
pliotometer; Sehwiirzungsmarken werden mit der H 2-Lampe fur dic betrcffende Wellen- 
liinge mittels Pt-Stufenfilter odor geschwarzten, "bewcgten Dralitnetzen hergestellt. 
Der Stickstoff entstammt yerschiedenen Quellen: 1. Luftstickstoff nach dem H a b e r - 
Verf., 2. Luftstickstoff nach dem BlRKELA ND-EYD E-Verf., 3. Stickstoff aus Penn- 
sylyaniakolile, 4. Stickstoff aus Chilesalpeter. Sauerstoff war gewohnlicher oder aus 
einem priicambr. Magnetit gewonnener. Das NO wurde durch Zusatz der Nitrate 
zu FeSO,,-Lsg. H„S04 dargestelJt u. durch Fraktionierung gereinigt. — Aus 32 photo- 
metr. Auswertungen wird das Verhaltnis AT150 10: N U0 1S zu 0,549 (±0,007): 1 gefunden; 
daraus ergibt sieli (mit O18: O16 =  1: 630, M e c k e  u .  CHILDS) f iir  i\715: N u —  1: 346; 
aus den AsTONSchen Messungen hatten B ir g e  u .  M e n z e l  1: 320 berechnet. Fiir 
die Proben von N  u. von O verschiedener Hcrkunft besteht Konstanz des Isotopen- 
verhaltnisses innerhalb 10%. (Pliysic. Rev. [2] 4 1 . 141—48. 15/7. 1932. Columbia 
Univ., Dept. of Chem.) BEUTLER.

J. H. Hildebrand und J. M. Carter, Eine Unlersuchwwj der van der Waalsschen 
Krafte zwischen Telrahalogenidmołekiilan. Die Moll. vom Typus CCl^ eignen sich wegen 
ihrer hohen Symmetrie zur Unters. der Kohasionskrafte. Vff. machen Messungen 
der beim Vermischen auftretenden V o lu m an d e ru n g  an folgenden binaren Fl.-Ge- 
mischen: CClt-SiCli; CCl.r TiCl4-, CCl^-SnCl^, G Cl^SiBr^ GCl^SnBr^ SiClA-SnBr4: 
SiBr,x-SnBri -, bei dem 3. Fl.-Paar werden Messungen bei 3 yerschiedenen Konzz., bei 
den librigen bei einem Molverhaltnis von ca. 1/2 yorgenommen. Ferner wird der Temp.- 
Koeff. des Druckes bei konstantem Volumen (Spannungskoeff.) dieser 7 Fl.-Gemische, 
sowie von CClA, SiClit SiBrt , TiClA, SnClA, SnBri  gemessen u. zur Berechnung des 
Differentialąuotienten der Energie nach dem Volumen bei konstanter Temp. ver- 
wendct. Messungen bei 3—5 Tempp. innerhalb eines Bereiches von ca. 15° liefern 
nach der v a n  d e r  W AALSschen Gleichung ausgewertet [(9 E/5 v ) t  — a /^ \,  in n e r 
halb der Fehlergrenzen (ciniger Zehntel-°/0) ein in diesem Bereich konstantes a. Da.O 
(d E/d v ) t  in diesem Bereich yon der Temp. unabhiingig ist, folgt aus der gemessenen 
linearen Beziehung zwischen Druck u. Temp. Daraus, daC (d E /S v ) t  der 2. u . nicht 
einer lioheren Potcnz von l/y proportional ist, folgt, dafi die Fil. insofem mehr Ahn- 
lichkeiten mit Gasen ais mit Festkorpern haben, ais sich die Moll. noch hauptsachlich 
im Bereich der Anziehungs- u. nicht der AbstoBungskrafte auflialten. Dio a-Kon- 
stanten von CCl^, SiClit TiClA, S n C l erwiesen sich ais annahernd, aber nicht genau 
proportional den aus der Elektronenbeugung berechneten Abstanden der Halogen- 
atome. Die Messungen des Expansionskoeff. werden mit der D.-Temp.-Kurve zur 
Berechnung der Kompressibilitaten der reinen Tetrahalogenyerbb. yerwendet. (J. 
Amor. chem. Soc. 5 4 . 3592—603. Sept. 1932. Berkeley, Uniy. of Califomia. Chem. 
Labor.) E i s e n s c h i t z .
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Ernst Cohen und C. Thonnessen, Der Einflu/3 des Dispersitdłsgrades auf physi- 
kalisch-chemische Konsłanten. (2. Mitt.) (1. vgl. C. 1932. II. 3829.) Es wird durcli 
Loslichkeitsmessungen bei yerschiedenen Tempp. (0—75°) nachgewiesen, daB die durcli 
den abweiehenden Dispersitatsgrad yerursachton Lósliehkeitsuntorschicde der Salicyl- 
saure (vgl. 1, 1. c.) mit steigender Temp. abnehmen u. schlieClieh prakt. ganz ver- 
sehwinden. Die Erscheinung wird erkliirt durch die Zunahme der Geschwindigkeit 
der Sammelkrystallisation mit zunehmender Temp. — Es stellt sich heraus, daB die 
von W a l k e r  u . W o o d  (1898) ormittelte Lóslichkeitskurye der Salicylsaure fehler- 
liaft ist. (Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 35. 798—802. 1932. Utrecht, 
yan’t  Hoff-Lab.) SKALIKS.

Ernst Cohen und L. C. J. te Boekhorst, Die vermeintliche Alłolropie des fliissigen 
Nitróbenzols. Sowolil die D.-Temp.-Kurve im Intervall 1—20° ais auch die Viscositats- 
Temp.-Kurve im Intervall 3—20° verlaufen fur Nitrobenzol kontinuierlich, so daB die 
von W o l f k e  u. Ma z u r  (vgl. C. 1932. II. 9) angegebene Allotropie des fl. Ńitrobenzols 
nicht existiert. — Es wurden 2 Praparate untersueht, von denen das eine ein ge- 
reinigtes Handelspraparat war, das andere dureh Nitrieren von Bzl. erhalten wurde;
E. 5,77 ±  0,01° (gegenuber 5,50 bei W o l f k e  u .  Ma z u r ). Zur D.-Messung wurden 
Dilatometer na eh A n d r e a e  (Z. physik. Chem. 82 [1913]. 109) verwandt. Um fest- 
zustellen, ob die Abweichungen von den Ergebnissen von W OLFKE u. Ma z u r  durch 
einen W.-Geh. des Praparates vorgetauscht sind, ivird einem reinen Praparat W . zu- 
gesetzt, bis ein F. 5,55° erreicht ist; auch in diesem Ealle ergibt sich ein kontinuierlieher 
der beim reinen Praparat erhaltenen Kurve paralleler Verlauf der D.-Temp.-Kurve. 
Die Viscositat wurde nach Co h e n  u .  B r u in s  (Z. physik. Chem. 103 [1923]. 404) 
bestimmt. Aueh der kontinuierliche Verlauf der Viscositat-Temp.-Kurve wird durch 
Zusatz yon W . nicht aufgehoben. (Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 35. 
1016—23. 1932. Utrecht, van’t  Hoff-Lab.) L e s z y n s k i .

R. Eisenschitz, U ber mehrphasige Oleichgewichte in Syslemen, die durch Mem- 
branen unterteilt sind. In Systemen, in welchen die Beweglichkeit der Molekule durch 
halbdurchlassige oder undurchlassige Wandę gehemmt ist, kann die Anzahl der thermo- 
dynam. Freiheitsgrade nicht nach der Phasenregel in ihrer gewóhnlichen Form be- 
rechnet werden. Die entsprechende Yerallgemeinerung der Phasenregel laBt sich aus 
der allgemeinen thermodynam. Gleiehgewiehtsbedingung ableiten. Der Betrachtung 
wird ein System zugrunde gelegt, in welchem a-Komponenten auf insgesamt /S-Phasen 
verteilt sind; die Begriffe der Komponente u. Phase werden in dem in der Thermo- 
dynamik ublichen Sinne gebraucht. Das System soli ein konstantes Volumen erfiillen, 
gegebene Energie enthalten, nach auBen energetisch abgeschlossen sein u. aus ge- 
gebenen Gesamtmengen jeder einzelnen Komponente bestehen. Der Baum, den das 
System erfullt, soli dureh warmeleitende, starre, halb- oder undurchlassige Membranen 
unterteilt sein; es sollen Membrane verschiedenerlei Durclilassigkeitseigg. auftreten 
lsonnen. Die Membrane teilen den Baum in y-„Kammern“, abgeschlossene Baum- 
teile zwangsweise unyeranderhchen Volumens, die von einerlei oder verschiedenerlei 
Membranen begrenzt sein kónnen; die in jeder „Kammer“ enthaltene Menge Materie 
ist dabei im allgemeinen yeranderlich. Durch die Membranen werden ferner Baum- 
teile abgeteilt, dereń Begrenzung fur einzelne Komponenten undurclilassig ist; jeder 
solcbe „fiir die i-te Komponente abgeschlossene Kaumteir‘ enthalt eine zwangsweise 
unveranderliche Menge der i-ten Komponente; er besteht aus einer oder aus mehreren 
„Kammern". Die Anzahl der fiir die i-te Komponente abgeschlossenen Baumteile 
betrage e(i). Die Beschreibung des thermodynam. Zustandes, in welchem sich das 
System befindet, erfolgt dureh Angabe der spez. Energie u. des spezif. Volumens 
jeder Phase u. die M. jeder Komponente in jeder Phase; Druck, Temp. u. spezif. 
Entropie jeder Phase sind ais Funktionen der erstgenannten Variablen aufzufassen. 
-— Durch Anwendung der thermodynam. Gleiehgewiehtsbedingung ergibt sich die

a
Anzahl der Freiheitsgrade i f,z u J ' =  l +  y +  ' / ' i  e (i) —  fi- Die Anzahl der Freiheits-

l
grade ist groBer ais beim Fehlen von Membranen. Ein System, bestehend aus einer 
gesiitt. Zuckerlsg. innerhalb einer fiir Zucker undurchlassigen Membran, auBerhalb 
welcher eine ungesatt. Zuckerlsg. mit ihrem Dampf im Gleichgewichts steht, hat nach 
dieser Uberlegung 2 Freiheitsgrade, etwa die Temp. u. die Konz. der ungesatt. Lsg. 
(Z. physik. Chem. Abt. A. 162. 216—22. Nov. 1932. Berlin, Kaiser-WUhelm-Inst. fiir 
Chemie. Abt. H e s s .) E is e n s c h it z .
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G. Grube, H. VoCkiihler und H. Vogt, Elektrische Leilfahigkeit und Zustands-
diagramm bei binaren Legierungen. VII. Mitt. Das System Lithium—Cadmium. (VI. 
vgl. C. 1 9 3 1 . II. 3426.) Es wurdo eine therrn. Analyse der Li—Cd-Legierungen aus- 
gefiihrt, dio Temp.-Abhangigkeit ihres elekfcr. Widerstandes u. ihre thorm. Ausdehnung 
gemessen. Die primarcn Krystallisationsprodd. bei Schmelzen ałler Konzz. sind homo- 
gene Mischkrystalle. a-Mischkrystalle werden erhalten aus Schmelzen von 0—2, /?-Misck- 
krystalle yon 2—29, y-Mischkrystalle von 29—85,5, y'-Misehkrys talio von 85,5—86,5 
u. <5-Mischkrystalle von 86,5— 100 Atom-% Li. LiCd, das sekon Ma s in g  u .  TAMMANN 
(O. 1 9 1 0 . II. 439) gefunden hatten, krystallisiert bei 549° direkt aus seiner Schmelze, 
wahrend LiCds bei 370° aus /3-Misehkrystallen u. LisCd bei 272° aus y-Mischkrystallen 
beim Abkiiklen entstehen. Die Befunde sprachen gegen dio von M a SING u .  T a m m a n n  
geforderte Existenz der Verb. LiCd2. Es wurde noch eine Reihe weiterer peritekt. Rkk. 
zwischen Sckmelze u. primar ausgeschiedenon Krystallen u. im festen Zustand fest- 
gestellt u. genau untersucht. (Z. Elektrochem. angew. pliysik. Chem. 38 . 869—80. 
7/11. 1932. Stuttgart, Teehn. Hochsehule. Lab. fur pliysikal. Chemie u. Elektro
chemio.) L. E n g e l .

N. Ageew und G. Kurdjumow, U ber Uviwandlungen in den EutektoidUgierungen. 
Unterss. des Cu—^4Z-Eutektoids kaben gezeigt, daB bei der Umwandlung der /?-Phase 
ahnliehe Prozesse wie bei der Austenitumwandlung im Stahl vor sieh gehen (vgl. 
K u r d j u m o w , C. 1932. II. 3775). Bei nicht geniigend sehneller Abkiihlung zerfallt 
die /?-Phase in a +  y. Beim Abschreeken wandelt sieh dio /3-Phase in eine neue um, 
P' naoh O b in a t a , die martensitahnliehes, nadeliges Gefiige hat; die /^-Krystalle sind in 
bezug auf den /3-Muttereinkrystall regelmaCig orientiert. Aus Flaehenpolfiguren u. 
D E B YE - S C U E e r  E R - Au f n akm en folgt, da!3 das Gitter der p '-Phase sehr wenig von dom 
kub. Gitter abweicht; es kann, wio das tetragonale Gitter des Martensits, ais ein ver- 
zerrtes kub. Gitter betrachtet werden. Die Symmetrie dieser Verzerrung konnte bisher 
nicht festgestellt worden. Es wird geschlossen, daB die /?'-Phase eiiie instabile iibersatt. 
feste Lsg. von Al in Cu ist, die wie Martensit durch Umklappen des Gitters ohne Dif- 
fusion entstehen kann. (Physik. Z. Sowjetunion 2■ 146—48. 1932.) Sk a l ik s .'

H. v. Wartenberg und E. Prophet, Schmelzdiagramme hochstfeuerfester Oxyde.
V. Systeme mit MgO. (IV. vgl. C. 1 9 3 2 . II. 2442.) Die verbesserten Werte fiir die JFF. 
betragen fur NiO 1990°, ftir CoO 1810°, u. fiir Mn30 4 1560°. S. nachst. Ref. Die EE. 
der Verbb. 2 T i0 2-Mg0 u. 2M g0-Ti02 werden neu bestimmt zu 1680° bzw. 1840°. 
Die Oxyde NiO, CoO, Mn30 4, Ee30 4 u. Cr30 4 bilden Mischkrystalle mit MgO. Die nach- 
folgenden Oxyde geben weder Verbb., noch IMischkrystalle, u. haben folgende eutekt. 
Schmelztempp. bei dem notierten Molprozentgeh. an MgO:
CaO . . 2280° etwa 55 ,VJol-°/0 MgO
SrO . . 1935° etwa 50 Mol-% MgO
BaO . . ~1500° etwa 55 Mol-% MgO

BeO . . ~1670° etwa 60 Mol-% MgO 
Ce02 . . 2240° etwa 70 Mol-% MgO
Cu20 3 . 1175° etwa 80Mol-% MgO

Cr20 3 wird bei p0 =  1/6 a t bei seinem E. (~2300°) reduziert zu Cr30 4. (Z. anorg. allg. 
Chem. 2 0 8 . 369—79. 4/11. 1932. Danzig, Anorgan.-Chem. Inst. d. Teelm. Hoch
sehule.) A s c h e r m a n n .

H. v. Wartenberg und H. J. Reusch, Schmelzdiagramme hochstfeuerfester Oxyde.
VI. Berichtigung. (V. vgl. vorst. Ref.) Dio in einer fruheren Mitt. (C. 19 3 1 . I. 3548) zu 
hoch angegobenen Werte fiir die FF. yon NiO, CoO u. Mn30 4 werden berichtigt. Die 
sich hieraus ergebenden Anderungen werden mitgeteilt. (Z. anorg. allg. Chem. 2 0 8 . 380 
bis 381. 4/11. 1932.) A s c h e r j ia n n .

A. N. Kappanna und H. W. Patwardhan, Kin-etik der Reaktion zwischen Brom- 
acetat- und Thiosulfationen bei grofien Verdunnungen. Vff. wiederholen friihere 
Messungen (C. 1 9 2 9 . II. 2007. 2145. 1932- II. 2785), da sich Unstimmigkeiten mit den 
von L a M e r  (C. 19 3 0 . I. 1090) gefundenen Werten, dio starkę Abweichungen von der 
BRON STED -DEBYE-Theorie aufwiesen, ergeben hatten. Es wird eine genaue Be- 
schreibung der experimentellen Durehfuhrung der Unterss. iiber die Kinetik der Rk. 
zwiseken Bromaeetat- u. Thiosulfationen in Ggw. von Na-Ionen in wss. Lsg. gegeben, 
wobei sich die Unterss. iiber das Temp.-Gebiet von 30—90° u. Ionenstarken yon
0,00125—0,012 /li erstrecken. Die Ergebnisso sind tabelliert. Es zeigt sich entsprechend 
den fruheren Messungen eine guto Ubereinstimmung mit der Theorie yon B e o x s t e d  
u. D e b y e . Fiir die Aktivierungsenergie der beiden reagierenden Ionen wird fiir alle 
Tempp. ein Wert von 15 680 cal gefunden. (J. Indian chem. Soc. 9 . 379—82. Aug. 1932. 
Nagpur C. P. Indien, Chem. Lab., College of Science.) G a e d e .
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Erich Muller und Kurt Schwabe, Uber die Bindung von Wassersloff an hoch- 
dispersen Metallen. (Ein Beitrag zur Kennlnis dar Ammoniaksynłhese.) 2,5%ig. Zn- 
Amalgam nimmt beim Schutteln in H2 bei Zimmertemp. H2 anf u. gibt ihn nachber 
allmahlich wieder ab. Hg nimmt unter den gleichen Bedingungon kein H2 auf. Ent- 
gcgcn ilirer friiheren Behauptung konnten Vff. den Befund von l7RANKENBURG10R, 
M a y r h o f e r  u .  S c ih w a iib e r g e r  (C. 1 9 3 2 . I. 1871) bestatigen, daB in einem mit fl. 
Luft gekuhlten GefaB in H 2 von einigen Vioo nim Hg gleiehzeitig mit NaCl zerstiiubtes 
Fe Ho aufnimmt. Allerdings gibt das F e  beim Erwarmen auf Zimmertemp. den H2 
wieder ab. Zum gleichen Ergebnis fiihrte ein mit Zn  ausgefiihrter gleicliartiger Vers. 
DaB F r a n k e n b u r g e r  bei der Durchfuhrung seines Vers. in einem Gemiseh von N2 
u. H2 keine NH3-Bldg. fand, liegt an der UnzuHingliehkeit der analyt. Metbode. Nacli 
der Erwarmung auf Zimmertemp. ist boi Anwesenheit von N, eine Druckabnahme 
feststellbar, die ohne N2 ausbleibt u. deshalb ein sicheres Zeichen fiir NH3-Bldg. ist. 
Beim t)berleiten von N2 +  3 H2 iiber einen Pd—BaS04-Katalysator entstehen Spuren 
NH3, wodureh die Ammoniaksynthese bei Zimmertemp. u. Atmospharendruek verwirk- 
licht ist. (Z. Elektroehem. angew. physik. Chem. 38 . 861—68. 7/11. 1932.) L. E n g e l .

L. Szegó und M. Lombardi, Ober die Oeschwindigkeit der Absorption nilroser 
Dcimpfe in Schwefelsaure. II. (I. vgl. C. 1 9 3 2 . I. 1985.) Vff. untersuehen die Ab
sorption von mit Ń2 verd. NO -(- N 02(N20 3) u. von N20  in H2SO., verschiedener Konz. u. 
in W. Bei hohen H2SO.,-Konzz. ist die Absorptionsgesehwindigkeit von N20 3 wesent- 
lich groBer ais die von K20. Die Absorptionsgesohwindigkeit ist in H2S04 mittlerer u. 
hoher Konz. bei N20 3 groBer ais bei N20 4, umgekelirt in verd. H2S04 (<  33,6%) u. in W. 
Der Grund hierfiir diirfte darin liegen, daB N20 3 mit konz. H 2SO., leichter reagiert ais 
N20.j, das vor der Aufnahme in 1I2S0;, zunaehst disproportioniert wird; dagegen ver- 
lauft in verd. Lsgg. neben der Bk. 2NO +  3ST20 4 +  2H20 ^  4H3ST02 die Bk.

N20 4 +  H20 ^  H N 02 +  HNO, 
bis zum yolligen Verbrauch der oberflachlieh adsorbierten N20 4-MolL, die resultierende 
Obersattigung an NO setzt sich der weiteren Absorption von N20 3 entgegen. Bei 
N20  liangt die Absorptionsgeschwindigkeit weitgehend vom Viscositatskoeff. der wss. 
H 2S04 ab. Aus den Absorptionsgesehwindigkeiten laBt sich erklaren, daB in den 
Nitrosen aus dem Gay-Lussac sich aller N in Eorm von HSN05 findet, wahrend in 
den kalteren Teilen der Kammern die Bk. zwisehen N20  u. W. zu berucksiclitigen ist, • 
die zur H2SO-4Bldg. auch aus H N 03 u. S02 fiihrt. (G. Cliim. ind. appl. 14 . 492—96. 
Okt. 1932. Mailand, Univ., Inst. f. techn. Chemie.) R. K. M u l l e r .

N. J. Seljakow, Mechanismus der Plastizildt. An Probestucken von Steinsalz 
^■urde die Verformung durch Staucben (8—10% der urspriingliehen GróBe) u. durch 
Biegung inW. untersucht. (Das Steinsalz wurde anGlasrohren mit einem Radius von 35 
bis 50 mm angedriickt.) Von den verformten Probestucken wurden dann LAUE-Auf- 
nahmen hergestellt. — Von den Ergebnissen sind folgende hervorzuheben: Bei der 
piast. Verformung wird in den Gebieten, die an die Flachen, in denen die Sehiebung 
stattgefunden hat, angrenzen, eine Veranderung der Gittersymmetrie beobachtet. 
Bei Steinsalz bilden sich Zwischenschichten monokliner Symmetrie aus. Der Mecha
nismus der Symmetrieanderung besteht bei der piast. Verformung aus einer einfachen 
Sehiebung, die durch Gleitflache u. Gleitrichtung charakterisiert wird. Im verformten 
Steinsalzkrystall wechseln Schicliten kub. Symmetrie mit Zwischenschichten mono
kliner Symmetrie mit verschiedenem Schubwinkel a miteinander ab. Wegen der ver- 
sebiedenen GróBen des Winkels a (Hóchstwert 1°) zeigen die Bóntgenaufnahmen 
Asterismus. — Der Asterismus scheint ein Besultat folgender Faktoren zu sein: 1. Bie
gung durch nichtelast. Sehiebung; 2. elast. Biegung der Lamellen, in die der Krystall 
infolge der piast. Verformung gespalten wird; 3. ortliche Kriimmungen u. 4. einfache 
Sehiebung. Eine Messung der Spannungen aus dem Asterismus ist nur dann móglich, 
wenn der Asterismus aussehlieBlich durch den 4. Faktor bedingt ist. (Z. Kristallogr., 
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. (Abt. A. d. Z. Kristallogr., Mineralog., 
Petrogr.) 83 . 426—47. Nov. 1932. Leningrad, Physikal.-Techn. Inst.) S k a l ik s .

Walter Metag, Einflup ton Fremdzusatzen auf die Kohasionsgrenzen und die ultra- 
inikroskopische Solbildung synłhetischer Sleinsalzkrystalle. III. Zusatze von SchwermctaU- 
chloriden. (II. vgl. S c h o n f e l d , C. 1 9 3 2 . II. 2009.) Es wird der EinfluB geringer 
Mengen von CuCl, AgCl, TlCl u. PbCL auf die Kohasionsgrenzen u. die Ultramikronen- 
zahl synthet. Steinsalzkrystalle untersucht. Es bestatigt sich das Ergebnis der fruheren 
Arbeiten (1. c.), daB die Festigkeitszunahmen in allen Fallen an amikroskop., wahr- 
scheinlich stets molekulardispersen Einbau gekniipft sind, u. daB zweiwertige Zusatz-
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kationen erheblich starkere Wrkgg. geben ais einwertige. — Wahrend der Anstieg der 
ZerreiBfestigkeit mit dem Schmelzzusatz in den friiher untersuchten Fallen bei amikros- 
kop. Einlagerung ausnahmslos angonilhert linearen Charakter besitzt, ergibt sich kier 
fiir PbCU bei k 1 o i n s t  e n Konzz. (bis 0,0008 Mol-%) zum ersten Małe ein wesentlich 
rascherer Anstieg. Von dieser Konz. ab erfolgt der (iineare) Anstieg der Kohasions- 
grenzen weniger sehnell, u. von etwa 0,02 Mol-% tritfc keine weitere nennenswerte 
Verfestigung mehr auf. Eine Schatzung der Kohiisionsgrenzen des absol. reinen NaCl- 
Krystalls durch Berucksiohtigung der bekannten Beimengungen des Ausgangsmaterials 
kann durch eine derartige Wrkg. besonders kleiner Zusatzmengen ernstlich in Frage 
gestellt werden. — Dem von Sm a k u l a  (C. 1 9 2 8 .1. 298) fur etwa 0,02 Mol-% Schmelz- 
zusatz gefundenen Maximum der Farbbarkeit der Krystalle mit harten Róntgenstrahlen 
entsprioht keine allgemeine Besonderbeit der Kohasionsgrenzen. (Z. Physik 78 . 363—74. 
4/10. 1932. Halle [Saale], Inst. f. theoret. Physik.) S k a l ik s .

Johannes Kohler, Einflufi von Fremdzusdtzen auf die Kohasionsgrenzen und die 
ultramikroskopische Solbildung synthetischer Steinsalzhrystalle. IV. Dichtebestimmungen 
an reinen Salzkrystallen und an Steinsalz mit Schwermetallzusatz. (III. vgl. vorst. Ref.) 
Mittels einer vervollkommnetcn Sehwebemethode wurden die D.D. reinster Schmelz- 
fluBkrystalle mit einer Genauigkeit von 0,005 bis 0,01°/o bestimmt. Die D.D. bei 15° 
sind fur NaCl: 2,1653 ±  0,0002, tur KCl: 1,9901 ±  0,00015, tur KBr: 2,7460 ±  0,00015.
— Im zusatzfreien SchmelzfluBkrystall (NaCl, KC1) konnten innerhalb der genannten 
MeBgenauigkeit keine raumlichen D.-Schwankungen nachgewiesen werden. Ein NaCl- 
AgCl-Mischkrystall dagegen zeigte deutliche Verschiedenheiten śowohl senkrecht wie 
parallel zur Ziehrichtung wahrend des Waehstums aus dem SchmelzfluB. — Auf Grund 
der Misehungsregel ergab siob durch D.-Bestst., daB reinste NaCl-SelimelzfluBkrystalle 
bei Zimmertemp. maximal 0,08 Mol-% CuCl bzw. weniger ais 0,01 Mol-% PbCl2 miseh- 
krystallartig einzubauen vcrmogen. (Z. Physik 7 8 . 375—82. 4/10. 1932. Halle [Saale], 
Inst. f. theoret. Physik.) SKALIKS.

Stefan Goldschmidt, Stereochem ie. Leipzig: A kad. Yerlagsges. 1933. (X II I ,  311 S.) yr. 8°.
=  H and- u. Jah rb u eh  d. chem . Physik . Bd. 4. M. 27.80; Lw. M. 29.— ; Subskr.-P r.
nn  M. 23.60; Lw. nn  M. 24.65.

Heinrich W ieland, On th e  m echanism  of o sid a tio n . New H aven: Conn. Y ale 1932. (130 S.)
S 2.50.

Aj. Atom struktur. R adiochem ie. Photochem ie.
E. Fues, Zur Begriindung der Wentzel-Brillouinschen EigenwertberecJmung. (Z. 

Physik 78 . 580—85. 18/10. 1932. Hannover.) S k a l i k s .
P. Giittinger, Vber Streuprozesse lioherer Ordnung. (Helv. physica Acta 5. 237 bis 

261. 1932. Ziirich, Eidg. Techn. Hoclisch.) Sk a l ik s .
G. T. P. Tarrant, Die numerische Berechnung der Slreukorreklur lei den Mcssungen 

der y-Strahlahsorption. (Ygl. C. 19 3 2 . II. 1589.) Vf. diskutiert die Anwendung der 
Streukorrektur bei genauen y-Strahlabsorptionsmessungen. Es ergibt sieli, daB die 
Streukorrektur sich nur yerringert, wenn der Durehmesser des Absorbera entsprechend 
verkleinert wird. Es wird die Berechnungsmethode der Streukorrekturen fiir die Fśille 
angegeben, wo der Absorber sehr nahe der Ionisationskammer angeordnet wird. Das 
Ergebnis der Berechnung fiir eine besondere Kammer ist in befriedigender Obercin- 
stimmung mit den experimentellen Daten. Die Streukorrektur gestattet die Arigabe 
der Ionisationsfunktion der Kammern. AuBerdem wird eine Kurve, die die Ionisations- 
funktion in Abhangigkeit von der Wellenlange darstellt, fiir eine diekwandige Stalli - 
Hochdruekionisationskammer angegeben. (Proc. Cambridge philos. Soc. 28- 475—89. 
31/10. 1932. Pembroke College.) 6 .  S c h m id t .

V. Masuch, Die Ionisierung durch Gamma- wid HóhenstrahlerĘm Sauerstoff und 
Xenon. Vf. untersucht die Ionisationswrkg. der y- u. Hóhenstrahlen in Abhangigkeit 
von der Gasfiillung mit einem Stralilungsapp. (Wandstarke 0,25 cm Fe; Vol. 2280 cem 
u. Kapazitat 0,411 cm) bisher an reinem 0 ; u. X bei Atmospharendruck. Die EvEschen 
Zahlen ergaben sich bei Verwendung eines Ra-Praparats von 0,723 mg, dessen Strahlen 
durch 0,6 cm Pb gefiltert waren, fiir X zu 31,9-109, fur 0 2 zu 5,82-109 ./. Bei den 
Messungen wurde der EinfluB der Erdstrahlung ausgeschaltet. Zuerst wurde auf einem 
allseitig 10 cm starken Pb-Panzer die gemeinsame Wrkg. beider Strahlenarten be
stimmt.. dann bei allseitiger 5 cm-Fe-Absehirmung u. schlieBlich innerhalb des allseitig
10 cm starken Pb-Panzers gemessen. Das Ionisationsverhaltnis . / x : Jo<> =  4,4 stimmt
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bei allseitiger Absohirmung durcli 10 cm Pb ungefahr mit dem Dichteverhaltnis der 
beiden Gase (4,1) iiberein. Bei Abschirmung durch 5 cm Fe wachst das Ionisations- 
verhaltnis (J x : J o2 =  4,6). Bei frei aufgestelltem App. ist das Verhaltnis J x  ■ J 02 =  6.6. 
Aus den Ergebnissen folgt, daB bei den untersuchten Gasen nur fur die harten Kompo- 
nenten der am Erdboden wirkenden Hohenstrahlen die Ionisierung der Dichte des Gases 
proportional ist. Fur Strahlen geringerer Energie ergeben sich Abweichungen bis zu 
50%- (Z. Physik 79. 264—65.14/11.1932. Potsdam. Hohenstrahlungslab. des Meteorol.- 
Magnet. Observatoriums.) G. SCHMIDT.

Paul Kunze, Magnet isclics Spektrum der Hohenstrahlen. Vf. miBt die Energie der 
Hóhenstrahlung auf direktem Wege, indem er die Hohenstrahlen in einer WlLKON- 
Kammer einem Magnetfeld von 18000 Gauss unterwirft. Bei Kenntnis der Ladung u. 
Ruhmasse der Korpuskeln ergibt sich aus der magnet. Kriimmung der WlLSON-Bahnen 
die Energie. Bei der Best. des Vorzeichens der Ladung wurde angenommen, daB die 
Anfangsrichtungen der Spuren nur aus dem Weltraum, also aus dem obcren Halbraum, 
kommen kónnen. Das vorlaufige Gesamtergebnis umfaBt etwa 80 Hóhenstrahlbahnen, 
von denen 59 eine meBbare Kriimmung zeigen. Die Haufigkeitsverteilung im Energie- 
spektrum wird aufgetragen. Die Verteilung der Hohenstrahlkorpuskeln uber die 
Energieskala scheint in dem betrachteten Energiegebiet somit einem Kontinuum zu 
entsprechen u. keine Maxima u. Minima zu besitzen. Es zcigt sich, dafi Energien mit 
mehr ais 109 V vorkommen, die somit groBer sind ais die Zerstrahlungsenergie eines 
einzelnen Protons. AuBerdem wird festgestellt, daB positive Teilchen merklich haufiger 
sind ais negative. (Z. Physik 79. 203—05. 14/11. 1932. Rostock.) G. SCHMIDT.

M. v. Schwarz und O. Summa, Praktische Auswerlungslńlfsmitlel fur Fein- 
strukluruntersuchungen. Nach einer kurzeń Besprechung der bisherigen Auswertungs- 
verff. wird ein Nomogramm fiir das hexagonale u. das tetragonale System beschrieben. 
Die Nomogramme sind ausfiihrlicher beschrieben in: Eolge 6 der „Forschungsarbeiten 
iiber Metallkunde u. Róntgenmetallographie“ (Miinchen u. Leipzig, 1932). (Z. Kri- 
stallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. (Abt. A. d. Z. Kristallogr., 
Mineralog., Petrogr.) 83 . 499—500. Nov. 1932. Miinchen.) S k a l i k s .

Dan McLachlan und Wheeler P. Davey, Eine graphische Projeklionsmethode zur 
Beslimmung der Koordinaten gewisser Punktgruppen. Es wird ein graph. Schema mit- 
geteilt, welches die verschiedenen Symmetrieoperationen, die zu den Koordinaten- 
werten der W y c k o  FFschen fuhren, mit Hilfe von Projektionen vor Augen ftihrt u. 
dadurch das Studium der Punktgruppen fiir Anfanger leichter macht. Die Methode 
wird an Beispielen kub., rhomboedr. u. hexagonaler Gruppen erlautert. (J. chem. 
Educat. 9 . 1953—62. Nov. 1932. Pennsylvania State Coli.) S k a l ik s .

I. N. Stranski und L. Kras tanów, Notiz zur Frage der Oleichgewichtsform homoo- 
polarer Krystalle. In  Fortsetzung der Arbeit von S t r a n s k i  u . K a is c h e w  (C. 1 9 3 1 . 
II. 2271) werden die Gleichgewichtsformen fiir hexagonal dichteste Kugelpackung 
untersucht, _wobei ais Basisplatten solcho genommen werden, die seitlich nur von 
Flachen (1010) bzw. (Il50), (10U), 1012) begrenzt sind. Es ergibt sich, daB die Gleich
gewichtsformen vollig unabhangig sind von den verschiedenen Ausgangsformen. Die 
zur Gleichgewichtsform gerechneten Flachen entstehen stets. Daneben kónnen auch 
andere Flachen (z. T. mit sehr groBen Indices) auftreten. (Z. Kristallogr., Kristall
geometr., Kristallphysik, Kristallchem. (Abt. A. d. Z. Kristallogr., Mineralog., Petrogr.) 
83 . 155—56. Juli 1932. Sofia.) H u n i g e r .

H. Kersten und Joseph Maas, Die Krystallstruklur von Schwarzem Nickel. Der 
galvan. hergestellte schwarze, metali, tlberzug ist eine Mischung von Ni, S, Zn u. 
zuweilen organ. Materiał. Man hat angenommen, daB Ni u. S. in Form von NiS vor- 
handen sind. — Eine róntgenograph. Unters. ergab amorphe Struktur des Nd. Beim 
Erhitzen verfliichtigt sich der S, u. es werden Linien aus dem Diagramm des metali. Ni 
erhalten. (Physics 3 . 137—38. Sept. 1932. Univ. of Cineinnati, Dept. of Phys.) S k a l .

R. C. L. Mooney, Krystallstruktur von Ammoniumbicarbonat. Mit im Laboratorium 
geziichteten Krystallen wurden Rontgenaufnahmen hergestellt, die rhomb. Symmetrie 
zeigen. a =  7,29, 6 =  10,79, c =  8,76 A. 8 Moll. im Elementarkórper. Raumgruppe 
P c c n  (F ;i10). Aus Intensitatsbetrachtungen wird geschlossen, daB die COa-Gruppen in 
Ebenen liegen, die annahemd parallel der a-Flache sind (in Ubereinstimmung mit 
den opt. Befunden). Die Lage der H-Atome kann aus den Intensitatsmessungen nicht 
ersehlossen werden; es ist aber wahrscheinlich, daB die nicht zu NH4-Gruppen gehorigen 
H-Atome zwischen O-Atomen verschiedener COs-Gruppen liegen. Die Abmessungen
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der CO3-Gruppensmddieselben.wieind.en11. Carbonaten. (Physie. Rev. [2] 39.861—62. 
1932. Uniy. of Chicago.) S kat,i k s .

F. M. Jaeger und J. E. Zanstra, Die Struktur von Ammonium-, Ritbidium- und 
T/ialliumosmiamał. Die Salze sind auch pseudotetragonal wie das friiher untersuehte 
K-Salz (vgl. C. 1932. II. 3360), sie sind aber alle rhomb. Der Elementarkorper enthalt 
in jedem Fali 4 Moll. Raumgruppe F4. Einfaclies rhomb. Translationsgitter: F0.

a b c D. bei 0°

N H .O sN O a .........................
Tlb0 sN0 3 ..............................
TIOsNO, .........................
Fiir das Rb-Salz gilt: Os in [0

5,53 
5,57 
5,42 

03, V4, V*]; [C

5,86 
5,84 
5,68 

,53, Y4, V«]; [

13,54 
13,64 
13.45 

0,97, »/«, 3/s l;

4,075
5,033
7,2rtl

[0,47, »/«,*/.];
Rb in [0,03, 7„, «/,]; [0,53,Y4, 3/«] 5 [0,97, */«,7/s3 5 [0,47, »/4, V*]- Die Lage der N- u
O-Ionen kann nur ungefahr angegeben werden. — Die Struktur des NH4- u. Tl-Salzes 
weicht nur wenig von der des Rb-Salzes ab; die Pulverspektrogramme sind ganz ahnlich. 
(Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 35. 787—98. 1932. Groningen, Lab. f. 
anorgan. u. physikal. Chemie d. Univ.) S katziks.

F. M. Jaeger und J. E. Zanstra, Die Struktur von Caesiumosmiamat. Das 
Casiumosmiamat kat ebenso pseudo te tragonale Symmetrie wie die analogen K-, NH4-, 
Rb- u. Tl-Salze (vgl. C. 1932. II. 3360 u. vorst. Ref.), doch weicht die Struktur von 
der der anderen Salze ab. a =  8,08, b — 8,35, c =  7,22A. Raumgruppe F2. Der 
Elementarkorper enthalt 4 Moll. Cs0sN03. Die a- u. die 6-Achse dieses Salzes ent- 
sprechen den Richtungen [110] u. [110] im analogen K-Salz. Os in 0 0 0, 1/» 0 0, 0 1/4 x/a, 
U XU V2; Cs in Ył Y2 0, 3/t Vs 0, Yi U 1U’ 3U U 1U- dieser Anordnung bereehnet 

sich eine ganz befriedigende Intensitatsverteilung; es ist anzunehmen, daC der In- 
tensitatsbeitrag der (3 0  +  N)-Ionen gegenuber den sehwereren Ionen gering ist. Die 
Parameterbest. fiir die O- u. N-Ionen ist aussichtslos, da 12 Parameter vorhanden sind. 
Die strukturellen Beziehungen zu den iibrigen Osmiamaten werden diskutiert. (Kon. 
Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 35. 779—86. 1932. Groningen, Lab. f. anorgan. u. 
physikal. Chemie d. ITniv.) S kat i k s .

J . D. Bernal, Rotation von Kohlenstoffketten in Krysfallen. Rotierende Molekule, 
die bislang bei KW-stoffverbb. nur bei den Aminochloriden C3—Ca u. den Paraffinen 
bekannt waren (vgl. C. 1930. II. 1824), wurden bei einigen weiteren Verbb. beobachtet. 
Es werden von C,oH2r)OH zwei Krystallformen beschrieben. Die bei langsamem Ab- 
kiihlen von F. 24° entstehende Form weist Rotation der Molekule um ihre Langsachse 
auf. Bei 16° geht diese Form in die zweite fixe Form iiber, die bei schnellem Abkiihlen 
der Sehmelze sofort entsteht. Die Umwandlung ist irreversibel. — Die Unters. der 
Ammoniumchloride fuhrte zur Auffindung einer neuen Form von C18H37NH3C1 ohne 
rotierende Molekule. Bei den niedrigen Homologen sind Formen mit rotierendeu 
Molekulen haufiger ais bei den entsprechenden Paraffinen bei der gleichen Temp. unter- 
halb des F. zu beobachten. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallpliysik, Kristall- 
ehem. (Abt. A. d. Z. Kristallogr., Mineralog., Petrogr.) 83.153—55. Juli 1932. Cambridge, 
Mineralogical Museum.) H u n i g e r .

L. Landau, Zur Tlieorie der Eneryieiibertragung. II. (I. vgl. C. 1932. II. 1590.) 
Die in I. entwickelte Theorie wird auf die Pradissoziation, Anregung von Schwingungen 
beim opt. t)bergang u. auf die Wahrseheinlichkeit der Energieiibertragung im Falle, 
daB 2 Energiekurven nahe zueinander kommen, angewandt. (Physik. Z. Sowjetunion
2. 4fi—51. 1932. Leningrad, Phys.-Techn. Institut.) B o r is  R o s e n .

V. Kondratiew und L. Polak, Die Verstarlcung der Pradissoziation durch Stofle 
und das Beersche Gesetz. Das Absorptionsspektrum des Bromdampfes wird bei ver- 
schiedenen Dampfdrucken p u. Schichtdicken x so, daB dereń Prodd. p -x  konstant 
sind, in kleinem Gitterspektrographen (Z e is z )  aufgenommen; * bis 1 m, p yariiert 
von 4 bis 200 mm Hg-Druek. Fur die Wellenlangen >  5430 A sind die Absorptionen 
gleich; fiir <  5430 A zeigt s ich  eine starkere Absorption fur die kleineren S ch ich td ick en  u. 
groBeren Dampfdrueke. Ferner wurden Absorptionen mit 4 mm Br2 in 1 m Schicht- 
dicke aufgenommen u. solclie mit zu sa tz lich  600 mm 0 2. Letztere zeigen wieder die 
Zunahme der Absorption fur 7. <  5430 A (v" =  0 — y  v” >  20) gegenuber dem reinen 
Br.,. Diese Abweichung gegenuber dem B E ER schen Gesetz wird (analog zu L o o m is  u. 
F u l l e r  fur J 2) dadurch erklart, daB bei Druckerhohung durch StóBe eine Pradisso
ziation der stark schwingenden Br2-Moll. bewirkt wird; dadurch werden die oberen
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Ternie yerwasclien u. die Absorptionslinien, die dort enden, yerbreitert. — Weitere 
Verss. an 1 m Sehieht von 3 mm N 02 mit (oder oline) Zusatz von 600 mm 0 2 ergeben 
auch die Verstarkung der Absorption im Gebiet der Pradissoziation, die von ca. 4240 A 
nacli kurzeń Wellen (nach H e n ri)  sich erstreckt; oberhalb dieser Grenze besteht kein 
EinfluB des 0 2-Zusatzes. Aufnalimen sind reproduziert. (Z. Physik 76. 386—89. 
7/6. 1932. Leningrad, Inst. f: chem. Physik.) B e u t l e r .

K. W urm, Zum Druckeffekt beim slrahlungslosen Zerfall. Im KiNGschen Kohle- 
rohrofen wird bei 1800° die therm. Emission von AIH-Banden erhalten u. in groBem 
Prismenspektrographen (Dispersion bei 4200 A: 6 A pro mm) aufgenommen. H2 wird 
zwisehen 0,01 u. 20 mm Druek yariiert, dariibcr hinaus Ar bis zu 760 mm zugesetzt. 
Es wird ein Abreifien der Emissionsbanden beobachtet; bei hóheren Drucken sind 
diese bis zu j  =  22 verfolgbar, bei niedrigen nur bis j  ~  17 (der Rotation). Der krit. 
Druck fiir das Abreifien an einer bestimmten Stelle liegt bei therm. Anregung viel 
niedriger ais bei ElektronenstoBanregung (z. B. 0,1 im Verhaltnis zu 380 mm). Uber 
die Ursache der Pradissoziation des oberen Elcktronenterms ist nocli keine Entscheidung 
zwisehen den Erklarungen von B e n g t s s o n  u . R y d b e r g  oder F a r k a S  moglich. 
Es werden neue Banden gefunden, so daB nunmelir die Ubergange vom (unteren) 
1Z-Term mit v" — 1/2—6l/2 zum (oberen) 1I I  mit v' =  l/2 u. l x/2 bekannt sind. Im 
Spektrum von Sonnenflecken werden einige AIH-Bandenlinien sieher nachgewiesen. 
(Z. Physik 76. 309—15. 1932. Potsdam, Astrophys. Observ., Einstein-Inst.) B e u t l e r .

W. Kasperowicz, Ober die Spallung des Absorptionsspektrums bei Temperatur- 
emiedrigung. Lichtąuelle: Unterwasserfunken zwisehen Al-Elektroden; Aufnahmen im 
Quarzspektrographen. Untersueht wird die Lichtabsorption bei Variation der Temp. 
von Zimmertemp. bis —190° am Benzol, Phenanthren, Naphtlialin u. Anthracen. 
Benzol zeigt nur geringen Temp.-EinfluB, auch Losungsmm., wie Athylalkohol, n-Pentan 
yerandem die Absorptionsbanden nicht stark. Dagegen zeigen Substanzen, die ober
halb 2700—2S00 A absorbieren, fiir diesen Teil bei Abkiihlung eine Rotverschiebung 
der Banden; dagegen werden die kurzerwelligen Banden lediglich seharfer, nicht ver- 
sehoben. Deutung: „Die Spaltung des ultravioletten Spektrums durch Temp. 
Erniedrigung diirfte wohl auf Verschiedenheit der Absorptionszentren zuruokzuflihren 
sein.“ (Z. Physik 76. 481—92. 1932. Warschau.) B e u t l e r .

R. Mannkopff, Anregungsvorgdnge und Ionenbewegung im Lichibogen. Ein Licht- 
bogen zwisehen Homogenkohlen, die mit Lsgg. von Metallsalzen getrankt werden, 
wird mit einem durch Hg-Unterbrecher geleiteten Gleichstrom bei 5 Amp. mittlerer 
Stromstarke betrieben. Auf dem Hg-Unterbreclier rotiert ein gesehlitzter Zylinder, 
der den Lichtweg zwisehen Kohlebogen u. Spektrograph zweimal fiir je 6,7-lO- '1 sec 
pro Umdrehung freigibt; dieser Zeitpunkt kann in verschiedener Phase zur Unter- 
brechmig eingestellt werden: 0-10-3; 0,28'10-3, 0,9-10-3 oder 2,0-10-3 sec nacli dieser 
eintreten, wahrend erst 3 • 10-3 sec spater der nachste Stromdurchgang einsetzt. Die 
Lichtąuelle wird auf den Spektrographenspalt vergroBert abgebildet u. die raumliche 
u. zeitliche Ausbldg. des Leuchtens der Banden u. der Metallinien verfolgt; beobachtet 
werden: C, Hg, Au, B, Be, Zn, Cu, Ag, Cd, Si, Ti, Bi, Fe, Ni, Co, Al, Ga, Mg, Ca, 
Li, Sr, Ba, Na, K. — Die Lichtanregung ist zu mehr ais 3/t therm. Art, nicht dureh 
ElektronenstoB direkt bewirkt. Vor der Kathode zeigt sich zuerst eine Verstarkung 
der Metallinien besonders bei leieht ionisierbaren Elementen in ca. 1—2 mm Sckicht- 
dicke, die durch Ionenzuwanderung bedingt ist. Diese Atome diffundieren dann zur 
Anodę hin. Ca. l/so ram vor der Kathode ist eine Lcuchtsehicht, in der holiere Ioni- 
sierungsstufen der Atome auftreten. (Z. Physik 76. 396—406. 1932. Góttingen, Mine
ralog. Inst. d. Uniy.) B e u t l e r .

F. H. Newman, Spektroskopische Untersuchwig einiger Metalleleklroden im Vahium- 
bogen. Nach der in C. 1927. I. 16 besehriebenen Methode wurde ein yertikaler „kalter“ 
Bogen zwisehen Eisenanode u. einer Kathode aus Hg, Na u. K gebildet. Der Druck 
(hauptsachlich H2 aus den Elektroden) betrug etwa 10-2 mm. Das Licht aus dem 
Kathodenfleck u. aus den yerschiedenen Teilen des Bogens wurde spektroskopiert. 
Es wird gezeigt, daB im Kathodenfleck ausschlieBIich Bogenlinien des ais Kathode 
benutzten Metalls yorkommen, wahrend im negatiyen Glimmlicht auch die H-Linien 
stark sind. Daraus wird auf die geringe Temp. u. auf die geringe Verdampfungs- 
geschwindigkeit des Kathodenmetalls gesehlossen u. es wird gefolgert, daB in einem 
„kalten“ Bogen nicht die Thcrmoemission, sondern die Emission unter dem EinfluB 
hoher Folder (vgl. L a m a r  u . Co m p t o n , C. 1931. II. 3442) mafigebend ist. (Pliilos. 
Mag. J . Sci. [7] 14. 718—25. Okt. 1932. Exeter, Uniy. College.) B o r is  R o s e n .
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W. Finkelnburg und W. Steiner, Uber die Absorptionsspektren dna hochhmpri- 
mierten Sauerstoffs und die Exisienz von O^-Molckulen. I. Die ultravioletten Banden 
zwischen 2900 und 2300 A. Eine Hoehdruckapparatur fiir 1000 at mit Eenster aus 
Quarz wird bescliricben. Abstand der Innenfliichen der Eenster betrug 210 mm. Bei 
Drucken unterkalb 200 a t wurde ein AbsorptionsgefiiB aus Cu mit 260 cm Schichtdickc 
verwendet. Lichtquelle-W-Lampe u. H2-Entladungsrohr. S t e i n h e i l s  3-Prismen- 
spektrograph u. 2 m Konkavgitter wurden benutzt. Im lioclikomprimierten 0 2 wurden 
beobacktet: 1 . (O-O)-Bande der atmospliar. Sauerstoffbanden bei 7600 A. Ihre 
Rotationsstruktur seheint erst dann zu yersehwinden, wenn die Rotationsfreąuenz des 
Molekiils gleich der mittleren StoBzahl pro Sek. ist. 2. Reilie kontinuierlieher Banden 
zwischen 6800 u. 4300 A, die aucli in fl. 02 vorkommen. Entgegen friiheren Annahmen 
lconnte gezeigt werden, daB diese Banden mit den atmosphar. 0 2-Banden keine Ahnlich- 
keit liaben. 3. Schmale kontinuierliche, zusammengehorige Banden zwischen 3800 u. 
3300 A. 4. Bandensystem zwischen 2900 u. 2400 A mit anschlieBendem Kontinuum, 
bestehend aus einem Zug intensiver Banden, von denen jede von 2 Nebenbanden be- 
gleitet ist, dereń Abstand von der Hauptbande 136 bzw. 119 cm- 1  betragt. Die Banden 
besitzen boreits bei 100 a t keine Rotationsfeinstruktur. Diese Banden sind ident. mit 
den entsprechenden Banden in fl. 0 2, u. wahrscheinlich auch mit den von H e r z b e r g  
(C. 1 9 3 2 . II. 2148) bei 1 at u. 25 m Absorptionsschicht beobachteten Banden mit Fein- 
struktur. Die Konvergenzgrenze liegt bei 41 500 cm- 1  (5,12 ±  0,05 V), entspricht also 
genau der Dissoziationsenergie des n. 0 2. Die Absorption dieser Banden steigt quadrat> 
mit dem Druck an. Beide letzten Tatsaclien spreehen dafiir, daB der Triigcr dieses 
Systems ein StoBpaar von 0 2-Molekiilen oder ein durch VAK DER W a a l s  sche Kriifte 
schwach gebundenes 0.,-Molekiil ist, so daB die Elektronenkonfiguration des 0 2 im 
wesentlichen uiwerandert bleibt. Es wird gezeigt, daB das System, das im wcsentlichen
ein dureh Druek modifiziertes 0 2-Spektrum ist, ais tlbergang 3S g~ ---->- 3An im 0 2
gedeutet werden kann. Beim StoB soli durch Stórung der Rotationssymmetrie die 
yl-Auswahlregel aufgehoben werden. Das Vorhandensein von 3 Maxima in jeder Bandę 
wird ais Triplettaufspaltung gedeutet. Die Ergebnisse werden zur Deutung altcrer 
Messungen von W a r b u r g  zur photochem. Ozonbldg. im hochkomprimierten 0 2 heran- 
gezogen. Im Zusammenhang mit den Messungen der magnet. Susceptibilitat vom fl. 
u. komprimierten 0 2 ergeben diese Besultate eine Bestatigung der neueren valenz- 
tlieoret. Vorstellung, nach der kein Parallelismus zwischen magnet. Absattigung 
u. Yalenzbetiitigung vorliegt. Die 0 2-Molekiile sind trotz Paramagnetismus yalenzehem. 
abgesatt., u. bilden kein homóopolares O.,-Molekuł. Messungen des Temp.-Koeff. der 
Absorption, die die GroBe der VAN DER WAAT.Sschen Kriifte bestimmen sollen, sind 
im Gange. (Z. Physik 7 9 . 69—88. 4/11.1932. Karlsruhe, Inst. f. theoret. Phys. d. Teclin. 
Hoch., u. Berlin, Phys.-chem. Inst. d. Univ.) B o r is  R o s e x .

F. Cavalloni, Uber die Verteilunq der Inlensituten in den N.,-ol- und NO-fi-Banden. 
Aus dem Nachleuchten des Stickstoffs werden Aufnahmen im H i l g e r - j E  1 -Spektro- 
graplien im Gebiet von 6700—5300 A (a-Banden des N2) u. 4900—2700 A (/3-Banden 
des NO) gewonnen, die mit auf die gleiclie Platte gedrucktenIntensitatsmarken(NERNST- 
Stift, HANSENscher Stufenblendenkondensator) verglichen werden. Die Emission des 
NERNST-Stift wird gegen eine in der Farbverteilung bekannte W-Lampe geeicht. Die 
photometr. Messungen beanspruchen eine Genauigkeit von 15% bei den roten Banden, 
von 3% bei den ultraviolettcn, wo auf den positiven Krater einer Homogen-Bogenlampe 
die Intensitatsmessung bezogen wurde. — Die Feinstruktur der Bandenkópfe wurde 
nicht aufgel.; die integrale Intensitat der Emission wurde fiir die Teilbanden bereehnet. 
Die Ergebnisse sind in Tabellen angegeben u. mit den Schatzungen von C a r i o - K a p l a n ,  
K n e s e r  u. R . S. S c h m id t  verglichen. (Z. Physik 7 6 . 527—34. 1932. Budapest, 
Physik. Inst. d. Techn. Hochscli.) B e u t l e r .

S. P. Mc Callum, L. Klatzow und J. E. Keyston, Kontinuierliches Spektrum 
des reinen Argons. Es werden einige Erscheinungen in der elektrodenlosen Entladung 
(Wellenlange 100 m, Rohrdurchmesser 1,7 cm) beschrieben, die nur im besonders 
reinen Ar auftreten (keine fremden Linien zwischen 2000—7000 A bei 1—150 mm 
Druck). Bei groBer Stromstarke bekommt man eine geschichtete, bei kleiner eine gleich- 
maBig leuchtende Entladung. Das boi kleinen Drucken starkę Linienspektrum ver- 
schwindet bei Druckerhóhung allmahlieh in einem Kontinuum, so daB bei 80—150 mm 
Druck in der gleichformigen Entladung auBer der starken Ar-Linie 6955 A nur noch ein 
von 6000 A (ziemlich scharfe Grenze) bis zur Grenze des Quarzultraviolett reichendes 
Kontinuum bleibt. In der geschichteten Entladung sind bei diesem Druck auch einige
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andero starkere Linien noch sichtbar. (Naturę, London 1 3 0 . 810—11. 26/11. 1932. 
Oxford, Electrieal Lab.) B o r is  R o s e n .

Tan Sandeman, Banden des Wassersloffmolekuls: die 2 p 3II-Banden des Wasser- 
sloffs. Es wird eino neue Anordnung der von R ic h a r d s o n  u .  D a v id s o n  (C. 1 9 3 2 .
I. 2290) entdeckten u. ais 3 d 3/7 — y  2 p 3TI u. 3 d 3 A — ->- 2 p 317 bezeichneten 
Hj-Banden yorgeschlagen. Alle starken Linien in dieser Gegend lassen sich ais Linien 
eines einzigen Systems 3 d 3zl — 2 p 3TI darstellen. Die Banden (0,0), (1,1), (2,2), (3,3) 
sind stark u. konnten analysiert werden. Andeutungen der (1,0)-, (2,1)-, (3,2)-, 
(4,3)-Banden sind vorhanden. Dic Banden sind nach Violett abschattiert, der Linien- 
verlauf ist regelmaBig. Die provisor. bcstimmten Konstanten sind: Fiir 2 p  3i7: B 0 =  
30,3; a =  1,5; w0 =  2465; co0 x  =  0,025; fiir 3 d 3A : B0 =  36,4; a =  3,0; a>0 =  2316; 
co0 x — 0,027. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 1 3 8 . 395—411. 1/11. 1932. Univ. of 
St. Andrews.) B o r is  R o s e n .

F. Duschinsky, Der Einflu/i von Zusammenslofien auf die Abklingzeit der Na- 
Resonanzstrahlung. Es wird nach einer verbesserten Fluorometermethode (vgl. Hup- 
f e ld ,  C. 1 9 2 9 . II. 135) yersucht, den Unterschied zwischen dem EinfluB verschiedener 
beigemisclitor Gase auf die Abklingzeit der Resonanzstrahlung festzustellen. Gemessen 
wurde die Abklingzeit der Na-Resonanzstrahlung beim Zusatz von ausloschendem N2 
u. von niehtausloschendem, die Linie nur verbreiterndem He. Ais Lichtąuelle diente 
eine wesentlich verbesserte Na-Lampe nach L o c h te -H o ltg re v e n  (fiir 440 V u. 
2,4 Amp.). Wie theoret. 7,u erwarten, bewirkt N2 eine starkę Herabsetzung der Lebens- 
dauer u. zwar beim Halbwertsdruck ungefahr auf die Halfte (von 9 ,9 l |’g auf 5,8^ J ’g 
10~9 sec). He bewirkt (bei 12 mm Druck) keine nachweisbare Anderung der Lebens- 
dauer. Fiir die Lebensdauer im reinen Na ergibt sich ais wahrscheinlichster Wert 
8>2i-i’2 ' 10-9 sec. In  Na zeigte sich von 170° aufwarts eine nur qualitativ festgestellte 
Verlfingerung der Abklingzeit, die auf „ Quantendiffusion“ (wiederholte Absorption u. 
Reemission) hindeutet. Die von P r ix g s h e im  u . JABŁOŃSKI (O. 1 9 3 2 . I. 3034) ent- 
deckte „D-Fluorescenz“ zeigt eine meBbare Abklingzeit, kann deshalb nicht ais Streu- 
ung gedeutet werden. Es wird ein Vers. beschrieben, die K ER R -Zellen im Fluorometer 
durch piezoelektr. gesteuerte Quarzplattchen zu ersetzen. Die Methode beseitigt die 
durch rasche Erwarmung des Nitrobenzols in den K ER R -Zellen bedingte Fehlerąuelle, 
ist aber wegen geringer Helligkeit nur fiir langere Abklingzeiten brauchbar. (Z. Physilc 
7 8 . 586—602. 18/10. 1932. Berlin, Univ. Phys. Inst.) B o r is  R osen.

Jonas Soderqvist, Das zweile Funkenspeictrum des Natriums, Na I II ,  im extremen 
Ultramolelt. Eine Funkenentladung wird zwischen Kohle oder Al-Elektroden, dereń 
untere in einer Bohrung metali. Na enthalt, erzeugt u. das entstehende Spektrum im 
Vakuumspektrographen unter streifender Inzidenz oder in hoheren Ordnungen gegen 
Fe-Linien aufgenommen. Die Klassifizierung wird durch Variation der Selbstindulttion 
durchgefiihrt. Ca. 25 Linien des Na++ zwischen 380 u. 188 A werden auf 0,001 A in 
einer Tabelle mit Intensitat, Wellenzahl u. Zuordnung angegeben; daraus werden 
18 Terme fixirt, die samtlich dem Dublettsystem angehoren u. mit den Grundtermen 
(2 s2 ) (2 p)5 "Pll„ 7 , kombinieren. Die Terme gehoren zu Serien mit 3P, 1D u. ł /S 
des Na+ ais Grenzen. Interkombinationen zum Quartettsystem des Na++ wurden 
nicht mit Sicherheit identifiziert. (Z. Physik 76 . 316—18. 7/6. 1932. Upsala, Physikal. 
Inst. d. Univ.) BEUTLER.

YOicIli Uchida, Kemschwingungs- und Rotationsstruktur des gelbrolen Emissions- 
bandenspektrums des Natriums. (Vgl. F re d r ic k s o x  u. W atsox , C. 1 9 2 8 . I. 159.) 
Die friihere Annahme (C. 1 9 3 2 . II. 1888) tiber den Ursprung der gelbroten Absorptions- 
banden des N2 wird durch Ausmessung eines mit groBcrer Dispersion (1,7 A/mm, 2. Ord- 
nung eines Plangitters) aufgenommenen Spektrums bestatigt. 80% der ausgemessenen 
Linien stimmen mit den nach dieser Annahme bereehneten gut iiberein. Die Resonanz- 
dubletts, aus denen das Spektrum bestekt, werden festgestellt. Die MeBresultate sind 
ausfiihrlich in zahlreichen Tabellen wiedergegeben. Die Konstanten sind: B0"  =
0,153 99 cm-1, a."  =  0,0007 cm-1, a2"  =  0,000 03 cm-1. (Japan. J. Physics 8 . 25—50. 
Sept. 1932. Kyoto, Univ., Phys. Lab.) . B o ris  R osen.

A. Jabłoński, Peter Pringsheim  und R. Rompe, tiber die durch Absorption in 
den Na2-Banden angeregte Banden• und Linienfluorescenz des Natriumdampfes. Eine 
Resonanzzelle mit Na-Dampf von 250—400° Sattigungsdruck, der He, Ar oder N2 
in Drucken von 0—20 mm zugesetzt wird, wird mit gefiltertem weiBen Licht oder 
Metalldampflampen mit Zn- (Linien 4811 u. 4722 A), Mg- (5167 u. 5183 A) oder Cd-
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(4800 u. 5086 A) Fiillung bestrahlt. Das Verh. der Fluorescenz in den blaugriinen u. 
roten Na2-Banden u. den (sekundar) emittierten D-Linien wird pliotometr. yerfolgt. 
Der EinfluB eines Magnetfeldes bis zu 80 Gauss Feldstarke auf die Bandenintensitat 
lag unter den Grenzen der Beobachtbarkeit. Die blauen u. roten Banden werden durch 
N„-Zusatz in gleieher Weise (ca. 5 mm auf die Halfte) geschwacht, die gleichzeitig 
auftretenden jD-Linien werden etwa doppelt so stark ausgelóscht (ca. 2 mm auf die 
Halfte). Bei monochromat. Anregung mit einer in die blaugriinen Banden fallenden 
Linie erscheinen bei 400° auch (neben den Banden) die jD-Linien in Emission; bei Zusatz 
von He, Ar oder N2 erscheinen sie schon bei tieferer Temp. (300°). Die Resonanzbanden 
werden dann geschwacht u. zwar um so starker, je lioher das Schwingungsniyeau des 
angeregten Zustands ist, das durch die primare Einstrahlung erreicht wird. Das an- 
geregte Mol. wird also durch StoB in ein n. u. ein angeregtes Na-Atom dissoziiert. Auf- 
fallenderweise findet keine tJberfuhrung hoch schwingender Na2-Moll. in benachbarte 
Schwingungsterme durch Stofie statt. (Z. Physik 77. 26—34. 19/7. 1932. Berlin, Physik. 
Inst. d. Univ.) B e u t l e r .

H. Hamada, Kontinuierliches Spektrum des Natriums. Die Intensitatsverteilung 
im kontinuierlichen Spektrum in der Umgebung der D-Linion des Na u. die relative 
Intensitat der Na-Bandensysteme bei yerschiedenen Anregungsbedingungen werden 
kurz beschrieben. Vf. yersucht yerschiedene Gebiete des Kontinuums bestimmten 
tlbergangen in dem beim StoB angeregter u. n. Atomen entstehenden QuasimoIekiil 
zuzuordnen. (Naturę, London 1 3 0 . 811—12. 26/11. 1932. Sendai, Japan, Phys. 
Inst.) B o r is  R o s e n .

R. Tomaschek, Struktur der Absorptionślinien in Kryslallen. In  den Phosphores- 
cenzspektren der seltenen Erden werden folgende Kombinationen festgestellt. In 
Pr: 3F— 3H, 1G—3//, (1S—3P); in Nd: 2J —V , =(?—V ; in Sm: *F—eH; in Er: -G— KJ, 
(2K —*J). Die Abschirmungszahl o2 =  33,0 ±  0,2 ist in Pr, Nd, Sm, Er gleich groB. 
Die tJbergange A J  =  A L  sind meistens die starksten, auch wenn A J  =  A L  =  + 2  ist. 
(Naturę, London 1 3 0 . 740. 12/11. 1932. Marburg/Lahn, Univ. Phys. Inst.) B o r is  Ro.

Adolf Henrici, Die Ultraviólettabsorption der Halogenderivate des Metlians. Die 
Absorptionsspektren zahlreicher Halogenderiw. des Methans (vgl. unten) werden mit 
Ho-Lampe ais Lichtąuelle in FluBspat- u. Quarzspektrographen mittlerer Dispersion 
iiber das Gebiet 1520—6000 A aufgenommcn; Vermessung gegen Hg-Linien. Die auf
tretenden kontinuierlichen Absorptionsspektren zeigen Verschiebung nach Rot: 1. mit 
zunehmender Zahl der Halogenatome im Mol. u. 2. mit Ubergang yon Cl -> Br ->- J- 
Verb. Im einzelnen sind die langwelligen Grenzen der Absorption u. dereń Maxima 
gelegen bei }. A fiir: CH3J :  Grenze 2952 A, Mas. 2590 A; CH2J 2: Grenze 3342 A, Mas. 
bei 1. 3000, 2. 1973, 3. 1868 A; CHJ3: Grenze (1590 A?), infolge zu geringen Dampf- 
drucks schlecht beobachtbar. CH3Br: Grenze 2415 A, Max. 1943 A; CH2Br2: Grenze 
2507, Max. 1689 A; CHBr3: Grenze 2863, Max. 1695 A; CBr4: Grenze 3500 A; CH3C1: 
Grenze 1995 A, Max. 1725 A (? ); CH2C12: Grenze 2090 A; CHC13: Grenze 2126 A; 
CC14: Grenze 2280 A; bei den letztgenannten Substanzen sind die Maxima nicht an- 
gebbar. Die Kontinua werden Dissoziationsprozessen zugeordnet, bei denen die Moll. 
in angeregte Halogenatome u. n. oder angeregte Reste mit betrachtlicher kinet. Energie 
auseinanderfliegen, so daB deswegen quantitative Aussagen iiber die Bindungsfestigkeit 
der Halogenatome nicht moglich sind. — D i s k r e t e  B a n d e n :  Im Mełhyljodid 
werden im Gebiet 1560—2063 A ca. 40 Banden nach in einer Tabelle (nebst v, Breite 
u. Intensitat) aufgefiihrt u. mit den Beobachtungen von H e e z b e r g  u .  S c h e ib e  ver- 
glichen. Die Einordnung erfolgt in ein System mit einem Grundterm u. 3 angeregten 
Elektronentermen bei 49720, 54590 u. 58870 cm-1, denen Schwingungen von ca. 280, 
480, 760 u. 1100 m- 1  iiberlagert sind; diese Schwingungszahlen verandern sich etwas 
mit dem Elektronenterm, sie sind aus RAMAN u .  Ultrarotspektren in (etwa) dieser 
GróBe auch fiir den Grundterm bekannt. — In  Metliylenjodid werden 5 Banden zwischen 
1706 u. 1786 A beobachtet, in Methylbromid: 5 zwischen 1691—1786 A, in Mełhylchlorid
2 bei 1567 u. 1593 A. — Die Diskussion fiihrt fiir CH3J  zu der Vermutung, daB das 
angeregte Mol. unsymm. zur G—J -Achse ist, da auch die Querschwingungen angeregt 
werden. Einige Banden, die auch H e r z b e r g  u .  S c h e ib e  beobachteten, miissen einer 
unbekannten Verunreinigung zugeschrieben werden. (Z. Physik 77. 35—51. 19/7. 1932. 
Góttingen, 2. Physik. Inst. d. Uniy.) B e u t l e r .

G. Florence, J. Enselme und M. Pozzi, Beitrag zum Studium der Anderungen 
der UltravioleUspektren in Abh.angigke.it vom ps von einigen Verbindungen mit hetero- 
cyclischen Sechsringen. Das Ultraviolettabsorptionsverm6gen -von_JDiathylmalonyl-



568 A j. A t o m s t r u k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1933. I .

hamstóff, Bulyldthylmalonylharnstoff u. Diallylmalonylharnstoff steigt sehr stark beim 
Obergang von saurem zu alkal. Medium, was durch Enolisation zu erkliiren ist. DaB 
dąs Ultraviolettabsorptionsvermogen von Phenyluthylinalonylliarnstoff beim Obergang 
von saurem zu alkal. Medium bedeutend schwacher zunimmt, diirfte mit dem elektro- 
positiven Phcnylkern zusammenhangen. Da Harnsdure schon im sauren Gebiet sehr 
stark absorbiert u. ilir Absorptionsvermogen beim Obergang zum alkal. Gebiet nur 
sehr wenig andert, diirfte sie schon in saurer Lsg. ais Enol vorliegen. Cycloglycylglycin 
verkleinert sein Absorptionsvcrmogen ein wenig beim Obergang zum alkal. Gebiet, 
was wahrscheinlich durch beginnende Hydrolyse bedingt ist. Die Unterss. wurden 
bei pn =  2,6 u. 9 ausgefuhrt. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 1 9 5 . 614—15. 10/10. 
1932.) .. L. E n g e l .

Stanisław Rafalowski, Ober die Feinstruktur der Linien der in Fliissigkeiten ge- 
streuten Linien. Ausfuhrliche Wiedergabe der C. 1931 . II. 3304 referierten Arbeit. 
(Acta physic. polon. 1. 117—22. 1932. Warschau.) D a d i e u .

S. Pieńkowski, tJber die Polarisation der Ramanlinien. I. CS.,. Der Polarisations- 
zustand der Ramanlinien 659 u. 802 cm- 1  des fl. CS2 wird studiert. Das erregende 
Hg-Licht durchsetzt nach Durchgang dui'ch eine Kalkspatplatte, in der es in 2 senkreeht 
zueinander polarisierte Biindel zerlegt wird, den Fl.-Trog. Das unter einem Winkel 
von 90° gestrcute Lieht fallt, nachdem es ein Wollastonprisma passiert bat, auf den 
Spalt des Spektrograplien. Durch Vergleich mit bekannten Intensitatsmarken werden 
die Intensitaten der erhaltenen 4 Spektren ermittelt. Die Freąuenz 659 cm- 1  wird
3-mal starker gestreut ais die Linie 802 cm-1. (Im Gegensatz zu B h a g a v a n t a m  
(C. 1 9 3 0 . II. 2230), der ein Vcrhaltnis 1: 5 bzw. 1: 10 angibt.) Die beiden Linien haben 
den gleichen Depolarisationsfaktor, namlich 0,28. Das stimmt mit dem Ergebnis 
B h a g a v a n t a m s  fur die Streuung nicht polarisierten Lichtes uberein. Vf. sieht darin 
eine Bestatigung fur die lineare Struktur des CS2-Mol. Alle Ramanlinien zeigen inner- 
lialb des in der Riehtung des elektr. Vektors gestreuten Lichtes gleiches Verh. Ihre 
Intensitat ist ca. um 30°/o groBer ais die der senkreeht zum elektr. Vektor gestreuten 
Linien. (Acta physic. polon. 1. 87—91. 1932. Warschau, Univ., Physik. Inst.) D a d i e u .

Yves Rocard, Ober die Theorie der kritischen Opalescenz. Nach der Theorie der
D.-Schwankungen muBte bei der krit. Temp. die Intensitat der Opalescenz unendlich 
sein; experimentell ist sie es nicht. Vf. glaubt, dafi die bisherigen Theorien darin fehl- 
gehen, daB sie auf Zustande, die weit vom Gleiehgewicht entfernt sind, Beziehungen 
anwenden, dio nur bei einem Korper im Gleichgewiehtszustand Giiltigkeit haben. 
Vf. entwickelt in grofien Ziigen eine Theorie, nach der die Intensitat der Opalescenz 
endlich ist u. mit 1/7.4 variiert. (C. R . hebd. Seances Acad. Sci. 1 9 5 . 771—73. 7/11. 
1932.) L o r e n z .

H. Lowery, H. C. Poole und C. Isherwood, Die Refraktion des gasformigen 
Acetaldehyds und Atliylacelals. Mittels JA M IN -In terferom eter wird die Refraktion 
v o n  gasfórmigem CH3CHO fur Lieht der Wellenlangen zwischen 4358 u. 6708 A be- 
stimmt. Die Refraktion bei /. =  5461 A bezogen auf die Anzahl von Moll., die 1 ccm H2 
unter Normalbedingungen enthalt, ergibt sieh zu (/.i — l)d-107 =  78 79; die Dispersion 
zu (/i— l)(i =  7,4653 • 1027/(9779,3 -1027— v% wobei v die Sehwingungszahl ist. — Fiir 
gasfórmiges Athylacetat ergibt sich (/.i — 1)-10° unter Normalbedingungen zu: 140S 
bei 5461 A u. 1399 fiir die D-Li nie. (Philos. Mag. J . Sci. [7] 14 . 743—45. Nov. 1932. 
Manchester, Coli. of Teehnology. Dept. of Pure and Applied Chem.) L o r e n z .

J. W. Beams, Eleklrische und magnetisclie Doppelbrechung. Zusammenfassender 
Bericht: 1. Elektroopt. I iE R R -E ffek t; MeBmethode fur die Konstantę B ; Theorie 
klass. u. wellenmechan.; Ergebnisse an Gasen u. an Fil., Temp.-Abhangigkeit, Funktion 
von Wellenliinge u. von Absorptionsbanden; Relasationszeit; Anwendung des Effekts; 
Besonderlieiten in gemischten Fil., Kolloiden usw. — 2. COTTON-MOUTON-Effekt 
(magnet. Doppelbrechung im Lichte senkreeht zur magnet. Feldrichtung): experimen- 
telle Methoden, Yeriinderung der Konstanten C mit der Temp. u. Wellenlango; Theorien 
von B o r n  u .  L a n g e v in  u. von R a MAN u .  K r is h n a n  fur dichte Fil.; magnet. Doppel- 
breehung in Gasen (Magnetorotation in der Nahe von Absorptionslinien (V o ig t ), 
negativer Befund in paramagnet. Gasen), in Suspensionen, Kolloiden, krystallin. Fil., 
amorpken Korpern u. Krystallen. Ausfuhrliche Angabe von Literatur. (Rev. mod. 
Physics 4. 133—72. 1932. Univ. of Virginia.) B k u t l e r .

E. Buch Andersen und R. W. Asmussen, Der Faradayeffekt von einigen ein- 
einwertigen Elektrolyłen in waPrigen Lósungen. I. Vff. messen die Magnetorotation 
Ton wss. Lsgg. von KF, HCl, LiCl, NaCl, KOI, MCI, CsCl, NHtCl, HBr, LiBr, NaBr,
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KBr, RbBr, NHtBr, NaJ, K J, N H VJ, NaOH, KOIi, NHtOH, NaCl03, NaBr03 u. 
LiJOa bei 0° mit Licht vou 54-6 m/t Wellenlange. Da von L iJ  keine farblosen Lsgg. 
erhalten werden konnten, wurde es mit Licht'von der Wellenlange 578 m/t gemessen. 
A is Ergebnis wird die  VERDETsche Konstantę V u. die Molekularrotation M  bezogen 
auf die von W. ais Einheit angegeben. B ei der Berechnung von M  ist vorausgesetzt, 
daB die Molekule des Lósungsm. u. der gel. S u b s tan z  u n ab h an g ig  voneinander auf 
das Magnetfeld reagieren. Wie aus den Ergebnissen heryorgeht, ist diese Voraus- 
setzung nicht genau erfiillt u. diirfte erst fiir sehr verd. Lsgg. exakt gelten. Unter der 
Annahme, daB M  fiir H+ 0 ist, die nur dann streng richtig ware, wenn H+ in Lsg. aus 
einem unhydratisierten Proton bestiinde, ist die Berechnung von M  fur einzelne Ionen 
moglich. Vff. erhalten folgendc Werte: H+ 0,00, Li+ 0,11, Na+ 0,13, K+ 0,60, Rb+
1,45, Cs+ 2,08, NH4+ 1,00, F~ 0,39, Cl- 4,43, B i -  8,97, J~ 19,04, OH- 2,15, C103~ 1,76, 
B r03-  4,77 u. J 0 3~ 10,12. Der Gang dieser Werte ist ganz analog dem der Io n e n v o ll. 
u. Ionenrefraktionen. Bemerkenswert ist, daB M  von W. ungefahr die Halfte der Summę 
des M  von H+ u. des M  von OH-  ist, wahrend M  von NH3-Lsgg. gleieh der Summę 
der M  von NH.,+ u. OH-  ist. (J. physic. Chem. 36 . 2819—26. Nov. 1932. Kopenliagen, 
Royal Technical Coli., Chem. Lab. A.) L. E n g e l .

E. Buch Andersen und R. W. Asmussen, Der Faradayeffekt von Eleklrolylen in 
waflrigen Ldsungen. II. (I. vgl. vorst. Ref.) TJm die Anderung der Magnetorotation 
durch Hinzukommen von einem O oder S oder durch Austauscli von O durch S in 
einem Molekuł zu verfolgen, messen Vff. die Magnetorotation von wss. Lsgg. von H.,0.,, 
H2S, K 2S, KCN, KOGN, KSGN, NH,SON, CO(NH„)2, GS{NTL)„, SOGU, SO„Cl2, 
IllSOĄ, (NHi )2SO,i, (NH,)2S20 8, Na2SOs, Na2S203, K 2S203, (N fQ 2S203,' Na2S20„ 
K„S30 c, K 2S.fiCl, K„Sb0 6, K 2C03 u. KHC03 bei 0° mit Licht von der Wellenlange 546 m/t. 
Die Magnetorotation von Dithionsaure fiigt sich in die Iieihe der Magnetorotationen 
der Polythionsauren ein, obwolil mehrfach Unstimmigkeit der Eigg. von Dithionsaure 
u. den Polythionsauren angegeben worden sind. (J . physic. Chem. 3 6 . 2827—31. Nov. 
1932. Kopenliagen, Royal Technical Coli., Chem. Lab. A.) L. E n g e l .

A. L. Marshall, Die pholocheviische Bildung von Wassersloffsuperozyd. Bei der 
durch Hg sensibilisierten Bldg. von H20 2 bei Einstrahlung der Wellenlange 2536 A 
fand Vf. (C. 1 9 2 8 . I. 1147) die Quantenausbeute 6, wahrend FRANKENBURGER, 
K l i n k h a r d t  (C. 1 9 3 2 . II. 22) die Ausbeute 1,2 Molekeln H 20 2 u. 1,5—2,5 Molekeln 
H20 pro Quant finden. Vf. benutzte seinerzeit ein Quarzfilter mit Cl2 u. Br2, dessen 
Durclilassigkeit fiir 2536 A zu 80% vom Hersteller angegeben wurde. Bei erneuter 
Messung der Durchlassigkeit dieses Pilters fiir die Wellenlangen 2475—5770 A findet
F. Benford fiir 2536 A eine Durchlassigkeit von 31%, woraus sich die Quanten- 
ausbeute 2,5 ergibt, die mit der von P r a n k e n b u r g e r , K l in k h a r d t  besser iiberein- 
stimmt. Eine Diskrepanz z^isehen den Ergebnissen des Vf. u. denen von FRANKEN
BURGER, KLINKHARDT bestelit noch hinsichtlich der Rk.-Prodd., da Vf. findet, daB 
sich mindestens 75°/0 H20 2 bilden, wahrend F r a n k e n b u r g e r , K l in k h a r d t  mehr W. 
ais II20 2 finden. (J. Amer. chem. Soc. 54 . 4460—61. Nov. 1932. Schenectady, N. Y., 
Res. Lab. General Electric Company.) R o m a n .

John Mc Morris und Roscoe G. Dickinson, Eine photochemische lieaktion 
zwischen Zinlcoxyd und Sauerstoff. Bei Bestrahlung von ZnO, das aus Zn(N03)2 dar- 
gestellt ist, wird in Ggw. von Luft bei Bestrahlung mit gefiltertem Quecksilberlicht 
die Bldg. eines osydierenden Gases beobachtet, das von friiheren Autoren fiir 0 3 oder 
H20 2 gehalten wurde. Demgegcnuber stellen Vff. fest, aaB das in kleinen Mengen bei 
Bestrahlung mit langwelligem Ultraviolett gebildete Oxydationsmittel Stickstoff- 
dioxyd ist, indem er das Gas durch KJ-Starkelsg., neutrale KJ-Lsg. mit Kresolrot, 
Fluoresceinlsg., FeCl3-Lsg. mit K3[Fe(CN)6], Sulfanilsaurelsg. mit a-Naphthylamin ais 
Reagenzien leitet. Bei Bestrahlung mit sichtbarem Licht wird kein N 02 gebildet. 
(J. Amer. chem. Soc. 54. 4248—52. Nov. 1932. Pasadena, Californien, Gates Chem. Lab., 
California Inst. of Technology.) _ R o m a n .

Hans Klumb, Uber eine Móglichkeit zur Bindung des Quecksilberdampfes und 
anderer scluidlicher Dtimpfe in Luft auf photochemischem 1 Vege. Bei einer Unters. der 
Absorption der Linien 2537 u. 4047 in Hg in Ggw. von Fremdgasen (1ST2, H20, CO, 
Edelgase) wurde eine Unterdriickung der Absorption beobachtet, wenn die Fremdgase 
Spuren von 0 2, Cl2, Br2 oder (CN)2 enthielten. Die Erscheinung ist durch Verb.-Bldg. 
der Verunreinigungen mit dem angeregten Hg zu deuten. Bei langeren Yers.-Dauem 
scheiden sich Rk.-Prodd. ais Nd. an den GefaBwanden ab. Die Beobachtung schernt 
die Móglichkeit zu bieten, Hg-Dampf u. evtl. andere schadliche Gase in gefahrdeten
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Raumen durch geeignete Bestrahlung in Ggw. eines reaktionsfahigen Gases in weniger 
gefahrlichc u. leicht entfernbare Verbb. zu iiberfuhren. (Z. techn. Physik 1 3 . 496. 
1932. Freiburg i. Br.) L e s z y n s k i .

Takeo Kondo, tjber den photoanisotropen Effekt (Weigerteffekl) an Farbstoffen. I. 
Bei etwa 450 von 1700 untersuchten Farbstoffen (Tabellen im Original) in Gelatine- u. 
K o llo d iu m sc h ich ten  gelang der Nachweis des W EIG ER T-Effektes. Bei der Mehrzahl 
der Farbstoffe ist der Effekt unabliangig von der Art der Schicht. Im Gegensatz zu 
den Photochloriden, die den Effekt nioht nur in der trockenen Schicht, sondern auch 
im Gel-Zustand zeigen, ist der Effekt bei den Farbstoffen besonders empfindlich gegen 
Feuchtigkeit. Die Effckte sind kleiner ais bei den Photochloriden u. yerschwinden 
nach einigen Tagen vollstandig. Der Effekt bei den Farbstoffen ist reversibel. Nach 
einer Bestrahlung mit einer bestimmten Polarisationsrichtung kann der Effekt durch 
eine weitere Bestrahlung mit der um 90° gedrehten Polarisationsrichtung allmahlich 
wieder zum Verschwinden gebracht werden. Der Energiebetrag, der den Effekt ver- 
nichtet, ist dabei viel kleiner ais der, der den gleiehen Effekt hervorruft. Bei in Gelatine 
ausbleichenden Farbstoffen tritt der Effekt in der gleiehen Schicht auf, wahrend in 
Kollodium, wo kein Ausbleichen stattfindet, nur in einzelnen Fallen ein zweifelhafter 
Dichroismus zu beobachten ist. Bei den ausbleichenden Farbstoffen wurde keinerlei 
Beziehung zum Absorptionsspektrum festgestellt. Dagegen ergaben sich fiir die Farb
stoffe, bei denen der W E IG E R T -E ffek t ohne meBbare Ausbleichung erfolgt, die folgenden 
GesetzmaBigkeiten: Farbstoffe mit einem Absorptionsmasimum im langwelligen
Gebiet (700—540 m/n) zeigen keinen Effekt, wahrend solche mit einem Maximum im 
Gebiet 520—500 m/t den Effekt meist zeigen. Viele Farbstoffe, die von griin bis violett 
absorbieren, zeigen den Effekt u. einige von diesen zeigen auBer dem Dichroismus 
starkę Doppelbrechung. (Z. wiss. Photogr., Photophysik Photochem. 3 1 . 153—67. 
Okt. 1932. Leipzig.) L e s z y n s k i .

Takeo Kondo, Ober den photoanisotropen Effekt (Weigerteffekt) an Farbstoffen. II. 
(I. vgl. vorst. Ref.) Quantitative Untcrs. des Dicln-oismus von Benzopurpurin in 
Kollodium, von Iłhodidinuiolett in Gelatine, von den Sensibilisatoren Orthochrom u. 
Pinacyanol in Kollodium u. Gelatine sowie von dem aufier dem dichroit. Effekt auch 
starkę Doppelbrechung zeigenden Metanilgelb in Gelatine. Mit abnehmender Wellen
lange der Erregung verschieben sich die Masimalstellen des Dichroismus (u. der Doppel
brechung) nach kurzeren Wellenlangen, doch tritt keine vollstandige Farbenanpassung 
ein. Die Wellenlange, die den starksten Effekt gibt, ist bei Metanilgelb u. bei Benzo
purpurin groBcr ais die Wellenlange der masimalen Absorption u. verschiebt sich mit 
steigender Konz. nach groBeren Werten; bei den anderen Systemen ist der EinfluB 
der Wellenlange umgekehrt. Bzgl. weiterer Einzelheiten, insbesondere tiber die Spek- 
tralkuryen der Effekte, die Abhangigkeit von der Wellenlange der Erregung u. von 
der Konz. vgl. Original. (Z. wiss. Photogr., Photophysik Photochem. 31 . 185—99. 
Dez. 1932. Leipzig.) L e s z y n s k i .

G. Schweikert, Berechnung der langwelligen Orenze des lichtelektrischen Effektes 
ans dem Atomvolumen der Elemente. Mit Hilfe einer frtiher (vgl. C. 1 9 3 2 . II. 2144) 
auf klass. Wege abgeleiteten Beziehung fur das P l a n c k  sche Wirkungsąuantum werden 
Gleiehungen fiir die Grenzwellenlange X0 des lichtelektr. Effektes u. fiir die Abtrennungs- 
spannung E a abgeleitet. Dio Grenzwellenlange ergibt sich ais direkt, die Abtrennungs- 
arbeit ais umgekehrt proportional der 2/3-Potenz des Atomvolumens. Die hiemach 
berechneten Werto ż0 u. E t) werden fur dio meisten Elemente tabellar. mit den go- 
messenen GroBen (Literatum’erte) verglichen; die tJbereinstimmung ist befriedigend. 
Femer werden Uberlegungen iiber den yermutlichen Mechanismus der lichtelektr. 
Elektronenauslósung angestellt. Den BeschluB bilden Betrachtungen iiber den Ver- 
lauf der Abtrennungsspannungen im period. System. (Z. Physik 79 . 248—53. 14/11. 
1932. Charlottenburg.) E t z e o d t .

Charles H. Bartiett, Vergleichende Charakteristik von Kupferoxydul- wid von 
Pliotronmzellen. (Rev. sci. Instruments 3. 543— 52. Okt. 1932. Newark [N . J . ] ,  Weston 
Eleetrical Instr. Corporat.) S k a l i k s .

Franz Ollendorif, Ober Tragheitserscheinungen in gasgefullten Photozellen. Zur 
Unters. der in gasgefullten Photozellen auftretenden Tragheitserscheinungen, die den 
durch StoBionisation ausgelósten sekundiiren Tragem zuzuschreiben sind, wird bei 
der raum-zeitlichen Entw. des Tragerstromes der 1’ow N SEN D sche Entladungsmecha- 
nisruus zugrunde geleg t. Der wahre Strom in der Zelle se tz t  sich zusammen aus dem 
q u a s is ta tio n iire n  I\onvektionsstrom u. dem MAXW ELLschen Yerschiebungsstrom.
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Diese Strome zeigen nach der Theorie bei intermittierender Belichtung einen wellen- 
fórmigen Verlauf mit der Freąuenz, was ais Resonanz zwisehen Periodendauer u. Bc- 
lichtungsfreąuenz gedeutet werden kann. Der Verlauf des Stromes bei plótzlicher 
Belichtung wird durch eine Reilienentwicklung wiedergegeben. Vorliiufigo Verss. be- 
stiltigen die theoret. Voraussagen. (Z. techn. Physik 13. 606—11. Dez. 1932. Berlin, 
Elektrotechn. Labor. d. T . H .)  E t z r o d t .

A2. E lektrochem ie. Thertnochem ie.
P. E. Shaw und E. W. L. Leavey, Triboelektrizitat und Reibung. VII. Quantilative 

Resultate fur Metalle und andere fesle Elemente gerieben mit Quarz. (VI. vgl. Proc. Roy 
Soe., London. Ser. A. 128 [1930], 480.) Vff. bestimmen das triboelektr. Potenłial 
folgender Elemente gegen Quarzglas u. finden folgende Werte in Volt: Au  +17, Pt +15, 
Ag +14, Cd +10, Cu +9,3, Bi +8,5, N i  +7,8, Pb + 7 , Fe +4,8, Cr +3,3 Co +1,4, 
Tl +  0,6, Al —0,1, Sb—0,6, Zn  —2, Sn—7,3 u. Se —7,7. Obwohl das einzelne Potential 
von der Vers.-Anordnung weitgehend abhangig ist, ist die Differenz dieser Potentiale 
nur dem VoLTA-Effekt zuzuschreiben. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 138. 502 
bis 514. 1/12. 1932. Nottingham, Univ. Coli.) L. E n g e l .

Gosta Akerlóf, Die Dielektrizitatskonstanten der Mi-schungen einiger organischer 
Fliissigkeiten mit Wasser bei yerschiedenen Temperatureti. Mit einer Resonanzapparatur 
wird bei 150 m Wellenlange u. Tempp. in einem Bereich von 0—100° dio DE. bcstimmt 
an Gemischen yon W. mit Methylalkohol, A., Propylałkohol, Isopropylalkohol, tert. 
Butylalkohol, Glykol, Glycerin u. Aceton, ferner (weniger eingehend) mit Mannit u. 
Rohrzucker (Zahlen u. Kurven vgl. im Original). Die Temp.-Abhangigkeit der DE. 
laBt sich in allen Fiillen ausgezeichnet durch den Ausdruck D =  a c~b T darstellen, 
wo a u. b numer. Konstanten sind, die sich naturlich mit dem Mischungsyerhaltnis 
der Komponenten andern. (J. Amor. chem. Soc. 54. 4125—39. Nov. 1932. Sterling 
Chemistry Lab. of Yale Univ. New Haven, Connecticut.) B e r g m a n n .

J. W. Beams und John W. Flowers, Die Auslósung von elektrischen Enłladungen 
in effektiv imenfreien Gasen. Es werden die Faktoren untersueht, welcho fiir den Be- 
ginn der von S t r e e t  u . B e a m s  (C. 1931. II. 2126) beschriebenen Entladungen maR- 
gebend sind. — In  sorgfiiltig getrockneten u. gefilterten Gasen (Luft, H2, N 2 u. He) 
yon Atmospharcndruck kónnen zwisehen kugelfórmigen Messingelelctroden Spannungen 
von 5 x 105 Volt pro cm angelegt werden, ohne daB in der Zeit von 10-6 Sek. ein Durch- 
bruch erfolgt. Durch Hilfsfelder wurden die Gase moglichst frei von Ionen gchalten. 
Wenn aber ultrayiolettes Licht auf die Kathode fallt, bewirkt schon ein Fcld von 
4 x 104 Volt/cm in weniger ais 107 Sek. eine Entladung. Die masimale Feldstarke 
hiingt von der Beschaffenheit der Oberflache der Elektroden ab u. ist ungefahr yon 
derselbcn GróBenordnung wie die Feldstarke, die im Vakuum einen Durchbruch hervor- 
ruft. Verss. mit Stahlspitze u. -platte ais Elektroden zeigten, daB der Durchschlag 
bei einer um eine GróBenordnung geringeren Spannung erfolgt, wenn die Spitze zur 
Kathode gemacht wird, ais wenn sie Anodę ist. (Physic. Rev. [2] 41. 394. 1/8. 1932. 
Univ. of Virginia.) S k a l i k s .

Yoshio Satoh, Mesmngen des Raumpotentials und der Dichle der Raumladung 
in Oleichstrom-Coronaentl-adungen. Mit einem ebenen, draht- oder kugelfórmigen Kol- 
lektor in einer Gleichstromcorona wird die Strom-Spannungscharakteristik gerad- 
linig, wenn das Feld des Kollektors geniigend hoch ist, um die Ionen anzuziehen. Die 
Neigung der Geraden ist ein MaB der Raumladungsdichte, wahrend der Schnittpunkt 
der Geraden mit der Spannungsacb.se das Raumladungspotential angibt. (Mem. 
Ryojun Coli. Engng. 5. 205—26. 1932.) L o r e n z .

A. A. GerSun, Berećhnung des Volumleuchtens. Das Energiestrahlungsfeld eines 
gleichmiiBig leuchtenden Vol. wird berechnet, wobei die Absorption der eigenen Strahlung 
in Betracht gezogen wird. In Ermangelung einer gut ausgebildeten energet. Termino
logie wird die photometr. Terminologie benutzt u. auf strahlende Voll. in Form einer 
ebenen Scliicht, einer Kugel u. eines Zylinders angewandt. (Physik. Z. Sowjetunion 2.
149—85. 1932. Leningrad, Opt. Inst.) '  Sk a l ik s .

Henry J. Miller, Studie der Gettenoirkung von Plwsphor. Vf. untersueht die Ver- 
besserung des Vakuums beim Gebrauch von Gliihlampen mit u. ohne P ais Getter u. 
kommt zu dem Ergebnis, daB die beobachtete Vakuumverbcsserung eine Ketten-Rk. 
ist. (Physic. Rev. [2] 41. 394. 1/8. 1932. Emporium, Pa.) L. E n g e l .

A. H. Wilson, Eine Bemerkung zur Theorie der Gleichrichlung. Die Theorie der 
Halbleiter des Vfs. (vgl. C. 1932-1. 3391) gibt zusammen mit der urspriinglichen Theorie



572 A j. E l e k t r o c h e m ie . T h e e m o c h e m ie . 1933. I.

von SCHOTTKY cition groBcn Teil der an Krystalldetektoren auftrotenden Erscheinungen 
befriedigend wieder. Insbesondere wird die Abliangigkeit des Stromes von Spannung 
u. Temp. riehtig dargestellt. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 1 3 6 . 487—98. 1932. 
Cambridge, Emmanuel College.) S k a l i k s .

D. N. N asie do W und L. M. Nemenow, Untersuckung von festen Oleichrichtern im 
H ochspa nnungsgeb i et. Eiir ein System aus einer Cu-Platte mit einer auf ihr auf- 
getragenen Cu20-Schicht u. einer oberen Elektrode aus Tusche wurde die Abhangigkeit 
der Stroinstiirke von der Spannung (bis zu 260 Volt) untersuclit. Warmeeffekte wurden 
durch Anwendung sehr kurz dauernder Strome (1,92-10-1 bis 9,5-10““ Sc-k.) ver- 
mindert. Fiir langer dauernde Strome (bis zu 4,8 -10~3 Sek.) schienen die Mcssungs- 
ergebnisse die Theorie von VAN G e e l  (C. 1 9 3 1 . II. 967) zu bestatigen, es liefi sieli aber 
zeigen, daB diese Erscheinungen auf Warmewrkgg. des Stromes zuriickzufiihren sind. 
Verss. bei der Temp. —45° u. mit 9,5-10-5 Sek. dauernden Strómcn waren frei von 
solchen Warmeeffekten; die in dieser Weise erhaltenen Resultate widersprechen der 
Tbeorie der „kalten Elektronenemission“ (v a k  G e e l ) u .  bestatigen die J o f f e - 
FltEN K ELsehe Theorie. Der Gleichriclitungskoeff. wilehst stetig mit der Spannung. 
(Physik. Z. Sowjetunion 2. 128—45. 1932. Leningrad, Physikal.-Techn. Inst.) S k a l .

Y. Fujioka, Zur Dispersionslheorie im mełallischen Leiler. Vf. wendet die 
BLOCHsche Theorie (C. 1 9 2 9 . I. 1303) der Elektronen in Metallen auf Wechselfelder 
an. Unter Vernaehlassigung der Wechselwrkg. mit den Gitterschwingungen, die einen 
Dampfungseffekt darstellen, erhiilt man fiir hohe Freąuenzen die K b a m e b s -H e i s e n - 
BERGsche Dispersionsformel u. fiir niedere Freąuenzen eine Beziehung, die der T h OM- 
SONschen Streuformel fiir freie Elektronen ahnlich ist. Berechnung des erwahnten 
Diimpfungseffektes gibt grofienordnungsmiiBige Ubereinstimmung mit dem Experiment. 
(Z. Physik 76 . 537—58. 20/6. 1932. Leipzig, Univ., Inst. f. theoret. Physik.) L. E n g e l .

H. Schwarz, Das Verschwinden des elektrischen Widerslandes in der Nćihe. des 
absoluten Nullpunktes. Die letzten Forschungsergebnisse iiber Supraleitfahigkeit. (Um- 
sehau Wiss. Techn. 3 6 . 987—88. 10/12. 1932.) LESZYNSKI.

Lars Onsager und Raymond M. Fuoss, Irrerersible Prozesse in Elektrolyten. 
Diffusion, Leitfahigkeit und Yiscositut in beliebigen Gemischen slarker Elekirolyte. Vff. 
leiten Formeln von der Form F(c) =  F(o) — a ]/c ab, mit denen die Leitfahigkeit, die 
Diffusion u. die Yiscositat- von Lsgg., welche eine beliebig groBe Zahl von Ionen ent- 
halten, berechnet werden kann. In diesen Formeln wird also die Leitfahigkeit bzw. 
die Diffusionen u. Viseositat F(ć) ais Funktion der Kon z. c dargestellt. .F(o) u. a sind 
Konstanten. Die Gleiehungen stellen eine Naherung der allgemeineren Form 

F[c) = F ( o ) +  a y c  +  /3c log c - ł - y c - f  
dar. Schon die Berucksichtigung des dritten Gliedes wurde die mathemat. Behand- 
lung auBerordentlieh erschweren. Berechnungen dieser Art, soweit sie bis jetzt durch- 
gefulirt worden sind, erstreckten sich nur auf Systeme, welche zwei Ionenarten ent- 
halten. Die Berechnungen der Vff. stellen also eine Erweiterung der bisherigen Be- 
trachtungen dar, es gilt aber auch liier die Bedingung, daB die Gesamtionenkonz. ge- 
ring sein muB. B e n n e w i t z , W a g n e e  u. K u c h l e r  (C. 1 9 3 0 . I. 18) veróffentliehten 
Berechnungen, geltend fiir binare Elektrolyte, denen,ein drittes łon in geringer Menge 
zugesetzt ist u. B b a y  u . H u n t  (C. 1 9 1 1 . II. 837) haben ais erste Leitfahigkeitsmes- 
sungen in Systemen von dem Typus W.-NaCl-HCl durchgefuhrt u. haben gezeigt, daB 
die Leitfahigkeit fiir eine gegebene Gesamtionenkonz. sich nicht additiv aus den Leit- 
fahigkeiten der einzelnen Ionen ergibt. Im W.-NaCl-HCl- System ist die Geschwindig- 
keit der H+-Ioncn yerringert, die des K+-Ions ist beschleunigt u. Cl'-Ionen haben im 
wesentlichen ihre gewohnliehe Geschwindigkeit. Die Ausfiihrungen der Vff. gestatten 
nun die theoret. Bereehnung solchcr Systeme. — Es werden zunachst fundamentale 
Gleiehungen fiir die Ionenatmosphiiren abgeleitet u. sodann auf die speziellen Pro- 
bleme, Viscositat, Leitfahigkeit u . Diffusion angewendet. Die fundamentalen Glei- 
ch u n g en  fiir die Ionenatmosphiiren fiihren zu Systemen von D ifferen tia lg le ich u n g en , 
welche mit Metrisalgebra weiter behandelt werden. 1. Es wird der elektrostat. Bei- 
trag zur Viseositat fiir den allgemeinen Fali explizit berechnet u . an einigen speziellen 
Fallen im Detail diskutiert. 2. Fiir die Leitfahigkeit der untersuchten Gemische 
wurden die allgemeinen Grenzgesetze abgeleitet; das KoHLRAUSCHsche Gesetz der 
unabhangigen Wanderung der Ionen kann auf die allgemeinen Gemische nicht an
gewendet werden. Die Leitfahigkeit ist auch nicht additiv. Es werden fiir wss. Lsgg. von 
18°, welche 0,02 Mol. HC1 u. 0,08 Mol. KC1 enthalten, experimcntelle Daten u . die Werte,
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die mit Hilfe der von den Vff. abgeleiteten Formeln berechnet wurden, yerglichen. 
Die analogen Bereehnungen werden fiir Systeme enthaltend KC1 +  HCI, B ad , +  HC1 
u. N aCl-f HCI durohgefiihrt. 3. Es werden die allgemeinen Diffusionsgesetze mit be- 
sonderer Bezugnahme auf Elektrolyte abgeleitet u. die Einfliisse der COULOMB-Krafte 
fiir einfaehe Elektrolyte u. Elektrolytgemiaehe berechnet. Mit experimentellen 
Daten werden die theoret. Werte fiir Systeme, welche einen binaren Elektrolyt ent- 
halten, verglichen. Es handelt sich hier am wss. Lsgg. von NaCl, KC1 bzw. K N 03 
iiber das Konz.-Gebiet 0,05 n. bis zur Sattigung. SchUeBlich werden die Dissipations- 
funktionen fiir einfaehe u. allgemeine Elektrolyte abgeleitet. (J. physie. Chem. 36. 
2689—778. Nov. 1932. Providence, R. I., Chem. Lab. of Brown tJniv.) JtrzA.

Ewald Plake, Ve.rdunnungswarmen von Losungen starker Elektrolyte und die Asso- 
ziatimshypothese von Nemst. Die Arbeit bildet eine Fortsetzung der Unterss. yon 
N e rn s t  u . O rthm ann  u . yon N aude (C. 1928. II. 1748 u. 1749). Ebenso sind die 
Ergebnisse von E. L ange (C. 1932. II. 498 u. friihere) beriicksichtigt. Es wird unter- 
sucht, ob aus Messungen an zwei-zwei-, zwei-ein- u. ein-zweiwertigen Salzen ebenso wie 
bei ein-einwertigen Salzen auf wahre Assoziation geschlossen werden kann. Die bei 
einem Teil der ein-einwertigen Salze merkliche Assoziation im Sinne der N e rn s t-  
schen Auffassung wird ais die ąualitatiy u. quantitatiy beste Erklarung fiir das Auf- 
treten negativer Verdiinnungswarmen (abgekiirzt Verd.W.) angesehen. Zu beriick- 
siehtigen sei aueh bei der Verdiinnung die Hydratationswarme, die durch die An- 
lagerung von W.-Molekiilen in einer chem. Bindung entsteht. Die Messungen wurden 
mit dem friiher beschriebenen Differentialealorimeter durohgefiihrt. Von zwei-zwei- 
wertigen Salzen wurden gemessen: CdS04, CuS04, MgSO.„ MnSO,„ NiSO., u. ZnSO.,. 
Die Verd.W. sind im Konz.-Bereich von 0,01—0,25 Mol./l fiir 50- u. 25-fache Ver- 
diinnung bei annahernd 20° bestimmt, ferner bei 10 u. 0° die Konzz. 0,025 u. 0,1 Mol./l 
zur Best. der Temp.-Abhangigkeit. Theorie u. Esperiment werden zunaehst mittels 
des Grenzgesetzes von D eb y e -H u ck e l-B je rru m  (a =  0) (a =  Ionendurchmesser) 
yerglichen. Die gemessenen Isothermen bei ~20° zeigen erhebliche Abweichungen, 
so daB die Formel der erweiterten Theorie der Verd.-W yon E. L ange (C. 
1930. II. 2367) herangezogen wird, wobei die Funktionswerte yon G ro n w a ll, 
L a M er u . S a n d v e d  (C. 1928. II. 1305) benutzt werden. Messung u. Rechnung 
zeigen gute Ubereinstimmung. Die mittleren Ionendurchmesser der Salze werden zu 
~ 3  A bis 4 A ermittelt. Die Abstufung der a-Werte nach der Verd.W. ist fiir eine 
Konz. yon 0,025 Mol./l: Cd, Cu, Mn, Zn, Mg, Ni, wobei Ni den gróBten Wert hat. Zum 
Vergleick mit den Messungen der Verd.W. wird die scheinbare Assoziation I-a heran
gezogen, die sich aus Messungen des Aquivalentleitvcrmógens, der F.-Erniedrigung u. 
Kp.-Erhóhung berechnen liiBt. Es zeigt sich Ubereinstimmung mit dem Aquivalent- 
leityermogen, teilweise mit der F.-Erniedrigung. Die Kp.-erhóhung zeigt ab- 
weichendes Verh. Die Temp.-Abhangigkeit ist sehr groB. Es werden die Griinde an- 
gefiihrt, die dazu berechtigen, die zwei-zweiwertigen Salze unterhalb einer Konz. yon
0,25 Mol./l bei einer Temp. von 20° ais prakt. yollig dissoziiert anzusehen. Von zwei- 
einwertigen Salzen werden gemessen: Ca(CH3C00)2; CaCl2; Ca(N03)2; NiCl2 u. 
Pb(N03)2, u. von ein-zweiwertigen Salzen: K2C20 4; K2S04; Na2S04 u. Na2S20 3. Die 
erweiterte Theorie von L ange ist fur unsymm. Salze noch nicht weit genug durch- 
gefuhrt. Die 20°-Isothermen der Verd.W. von Ca-Acetat, CaCl2 u. NiCl2 yerlaufen an
nahernd dem Gesetz yon D eb y e-B je rru m  entsprechend. Sie werden ais vóllig disso
ziiert betrachtet. Dio iibrigen Salze zeigen bei hoheren Konzz. negatiye Verd.W., so 
daB auf wahre Assoziation geschlossen wird. Der wahre Assoziationsgrad I-a. u. die 
Dissoziationswarnie pro Mol. Q werden nach einem Verf. von N e rn s t  berechnet, wobei 
die Messungen an CaCl2 zugrunde gelegt werden. Naehdem die a-Werte aus den 
Verd.W. fiir eine Konz. gewonnen sind, ergeben sie sich fiir andere Konzz. durch das 
Massenwirkungsgesetz, woraus sich dann die don anderen Konzz. entsprechenden 
Verd.W. berechnen lassen. Die Ubereinstimmung zwischen Messung u. Rechnung ist 
gut, wenn der Zerfall [CaN03] ‘ — >- Ca" -}- N 03' zugrunde gelegt wird. Die ent- 
sprechcnden Reehnungen fur die oben noch genannten Salze fiihren zu iiberein- 
stimmenden Resultaten. Die Verd.W. sind von der Temp. weitgehend linear abhangig. 
Es werden die nach der Verd.W. berechneten wahren Assoziationen mit den aus 
Leitfahigkeit u. F.-Erniedrigung gewonnenen Werten yerglichen. Es herrseht min- 
destens gróBenordnungsmaBige Ubereinstimmung. Das Ergebnis der Arbeit wird dahin 
zusammengefaBt, daB die Assoziationshypothese yon N e rn s t  in Verbindung mit der 
Theorie der starken Elektrolyte von D e b y e  den Messungen der Verd.W. qualitativ u.
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teilweise auch quantitativ gerecht wird. (Z. physik. Chem. Abt. A. 1 6 2 . 257—80. 
Nov. 1932. Berlin, Physilcal. Inst. d. Univ.) G a e d e .

H. Hammerschmid und E. Lange, Verdunnungswarmen und einige andere thermo- 
chemische Daten von zwei-einwertigcn Sahen. III. Mg(N03)2, Sr(NOs)2, Ba[NOa)2 in 
E 20  bei 15». (II. vgl. C. 1 9 3 2 . II. 498; vgl. auch C. 19 3 2 . II. 2607 u. 987 [R o b in s o n ].) 
Es werden die Verdunnungswarmen von Mg(N03)2, Sr(N03)2 u. Ba(N03)jj bei 15° u. 
Konzz. unter 0,1 Mol./l bestimmt. Daraus werden die interpolierten Werte fiir die 
integrale Verdiinnungswarme Vm u. die differentiale Verdiinnungswarme 0  ermittelt, 
u. aus diesen u. den fruher bei 25° gemessenen Werten die scheinbaren u. partiellen 
relatiyen molaren Warmekapazitaten fiir 20° berechnet. Es werden die Ergebnisse auf 
Grund des DEBYE-H uC K E Lschen Grenzgesetzes besprochen. Dann folgt eine Zu- 
sammenstellung der thermodynam. RestgroBen: der Warmetonung ID, der Arbeit f, 
der reyersiblen Reaktionswarme T  § u. der Entropieanderung § fiir die erwahnten 
Salze in W. bei 15° u. bei 25°, wobei samtliche idealen u. realen Resteffekte am Beispiel 
des Ba(N03)2 graph. yeranschaulicht werden. Es werden die realen Resteffekte U>r, 
fr, 3r u. T  §T fiir die drei Salze bei 15 u. 25° graph. dargestellt, u. Vorzeichen, GroBe, 
lndividualitat u. Temp.-Abhangigkeit dieser Werte erklart. (Z. physik. Chem. Abt. A. 
1 6 0 . 445—65. Juli 1932. Miinchen, Chem. Staatslab. d. Bayer. Akad. d. Wiss., Physikal.- 
chem. Abt.) G a e d e .

J. N. Bronsted, Agnes Delbanco und Kirsten Volqvartz, Ober die Bedeutung 
des Ldsungsmittds fiir die Lóslichkeit von Salzen und die Aktivitatskoeffizienten der Ionen. 
Beitrag zu den beiden Problemon: Abhiingigkcit des Potentials oder der absol. Aktivi- 
tatskoeff. der Salze oder Ionen vom Losungsm. bei imendlicher Yerdiinnung, sowie 
GroBe der ,,Salzwrkg.“, d. h. die Wrkg. der interion. Kraite u. Ionenassoziationen bei 
veranderlichem Medium. Friihere Unterss. ( W i l l i a m s ,  C. 19 2 9 . II. 971) wurden zur 
Best. des elektrostat. Salzeffektes ausgefuhrt. Zwischen log s u. ]/fj, existiert eine an- 
liahernd lineare Abhangigkeit (a =  Lóslichkeit, ]/fi =  Quadratwurzel der Ionenstiirke), 
wobei die Neigung der Geraden von Fali zu Fali verschieden ist. Dabei kamen folgende 
Systeme in methanol. Lsg. zur Anwendung: einwertige u. zwei-einwertige Salze in 
Lsgg. von Salzen des gleichen Typus. Fiir einwertige Salze zeigen die Messungen gute 
Ubereinstimmung mit der DEBYE-HuCKELSchen Theorie, fiir dio zwei-einwertigen 
Salze ist dieselbe nicht anwendbar. Es sind dann die Resultate, die die Losliehkeits- 
daten einer Reihe von Kobaltammoniaksalzen in W. u. reinem Methanol umfassen, 
zusammengestellt, die Aktivitatskoeff. u. das Teilungsverhaltnis des Salzes zwischen 
beiden Medien berechnet, u. aus dem Teilungsverhaltnis weiter die Verteilungszahlen 
der Ionen. Es werden dabei relative u. nicht absol. Werte erhalten. Es wird das 
Loslichkcitsverhaltnis von Salzen mit dem Loslichkeitsverhaltnis verwandter Nioht- 
elektrolyte verglichen, Croeeotetranitrodiamminkobaltiat mit Trinitrotriamminkobalt. 
Der Unterscliied der Werte ist klein. Darauf wird die Lóslichkeit von Flavotetranitro- 
diamminkobaltiat u. Trinitrotriamminkobalt in yerschiedenen Losungsmm. untersucht. 
Die Logarithmen der Loslichkeiten sind linear yoneinander abhangig, woraus auf eine 
Abhangigkeit der Loslichkeiten yon elektr. Kraften geschlossen wird. Die elektrostat. 
Loslichkeitsformel yon B o r n  (C. 1 9 2 1 . I. 168) ist auf die Loslichkeits- u. Verteilungs- 
probleme im allgemeinen nicht anwendbar. Zum SchluB wird die Berechtigung fiir die 
Aufstellung der Definitionen: Potentiale, Verteilungszahlen u. Aktiyitatskoeff. der 
individuellen Ionen diskutiert. (Z. physik. Chem. Abt. A. 1 6 2 . 128—46. Okt. 1932. 
Kopenhagen, Physikal.-chem. Inst. d. Univ.) G a e d e .

E. Wilke und W. Schrankler, Beitrdge zur Kenntnis der Jconzenlrierten Losungen. 
V. Mitt. (IV. vgl. C. 19 3 2 . II. 2022.) Es wird der EinfluB der Kationen auf die EK. 
der Konz.-Ketten imtersucht, u. zwar auf die Werte yon HC1, HBr, H J u. H2SO.,. 
Es wird dabei eine starko Abhangigkeit yon der Konz. der Salzlsg. gefundon, die der 
Neutralsalzwrkg. zugeschrieben wird. Die in den Kurven erhaltenen Kniekpunkte 
stimmen mit den nach der Theorie yorausberechneten uberein. Die Unters. uber den 
EinfluB der DE. des Losungsm. wird zunachst am wasserfreien Methylalkohol durch- 
gefiihrt. Der Kurvenknickpunkt liegt an derselben Stelle wie bei den wss. Lsgg. Ob 
die GroBen der Ionenradien tatsaehlich unabhangig von der Art des Losungsm. sind, 
kann erst mit Sicherheit gesagt werden, wenn eine gróBere Anzahl von Messungen in 
Yerschiedenen Losungsmm. yorliegen. Es wird an H.^SO, untersucht, ob die Ersehei- 
nungen des ąuantenhaften, sprunghaften Verlaufs der Potentialdiagramme an das Vor- 
handensein yon Halogenionen gebunden sind, oder ob Ionen yerschiedener Art dieselben
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zeigen. Es ergibt sich, daB die Wahl der zwischengeschalteten Salzlsg. die Lago der 
Kniekpunkte andert, daB zum mindesten ein Teil der Potentialąuantenspriinge seinen 
Sitz an der Beruhrungsstelle Salzlsg.-Saure hat, u. daB durch ELSO* freigemachte HC1 
die Quantenspriinge des Cla zeigt. Ferner wird eine Versuchsreiho mit Alkaliamalgam- 
elektroden durchgefiihrt, urn den EinfluB der Alkalien festzustellen. Die erhaltenen 
Kuryen ergeben, daB die Knicke um so deutlicher ausgepriigt sind, u. gleiehzeitig, 
daB die tJberschusse der EK. um so groBer sind, je kleiner das Kation u. je schwerer 
das Anion ist. (Z. physik. Chem. Abt. A. 162. 361—71. Nov. 1932.) G a e d e .

E. Dannois und R. Chalin, Kryomelrie einiger Elektrolyte im geschmolzencn 
Hydrat CaCl^-6 I-LO. Mol.-Gew.-Bestst. in geschmolzenem CaCl2-6H 20  (C. 1931. I. 
1273) ergeben bei einer Reihe von Elektrolyten Werte, die einer yollkommenen Disso- 
ziation entsprechen, fiir andere die einer unvollkommenen Dissoziation. Die Ergebnisse 
lassen sich nach S t o r t e n b e c k e r  (Z. physik. Chem. 10 [1892]. 183) erklaren. (C. R. 
hebd. Sśances Acad. Sci. 195. 786—88. 7/11. 1932.) L o r e n z .

R. H. Wright und o . Maass, Die eleklrische Leitfahigkeit wajiriger Losungen von 
Schwefdwasserstoff und der Zustand des gelostm Oases. Durch Messung der Leitfahigkeit 
wss. H2S-Lsgg. u. durch theoret. Betrachtungen werden die friiheren Arbciten der Vff. 
(C. 1932. 1. 1996 u. 2145) erganzt. Da die zweite Dissoziationskonstante selir klein ist, 
wird H2S ais einbas. Saure behandelt. Es wird der App. zur Best. der Leitfahigkeit be- 
sehrieben. Die spezif. Leitfahigkeit wird bei Tempp. von +5° bis +60° u. bei ver- 
schiedenen Drucken gemessen. Die spezif. Leitfahigkeit bei unendlicher Yerdunnung 
wird berechnet, soweit Werte fiir bestimmte Tempp. bekannt sind; die iibrigen extra- 
poliert. Danach wird k, die Konstantę des OSTWALDschen Verdiinnungsgesetzes, be- 
stimmt. k wachst mit steigender Temp. Es wird iiber q in d ln  k/d T  =  —q/R T  dis- 
kutiert, u. angenommen, daB q in zwei Anteile, Qt u. Q2, zerfallt, d. h. daB zwei Rkk. 
zusammenwirken, Komplexbldg. bei der Auflsg. des Gases im W. u. Ionisation dieses 
Kompleses. Die Esistenz eines endothermen Komplexcs wird wahrscheinhch gemaeht. 
Es werden die im Gleichgewicht befindlichen Systeme formuliert u. die Gleichungen der 
Gleichgewichtskonstanten aufgestellt. Eine genaue quantitative Auswertung kann erst 
erfolgen, wcnn exakte Messungen bei niedrigen Konzz. vorliegen. (Canad. J. Res. 6. 
588—95. 1932. Montreal, Mc G il l  Univ., Phys.-Chem. Lab.) G a e d e .

M. Andauer und E. Lange, U ber die Natur der Quecksilberlropfeleklrode. Zugleich 
ein Beitrag zur Nichtanwendbarkeit thermodynamischer OleichgetmclUsaussagen auf 
Losungen unde.finie.rt kleiner Konzentrationen. Es wird die Frage behandelt, ob bei der 
Hg-Tropfelektrode Adsorptions- oder elektrochem. Gleichgewicht angenommen werden 
kann. Die wichtigsten experimentellen Befunde sind; 1. eine unter Umstanden analyt. 
naehweisbaTe Konz.-Anderung, 2. ein verandert«s Elektrodenpotential des tropfenden 
gegeniiber dem ruhenden Hg, 3. der Naehweis eines elektr. Stromes im geschlossenen 
Stromlireis zwischen tropfender u. ruhender Elektrode. Es werden die am ruhenden Hg 
denkbaren elektrochem. Gleichgewichte besprochen u. daraus die am tropfenden Hg 
vorhandenen, veranderten Potentiale zu erklaren yersucht. Die Annahme eines neu 
eingestellten elektrochem. Gleichgewichts fiihrt zu unmogliehen, undefiniert kleinen 
Hg-Konzz. u. unwalirscheinlichen Konz.-Gefiillen zwischen dem Innern u. der Grenz- 
schicht der Lsg. Ebcnsowenig befriedigt die Annahme eines elektrochem. Gleich
gewichts mit Elektronen ais potentialbestimmenden Ionen. Dagegen wird, elektrostat. 
betraehtet, an der Grenzschicht der Lsg. eine definierte Konz. gefordert, u. das Nicht- 
zustandekommen des Gleichgewichts ais Hemmungen bei den Ionenubergangen ge- 
deutet. Es werden Befunde angegeben, die diese Deutung stiitzen, namhch die zahlen- 
maflige Zunahme der Abweichungswerte des Potentials mit sinkender Konz. u. der 
EinfluB einer Anderung der sogen. Beruhrungszeit r  auf die Potentialabweichung. Es 
werden dann Falle unveriindertcr Tropfelektrodenpotentiale besprochen, u. femer der 
Zusammenhang der Hg-Tropfelektrode mit der Elektrocapillaritat vom Standpunkt der 
Hemmungsannahme aus. Letzteres fuhrt zu dem SchluB, daB die Anwendung thermo- 
dynam. Gesetze in Form der GlBBSschen Adsorptionsisotherme sowohl auf die Tropf- 
elektrode, ais auch auf die Elektroeapillarkurre mindestens nur mit weitgehender Ein- 
schrankung berechtigt zu sein scheint. (Z. physik. Chem. Abt. A. 162. 241—56. Nov. 
1932. Erlangen, Physikal.-chem. Lab. d. Univ.) G a e d e .

T. Erdey-Gruz u n d  H, Wick, Zur Frage der Wasserstoffiiberspannung. F iir  die 
n eu e , v o n  E r d e y -G e u z  u .  Y o l m e r  (C. 1931-1. 30) u. u n ab h an g ig  d av o n  v o n  G u e n e y  
u . F o w l e r  (C. 1932. II. 2934) au fg este llte  T heorie  d e r  O b e rsp an n u n g  b ild e te  K o h le  
n a e h  U n te rs . y o n  B o w d e n  u .  R id e a l  (C. 1928. II. 1747) e ine b esonders au ffa llen d e  u .
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bedenklichc Ausnahme. Die Vff. unternahmen eine experimentelle Naehpriifung. Sie 
beschreiben ein Verf. zur Horst. von Kohleelektroden yon sehr reiner Oberflache. Die 
Messungen der Oberspannung werden mit getrenntem Anoden- u. Kathodenraum aus
gefuhrt. A is Elektrolyt diente 2-n. H2S04-Lsg. Die kleinsten Sauerstoffspuren wurden 
sorgfaltig cntfernt. Die Ergebnisse sind tabellar. u. in Kurven dargestellt. Der Werfc 
der Konstanten b der TAEELSchen Formel (r) — a — b log J) (J  =  Stromdichte, r\ — 
tlberspannung) ergibt sich zu 0,115, was dem Wert der indifferenten Metalle entspricht. 
Es wird fernor die Wasserstoffiiberspannung an Pb u. Ta untersucht, u. eine Erklarungs- 
móglichkeit fiir das abweichendc Verh. dieser beiden Metalle gegeben. (Z. physik. 
C hem . Abt. A. 1 6 2 . 53—62. Okt. 1932. B erlin -C h arlo tten b u rg , I n s t .  f. physikal. Chom. 
u. Elektroehem. d. T. H.) G a e d e .

Kotaro Honda, Uber das Weisssche molekulare Feld. Deckt sich inhaltlich mit 
der C. 1 9 3 2 . II. 985 referierten Arbeit. (Sci. Bep. Tóhoku Imp. Univ. [1] 21 . 332—43. 
Okt. 1932. 291. Ber. d. Forsch.-Inst. fiir Eisen, Stalli u. a. Metalle.) L. E n g e l .

R. Peierls, Zur Theorie des Diamagnelistnus von Leitungselektronen. V o rtrag . Vf. 
f i ih r t  d ie  LANDAUsche B e ch n u n g  (C. 19 3 0 . II. 3517) in  e in e r F o rm  d u rc h , in  d e r  sie
au ch  fiir  schw aehe  M ag n e tfc ld e r g ilt ,  u . k o m m t zu r g le ichen  F o rm e l w ie  L a n d a u .
(P h y s ik . Z. 33 . 864. 15/11. 1932. Z iirich .) L . E n g e l .

Edmund C. Stoner, Der Vergleich des gyromagnetischeji Verhaltnisses mit dem 
magnetischen Moment paramagnetisclier Salze. Vf. berechnet die W E lSSsche Magnetonen- 
zahl p u. das gyromagnetische Verliallni$ g (magnet./mechan. Moment) fiir die lonen 
mit 19—27 Elektronen (es sind das F++++, Cr+++, 0 + + , !/»++, Fe++, Co++, Ni++ 
u. Cw++) fiir folgende 3 Idealfalle: 1. Feste Kupplung zwischen Spin s u. Bahnmoment l ;
2. i u. ssind voneinanderunabhangig; 3. I wird vernachlassigt. Die beobachteten Werte 
fiir p u. g sind mit der Annahme vereinbar, daB die 3 betrachteten F a lle  Extremfalle 
darstellen. Die Veranderlichkeit von p u. g bei ein u. demselben łon entspricht Zu- 
standsanderungen innerhalb der durch die 3 Falle gesteckten Grenzen. (Proc. Leeds 
philos. lit. Soc. 2. 309—18. 1932. Leeds, Univ., Pliysies Lab.) L. E n g e l .

D. P. Ray-Chaudhuri, Gyromagnetisclier Effekt bei einigen ferromagnetischen 
Puhem . Wenn sich nur der Elektronenspin am Ferromagnetismus beteiligt, ist fiir 
das aus dem gyromagnet. Effekt berechnete Verhaltnis i? des Impulsmoments zum 
Drehmoment eines Elektrons R  — m/c zu erwarten (m =  Masse, e =  Ladung eines 
Elektrons). Es wurde auch tatsachlich stets R  =  m/e gefunden, nur B a r n e t t  (C. 1 9 3 1 .
II. 2129) fand etwas gróBere Werte von R, was auf eine Beteiligung des Bahndreh- 
impulses hindeutet. Vf. fand fiir Fe3Ot (gefallt), Fe20 3 (ferromagnet.), NiO  u. Fe20 3 
(alle Substanzen gepulvert) R  =  1,008—1,022. Vf. nennt dicse Werte bei einer Ge- 
nauigkeit von 2°/0 esakt gleich 1. (Naturę, London 1 3 0 . 891. 10/12. 1932. Calcutta, 
Univ. Coli. of Science, Ghose Pliysical Lab.) L. E n g e l .

F. Hiilster, Zeitliche Phanomene, Ausbreilung und Stabilisierung bei groften Magneti- 
sierungssprungen. V o rtrag . Vf. untersucht die zeitliehen Phanomene bei groB en B a r k - 
HA USEN-Spriingen. D ie  U n te rss . w u rd e n  ausgefuhrt mit einem Draht a u s  9 2 %  F e  
u. 8 %  Ni, d e r  mit 90 k g /q m m  g e sp a n n t w a r. B ei einem so lchen  D r a h t  t r i t t  b e i U m - 
m ag n e tis ie ru n g  e in  BARKHAUSEN-Sprung u b e r  9 7 %  d e r  d o p p e lte n  S a ttig u n g  au f. 
D ie  ze itlich e  A na ly se  w u rd e  mit e in e r JoU B E R T schen S cheibe  u. im  F a lle  k le in e r O ber- 
sc h re itu n g  der k r i t .  U m k lap p fe ld s ta rk e  mit p h o to g rap h . R e g is tr ie ru n g  (G lim m lam pe) 
durehgefiihrt, w eil im  le tz te n  F a lle  d ie  E rsch e in u n g en  k o m p liz ie rte r  s in d . Durch eine 
A p p a ra tu r , d ie  e in e  der M ag n e tis ie ru n g  p ro p o rtio n a le  F e ld sch w ach u n g  e rzeu g t, i s t  es 
gelungen , d e n  groBen BARKHAUSEN-Sprung zu  s ta b ilis ie re n , w obei e in e  k o n tin u ie r lieh e  
H yste res issch le ife  mit einem S tu e k  n e g a t i re r  N e ig u n g  e n ts ta n d , so w ie  es n a ch  d e r  
A Y Eissschen T h eo rie  zu  e rw a r te n  w ar. E in e  meBbare Yerlangsamung gelang nur a n  
der Keimstellc des BARKHAUSEN-Sprunges, w as e in  M itte l  z u r  Auffindung der K eim -
ste lle  is t. (Z. te c h n . P h y s ik  13. 516— 31. 1932. Koln, U n iv ,, In s t .  f. te c h n .
P h y s ik .)  L . E n g e l .

Richard M. Bozorth und Joy F. Dillinger, Barkhauseneffekt. III. Natur der 
Magnetisierungsanderung in den Elementarbereiclien. (II. vgl. C. 1 9 3 0 . II. 361; vgl. 
auch C. 1 9 3 2 . II. 2801.) Vff. untersuchten an weichem bzw. durch Bearbeitung ge- 
hartetem Fe u. an Permimur den longitudinalen u. den transvcrsalen Effekt gleich- 
zeitig (Achsen der fur die Aufnahme der StromstoBe bestimmten Spulen parallel u. 
senfaecht zum magnet. Feld). Es werden also die Komponenten parallel u. senkreeht 
zur Bichtung des magnet. Feldes gemessen, die beide in den kleinen plotzlichen Ande- 
rungen des magnet. Momentes bei der Magnetisierung auftreten. Der longitudinale
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Effckt ist groBcr, wenn die Magnetisierung klein ist, wahrend boi starker Magnetisierung 
der Transversaleffekt groB ist. — Nach dor Theorie dor gesatt. magnet. Elementar- 
teilehen ist eine Anderung im Magnetismus eines Kórpers nur durch Anderung der 
Magnetisierungs r i c h t  u n g der Elementargebiete móglich. Dor BARKHAUSEN- 
Effekt ist durch die plótzliehen Obergange von einer zur andern naturlichen Magneti- 
sierungsrichtung bedingt. Wenn dic Gesamtmagnetisierung klein ist, erfolgt durch 
ein zusiitzliches Feld nur ein Umldappen von nahezu antiparallelen Richtungen in 
parallele. Bei starker Magnetisierung werden auch d i e  Elementargebiete beoinfluBt, 
dereń Magnetisierungsrichtungen geringere Winkel (ais nahezu 180°) mit der Feld- 
richtung bilden, u. es erfolgen Riehtungsanderungcn um 90°. (Physic. Rev. [2] 41. 
345—55. 1/8. 1932. Bell Telephone Lab.) S k a l i k s .

F. J. Beck und L. W. Mc Keełian, Barkhauseneffekle am Einkrystall im Drehfeld. 
Vff. bestimmen die Richtung v o n  BARKHAUSEN-Spriingen einer Einkrystallscheibe 
aus Siliciumslahl in einem Magnetfeld, das langsam in der Ebene der Sclieibe rotiert. 
Die Scheibennormale schloB mit den Krystallachsen Winkel yon 30°, 60°, 90° ein. 
Es wurde der Winkel <I> zwischen der Induktionsanderung u. der zugehorigen Feld- 
iinderung in Abhangigkeit von der gegenseitigen Lage des Feldes zu den Krystall
achsen bestimmt. Fiir eine Induktion von 645 bzw. 1480 Gauss ist der Mittelwert 
yon 0  ca. 20° bzw. < 5°, wobei sich die Einzebverte bis zu 30° voneinander unter- 
scheiden. Im Mittel bleibt die Richtung der Magnetisierung hinter der Feldrichtung 
etwas zuruck. Die Richtung u. die Haufigkeit derEffekte scheint durch Anderung der 
Feldrichtung in der Scheibenebene nicht beeinfluBt zu werden. (Physic. Rev. [2] 41. 
385. 1/8. 1932. Yale Univ.) ” L. E n g e l .

A. E. Lawrence und J. J. Hogan, Bemerkung zur Prandtl-Taylorschen Oleichung. 
Bei Anwendung der PRANDTL-TAYLORschen Gleichung auf genaue experimentelle 
Daten iiber den Warmeiibergang auf (in einem senkrechten Rohr) turbulent fliefiendes W. 
ergibt sich, daB der Faktor r in komplizierter Weise von EinlaBgeschwindigkeit u. 
-temp. des W. u. Temp.-Differenz zwischen Rohr u. W. abhangt. Bessere Uberein- 
stimmung wird mit einer dimensionslosen anderen Gleichung erzielt. (Ind. Engng. 
Chem. 24. 1318—21. N ov. 1932. d u  P o n t d e  N e m o u r s  & Co. u. Cambridge, Mass., 
Inst. of Technol.) R. K. Mu l l e r .

Kuri Mendelssohn und John O. Closs, CalorimetriscJie Untersuchungen im Tempe- 
rałurgebiet des flussigen Heliums. Zur Apparatur vgl. C. 1932. I. 920. II. 572. Die 
Atomwarme von Cu u. Ag sollen bei den tiefsten Tempp. gemessen werden, um zu 
entscheiden, ob sich mit dem Auftreten der Supraleitfaliigkeit der Energieinhalt ver- 
andert u. ob die freien Metallelektronen (Energieabfall proportional T, nicht T 3) 
eine spezif. Warme haben. Wahrend bei Ag alle Messungen bis 2° K glatt gehen, bis 
auf kleine Abweichungen vom DEBYE-Gesetz, treten bei Cu unterhalb 4,5° K  Storungen 
auf, wie sie schon in Leidcn beobachtet zu sein scheinen Von 5—l l u K gehoreht Cu 
ausgezeichnet dem DEBYE-Gesetz (0  =  315). Die Resultate werden ais yorlaufig 
nocli nicht zahlenmaBig wiedergegeben. Sobald Cu unter 2° K abgekiihlt ist, streuen 
die C-Werte. Beim Erwarmen von 1,6 auf 4,53° K  tr i t t  eine Erscheinung ein, wie sie 
durch Austritt eines warmeleitenden Gases aus dem Cu (auch aus Pb, nicht aus Ag) 
zu erklaren ware. H at man nicht so tief gekuhlt, so tr itt  die Anomalie nicht auf. 
Alle Yariationen der Verss. weisen auf eine bei bestimmter Temp. auftretende Gas- 
desorption des Cu hin. (Z. physik. Chem. Abt. B. 19. 291—98. Nov. 1932. Breslau, 
Techn. Hochsch., phys.-chem. Inst.) W. A. R o t h .

Manohar S. Desai, Die Bestimmung der Dissoziationsuarme vcm Fluor und der 
latenten Verdampfungswarme non Lithium. (Vgl. C. 1931. II. 1249.) (Fluor.) NaF u. 
KF werden unter 50 mm N2-Druck verdampft. Die Absorption yon NaF beginnt bei 
2370, die yon KF bei 2240 A. Die Dissoziationsw-arme pro g-Atom Fluordampf wird 
daraus zu 76 ±  2 kcal berechnet [unter Verwendung alterer Werte fur die Bildungs- 
warme yon (HF)]. Fiir 1/i (CL), (Br2), (J 2) hatten sich 58,9, 45,2, 35,2 kcal ergeben. — 
LiF beginnt bei 2160 A żu absorbieren. Also ist die Dissoziationswarme von (LiF) 
in die Atome 132,4 kcal (NaF 120, KF 128 kcal). Aus obigem Wert fiir die Dissoziation 
yon Ya (F2) folgt fiir Li eine Verdampfungswarme von 29,4 kcal. (Fur Na 26,08.) 
(Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 136. 76—82. 1932. Allahabad, Univ., Dptm. of 
Physics.) W. A. R o t h .

K. A. Hofmann (nach Versuehen mit P. H. Marin), Bildung und Zerfall von
Kaliumperchlorat und Neubestimmung der Wdrmetonung. Der Umsatz von KC103 beim
Erhitzen geht nicht glatt iiber das Perchlorat, es tritt 0 2-Entw. u. Ruckbldg. yon
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Chlorat ein. Aus 100 g KC103 kann man hochstens 72 g KCIO., erhalten; Vers.-Temp. 
490°. KCl-Zusatz erhoht die Umsetzung, noch starker wirkt Jodid u. jodat. Jodat 
beschleunigt auch die Bldg. von Chlorat aus Pcrchlorat. Das Perchlorat entsteht in 
der Chloratschmelze durch gegenseitige Oxydation u. Red. der Chloratmolekiile. Nitrat- 
zusatz verhindert die Ausscheidung von festem KCIO, aus der Schmelze, Yerlangsamt 
aber die Bldg. von Perchlorat. Die verd. Schmelze zersetzt sich hauptsachlich nach
3 KC103 =  2 KC104 +  KC1 +  V2 0 2, die nicht yerd. nach 4 KC103 =  3 KCIO,, +  KC1. 
Mit steigendem KC104-Geh. nimmt die Riickbldg. von Chlorat zu. Reines Perchlorat 
zcrfiillt bei 490° noch kaum, wohl aber bei Zusatz yon Nitrat, noch starker bei Zusatz 
von Nitrat +  Chlorid. Die Bldg. yon KCIO,, ist keine gekoppelte Rk., wie meist an- 
genommen wird. Perchlorat geht auch durch einfache Red. (mittels Nitrit) in Chlorat 
iiber. j\Ian kann aber den schadlichen Percliloratgeh. im Cliilesalpeter nicht durch 
Erbitzen mit Nitrit zerstóren, da dabei das noch schadlichero Chlorat entsteht.

Der Zerfall yon KCIO,, zu KC1 wird durch Zusatze von Vitriolen oder von CuCl2 
stark beschleunigt u. yerliiuft exotherm, nicht, wie man angenommen liat, endotherm. 
Der Zerfall yon KCIO., u. KC103 wird therm. yerfolgt. (Abbrennen yon Paraffinól 
in der Bombo nach W. A. R o t h .) KCIO., =  KC1 +  2 0„ +  1,73 ±  0,07 kcal; 
KC103 =  KC1 +  17? 0 2 +  12,1 ±  0,3 kcal (bei konst. Vol. u. "ca. 25°). Dio KCIO.,- 
Sprengstoffe sind trage, weil erst das geschmolzene Salz reagiert, der F. yon KCIO., 
liegt aber bei ca. 610°. Das rhomb. KC104 geht bei ca. 300° unter Verbrauch 
yon 3,29 ±  0,04 kcal in eine kub. Modifikation iiber. (S.-B. preuB. Akad. Wiss. 
1932. Physik.-math. KI. 448—58. Charlottenburg, T. H. anorgan.-chem. 
Inst.) W. A. R o t i i .

Henri Muraour, t/ber die Theorie der Explosicmsrealćłionen. Der besondere Fali der 
Initialziinder. Ausfuhrliche Mitt. zu C. 1932. I. 1870. (Buli. Soc. chim. France [4] 
51. 1152—66. Sept. 1932.) L o r e n z .

A. E. Malinowsky und F. A. Lawrow, Der Ein/lufi des elektrischen Langsfeldes 
auf die Verbrennung von Acetylen. Auf die Flamme eines Gemisches von 25°/0 02H2 u. 
75°/o Luft, die so in einem Glasrohr brennt, daB sich innerhalb des Glasrohres auf einem 
eingefugten Kupfernetz ein innerer Kegel befindet, wahrend auf der Miindung des Glas
rohres der aufiere Kegel sitzt, wirkt ein elektr. Feld, dessen Richtung parallel zur Flamme 
yerlauft (2 Kugelelektroden von je 27 cm Durchmesser u. 17 cm Abstand, erreichbare 
Spannung 240 kV). Ergebnis: Ist die obere Elektrode positiv, so yereinigt sich der 
innere Flammenkegel mit dem auBeren, wenn der Potentialgradient groBer ist ais 
1000—1250 Volt/cm. Ist die obere Elektrode negatiy, so kann der innere Kegel nicht 
herausgezogen werden, aber durch Einschaltung eines Feldes von 2000—2500 Volt/cm 
vor der Entzundung der Flamme kann man die Spaltung fur kurze Zeit yerhindern. 
Der aufiere Flammenliegel besitzt also einen tlberschufi an positiyen Ladungen, der 
innere an negatiyen. (Physik. Z. Sowjetunion 2. 52—58. 1932. Dnepropetrowsk, Phy- 
sikal.-techn. Inst., Inst. f. physikal. Chemie.) E r b e .

A .̂ K olloidchem ie. Capillarchemie.
R. Signer und H. Gross, Viscositatsmessungen an Kieselsaureldsungen. 73. Mitt. 

iiber hochpolymere Verbindungen. (72. vgl. C. 1932. II. 3864.) Es wird die Gelbldg. 
niedermolekularer ELieselsauren in Methylalkohol-W.-Gemischen, die durch Konden- 
sation in einer Richtung, Bldg. yon Fadenmoll., oder in yerschiedenen Riehtungen, 
Bldg. von ycrzweigten Makromoll., oder n a c h  T r e a d w e l l  (C. 1930. II. 2880) d u rc h  
lockere Aggregation faden- bzw. flachenfórmiger Teilchen erfolgen kann, untersueht. 
Di-, Penta- u. Nonakieselsauremethylcster wurden in Methylalkohol-W.-Gemischen gel. 
Es tr itt  Verseifung ein, so daB man eine Lsg. der Kieselsauren erhalt, dereń Teilchen- 
vergrófierung yon der Verseifung bis zur Gelatinierung in Abhangigkeit von Konz. u. 
Polymerisationsgrad der Kieselsaureester yiscosimetr. untersueht wurde (Viscosimeter 
nach O s t w a l d  ygl. im Original). Die Viscositat der Lsgg. bleibt zunachst fast un- 
yerandert, nimmt dann kurz yor der Gelatinierung ra sch  zu u . fallt wieder ab. Beob- 
achtete Abweichungen der Viscositaten yom H A G E N -PoiSE U lL ŁE schen Gtesetz u. die 
vor der Gelatinierung auftretende Strómungsdoppelbrechung weisen darauf hin, daB 
sich Fadenmoll. gebildet haben; doeh kónnte letztere auch durch langliche Aggregate 
bewirkt werden. Haben die Moll. eine bestimmte GroBe erreicht, so werden sie unl. u. 
fallen aus, wodurch yor der Gelatinierung der gesamten Lsg. die Viscositat abnimmt. 
Da die ARRHENiUSsche Beziehung log ?;r/c =  K, wobei ?;r die Maximalyiscositat dar- 
stcllt, erfullt wird, mufi die Gelbldg., imabhangig vom Polymerisationsgrad der Aus-
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gangsester u. der Konz. der Versuchslsg., bei einor bestimmten TeilcliengróBe erfolgen. 
Es wird das Viscositatsverh. der Kieselsaurelsgg. mit dem des Polystyrols verglichen 
u. der Zusammenhang von Mol.-Gew., Viscositat u. Konz. untersucht. Die Teilchen- 
yergroBerung zeigt keinen so scliarfen Kniekpunkt wie die Viscositatszunahme. Die 
Versuobsergebnisse spreehen fiir eine ausschlieBliclie Bldg. von Fadonmoll. bei der 
TeileheiwergroBerung, was jedock auf chem. Wege erst endgiiltig bewiesen werden kann. 
(L ie b ig s  Ann. Chem. 499. 158—68. 15/11. 1932. Freiburg i. Br., Chem. Univ.- 
L ab .) SOHWALBACH.

Harry B. Weiser und George R. Gray, Der Mechanismus der Koagulation von 
Solen durch Elektrólyłe. IV. Arsentrisulfidsol. (III. vgl. C. 1982. II. 2437.) In fniheren 
Veroffentliehungen wurde die Verdrangung von Cl_-Ionen von kolloidalen Partikeln 
durch sehrittweisen Zusatz von Elektrolyt zu einem positiven Hydroxydsol yon Fe, 
Ct u. Al potentiometr. untersucht u. die Adsorptionsisothermen fiir die fallenden Ionen 
bestimmt. Die vorliegende Veroffentlichung betrifft analoge, potentiometr. Mes
sungen u. Adsorptionsunterss. an negatiyen As2S3-Solen. Wenn diese Sole mit Ca, 
Ba oder Sr-Chlorid koaguliert werden, werden in den Ndd. aquivalente Mengen der 
Erdalkalimetalle, aber kein Cl mitgerissen;- dagegen kann in den zuruckbleibenden 
wss. Lsgg. freie Saure nachgewiesen werden, die den adsorbierten Erdalkalimengen 
aquivalent ist. Die potentiometr. Bestst. der H+-Ionenkonz. der Lsgg., ausgefiihrt 
mit einer Glaselektrode, wurden 18 Stdn. nach Zugabe des koagulierenden Salzes, 
CaSO,j, BaCl2, SrCl2, CaCl2, NH,,C1 u. A1C13 yorgenommen. Die H+-Ionenverdrangung 
mit steigendem Elektrolytzusatz ist bei Solen yerschiedener Konz. versehieden, bei 
Solen geringer Konz. ist sio yerhaltnismaBig groBer. Der Betrag der yerdrangten 
H+-Ionen variiert zwischen 20—40°/o der Gesamt-H+-Ionen-Konz. der uberstehenden 
Fl. nach der Koagulation des Sols. Die Menge der yerdrangten H+-Ionen ist aufier 
von der Konz. des Sols auch von den Bldg.-Bedingungen der Sole, also von der GróBe 
u. dor Form der Partikel abhangig. Die Unterss. iiber die in dem koagulierten AsaS3 
adsorbierten Erdalkalimengen ergaben, daB Ba++ etwas starker ais Sr++ u. Ca++ 
adsorbiert wird, Al noeh starker ais Ba. Das Vermć5gen der untersuchten Ionen, das 
H-Ion von dem Gel zu verdrangen, fiillt in folgender Reihenfolge ab: Al >  Ba >  Sr >  
Ca >  NII4. E s werden schlieBlich modollmaBige Vorstellungen iiber die Struktur 
von As2S3-Micellen u. den Fallungsyorgang angeben. ( J .  physic. Chem. 36 . 2796 bis 
2812. N o t . 1932. Houston, Texas, Rice Institute.) J u z a .

N. H. Parbery und Sante Mattson, Ober die Elektrokinetik und iiber die Basen- 
austausćh-Kapazitat einiger anorganischer Kolloide. Der isoelektr. Punkt wird durch 
Best. des Flockungsgrades ermittelt, pn wird colorimetr. gemessen. Ferri-Ferrocyanide 
mit den Mengenverhaltnissen von Ferri- zu Ferrocyanid von 15: 2 hat seinen isoelektr. 
Punkt bei pn =  4,7, 15: 5 entspricht pn =  4,3, 15: 10, ph =  3,9, 15: 15, ph =  4,4, 
das Gemenge 15: 20 hat keinen isoelektr. Punkt. Vff. geben Konstitutionsformeln fiir 
diese negativen Komplexe u. fiir die amphoteren Komplexe bei niedrigen, mittleren u. 
hohen pn-Werten an. Der isoelektr. Punkt des Sn(OH)2, hergestellt aus SnCl2 liegt 
bei pn =  6,6, Zinnoxysulfid mit einem gewissen Cl-Geh. bei ph =  6,2, des SnS bei 
pn =  3,2. Wenn S im UberschuB vorhanden ist, so kann kein isoelektr. Punkt fest- 
gestellt werden, Analogie zu Fe beim Mengenverhaltnis 15:20. Das A s"’ ist nach 
Vff. zu sauer, um ais kolloidales Kation so existieren zu kónnen, wie es beim Fe, Sn, 
Sb u. anderen Metallen der Fali ist. Der isoelektr. Punkt des SbOCl liegt bei ph =  5,6, 
alle Sulfide des Sb sind elektronegativ. BiOCl hat keinen isoelektr. Punkt, es ist in 
einem weiteren pn-Gebiet elektronegativ. Die Basenaustauschkapazitat der Ferri- 
Ferrocyanide — boi den pn-Werten, bei welehen die Verbb. noeh nicht zers. werden — 
nimmt mit der Erhohung des aeidoiden Anteils zu. Die Sulfide des Sn u. des Sb ver- 
halten sich analog; pro g Ferri-Ferrocyanid wird beim Mengenyerhaltnis 15:2 bei 
P h  =  7 0,380 Milliaquivalente (M.A.) Ca u. bei 15:20 0,450 M.A. Ca abgetauscht. 
Zum Austausch wurde Ca-Acetat yerwendet. Mit Ba-Acetat sind die Verhaltnisse 
analog. Arom. Sulfide haben bei ph =  7 eine maBige Austauschkapazitiit, die der 
Sulfide des Bi ist noeh geringer. (Soil Sci. 33. 75—94. 1932. New Yersey Experiment 
Station.) _ L. W olf.

H. Breindl und K. Sollner, Uber V er suche zur Bestimmung des Einflusses der 
Pikrinsaure auf die Elektrocapillarkune des Quecksilbers. Beim Vers. der Best. des 
Einflusses der Pikrinsaure auf die Elektrocapillarkurye des Hg durch Polarisation 
treten folgende Schwierigkeiten auf: 1. Ked.-Yorgilnge, 2. Andenmg der Gleichgewiehts- 
konz. in der Nahe der Grenzflache Hg-Lsg., 3. das Kleben des Meniscus. Die letzt-
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genannte Sehwierigkeit kann dadurch behoben werden, daB man den Hg-Meniseus 
nicht auf eine bestimmte Hóhe in der Capillare einstellt, sondern so lange hebt, bis 
es gerade zur Tropfenbldg. kommt. (Z. Elektrochcm. angew. pliysik. Chem. 38. 843 
bis 848. 7/11. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. physikal. Chemie u. Elek
trochemie.) L. E n g e l .

Marcello Seta, Bemerkungen iiber die Oberflachanspannung der Flussigkeiten. Er- 
lauterung des Oberflaehenspannungskoeff., der Regeln von E o tvos u. R a m s a y - 
Sh i e l d s , Ermittlung des Assoziationskoeff. aus der Oberfliichenspannung, Anderung 
dureh Adsorption u. durch in der FI. unl. Stoffe, thermodynam. Paradoxon des Cam- 
phers. Prakt. SchluBfolgerungen u. Anwendungen: das „elektrolyt. Herz“ : ein mit 
H2S04 +  KaCr20 , iibersehichteter Hg-Tropfen zuckt bei Beriihrung mit einem Fe- 
Nagel hin u. her. Capillarelektrometer. Verdampfungserscheinungen. (Ind. chimica 7. 
1488—96. Nov. 1932.).. R . IC. Mu l l e r .

L. D. Mahajan, Uber den Einflufi stbrender Fakloren und der Temperatur auf die 
Fliissigkeitstropfen an der Oberfldche derselben Fliissigkeit. Im AnschluB an friiherc 
Arbeiten (vgl. C. 1931. I. 1583) wird untersueht, welche Faktoren die Bldg. fl. Tropfen 
auf der Oberflache derselben Fl. erschweren. Ais solche werden gefunden: Vcrunreini- 
gungen an der Oberflache u. im Innern der Fl. u. im umgebenden Medium, elektr. Auf- 
ladung u. Temp. — Ole u. Fette bilden bei tiefer Temp. leicht primare Tropfen, bei 
hoher Temp. leicht sekundare Tropfen. (Z. Physik 79. 389—93. 26/11. 1932. Patiala, 
Mohindra Coli. Physics Labor.) L o r e n z .

Toshimasa Tsutsui, Uber Dendritenfiguren bei dunnen Flussigkeitsfilmerii Wenn 
eine Yiscose Fl. zwischen zwei ebene Glasplatten gcpreBt wird, dann ersoheinen nach 
Trennung der beiden Platten in dem diirmen Fl.-Film charakterist. Figuren. Das Aus- 
seben dieser Figuren bei rascher oder langsamer Trennung der Platten oder beim Aus- 
rollen einer Fl. auf einer ebenen Glasplatte mit einem Zylinder wird untersueht. 
(Proc. Imp. Aead. Tokyo 8. 236—39. 1932. Inst. of Pliysical and Chem. Research.) L o r .

A. Boutaric, Elektroosmose und Eleklrophore.se. Definition der Begriffe u. tjber-
blick iiber die GesetzmaBigkeiten dieser Erseheinungen, speziell der Ionenadsorption 
u. elektr. Umladung kolloider Teilchen. — Erorterung der techn. Anwendungen in der 
Torf-, Ton- u. Kautschukindustrie, sowie im Laboratorium u. Hinweis auf die mannig- 
faltigen Ausbaumógliehkeiten dieser Methode. (Naturę, Paris 1932. II. 6—11. 
Juli.) J. L a n g e .

B. BruŻS, Zur Theorie der Diffusion. Es wird eine in zwei fruheren Arbeiten
(C. 1932.1. 1060 u. C. 1932. II. 2935) entwickelte Theorie in ihrer Anwendungsmoglich- 
keit auf das Problem der Hydrodiffusion gezeigt. Die Betrachtimgen beziehen sich auf 
fl. binare Systeme. Durch eine Verallgemeinerung des v a n ’t  H o F F sclien  Begriffs 
vom osmot. Druck wird das erste FiCKsche Gesetz in eine Form gebracht, in der es fur 
Lsgg. beliebiger Konz. gilt. S tatt des osmot. Druckes wird zur Vermeidung von Ver- 
wechslungen der Begriff des Penetrationsdruckes eingefiihrt u. eine thermodynam. 
Gleichung fur die Konz.-Abhangigkeit desselben mit H ilfe  einer friiher fur stationare 
Zustande gefundenen Bedingung aufgestellt. Es wird daraus dio Ableitung einer 
Gleichung fiir den Diffusionskoeff. u. fiir ein allgemein giiltiges Diffusionsgesetz durch- 
gefiihrt. Darauf wird ein Vorschlag zur Modifikation der sogen. Bewegungsgleichungen 
gemacht unter Benutzung des allgemein giiltigen Diffusionsgesetzes u. eine „kinet.“ 
Gleichung fiir den H iTTO R F-K oeff. gegeben. Aus dem ńwersen SoRET-Effekt wird der 
SO RET-Koeff. berechnet. (Z. ph3rsik. Chem. Abt. A. 162. 31—43. Okt. 1932. Riga, 
Lettland, Chem. Inst. d. Univ.) G a e d e .

Reinhold Fiirth, Unlersuchungen uber Diffusion in Flussigkeiten. I. Vorbemerkung. 
Die Bedeutung der Diffusionsunterss. zur Erforschung der Konst. u. des molekularen 
Mechanismus in Fil., insbesondere fl. Lsgg., wird dargetan. (Z. Physik 79. 275—79. 
26/11. 1932. Prag, Deutsche Univ., Physikal. Inst.) L o r e n z .

Rudolf Zuber, Unlersuchungen iiber Diffusion in Flussigkeiten. II. Uber einen 
Mikrodiffusionsapparat fiir unfjefarbte Flussigkeiten. (I. vgl. vorst. Ref.) Es wird ein 
einfach zu handhabender App. zur Diffusionsmessung in ungefarbten Fil. beschriebcn, 
dessen Prinzip darin besteht, daB das Fortschreiten des einer bestimmten Konz. zu- 
gehorigen Grenzwinkels derTotalreflexion mit derZeit in mkr. Dimensionen verfolgt wird. 
In einer MeBreihe von etwa 1/t Stde. Dauer kónnen so viele Messungen angestellt werden, 
daB die Gestalt des Diffusionsgesetzes fiir die betreffende Substanz gewonnen werden 
kann. (Z. Physik 79. 280—90. 26/11. 1932. Prag, Deutsche Univ., Physikal. 
Inst.) L o r e n z .
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Rudolf Zuber, Untersuchungen uber Diffusion in Fliissigkeilen. III . Diffusions
messungen an dektriscli neulralen Fliissigkeitsgemischen und Lósungen. Mit dem in II. 
(vgl. vorst. Ref.) beschriebenen App. wird die Diffusion wss. Lsgg. von Harnstoff, 
Zuclcer, Glycerin u. Formamid bestimmt. Ein Yerfahren zur Berechnung der Ab
hangigkeit des Diffusionskoeff. yon der Konz. wird angegeben. Es ergibt sich, daB 
dio untersuchten Lsgg. dem Boi/TZMANNSchen Diffusionsgesetz gehorchen. Bei Harn
stoff steigt der Diffusionskoeff. bei kleinen Konzz. mit der Konz. steil an, was auf eine 
abnehmende Hydratation sehliefien laBt. Bei hoheren Konzz. (yon 2% ab) nimmt bei 
Harnstoff, wie bei Zuckerlsgg. aller Konzz. (vgl. A. S u llm ann , Protoplasma 13  [1931], 
546) der Diffusionskoeff. infolge zunehmender Assoziation ab. Die n a e h  der E in s t e i n - 
schen Gleichung D = K  T/6 n rj a berechneten Teilchenradien steigen bei Harnstoff mit 
zunehmender Konz. an; bei Zucker sind sie annahernd konzentrationsunabhangig. 
Bei Glycerin u. Formamid steigen die Teilchenradien mit zunehmender Konz., wohl 
infolge Polymerisation, an. (Z. Physik 79 . 291—305. 26/11. 1932. Prag, Deutsche Univ., 
Physikal. Inst.) LORENZ.

Rudolf Zuber und Kurt Sitte, Unlersiichungen iiber Diffusion in Fliissigkeilen. 
IV. Diffusionsmessungen an Elcklrolytlósungm. (III. vgl. vorst. Ref.) Gemessen wird 
die Diffusion wss. Lsgg. von LiCl, LiBr, NaCl, NaBr, NaJ, KC1, KBr u. K J. Schon 
bei groBen Verdiinnungen gilt das FiCKsche Diffusionsgesetz nicht. Bei Elektrolyten 
selbst in geringer Konz. muB im Sinne der Theorie von D e b y e -H u c k e ł  der Vorgang 
ais Diffusion unter der Einw. auBerer Kriifte aufgefaBt werden. Fiir die gestórte Diffusion 
laBt sich eine Gleichung vom Typus der BoLTZMANNschen Diffusionsgleichung ab- 
leiten. — Bei allen Salzen nimmt der Diffusionskoeff. mit steigender Konz. ab, dann 
wieder zu, oft bis iiber den Wert bei unendlicher Verdiinnung (z. B. Bromide). Bei 
den Bromiden wachst die Zunahme des Diffusionskoeff. von Li iiber Na nach K ; bei 
Chloriden u. Jodiden scheint der Gang umgekehrt zu scin. — Der anfangliohe Abfall 
u. der spatere Anstieg des Diffusionskoeff. mit der Konz. laBt sich so erklaren: Da 
sich in der Umgebung eines Ions im Mittel mehr Ionen entgegengesetzten ais gleichen 
Vorzeichens aufhalten, wird diese Ionenatmosphare stets die Bewegung des Ions hemmen. 
Der Diffusionskoeff. wird also abnehmen. Bei groBerer Konz. wird ein erheblicher 
Bruchteil der Ionen assoziiert (im Sinne B j e r r u m s ), also elektr. unbeeinfluBbar, sein. 
Die assoziierten Ionen konnen angenahert ais ungeladene Teilchen aufgefaBt werden, 
die sich, wie B o r n  (Z. Physik 1 [1920]. 221) gezeigt hat, rascher ais die freien Ionen 
bewegen. Daher wird mit wachsender Konz., also wachsendem Assoziationsgrad, der 
Diffusionskoeff. wieder zunehmen. (Z. Physik 79- 306—19. 26/11. 1932. Prag, Deutsche 
Univ., Physikal. Inst.) L o r e n z .

Kurt Sitte, Untersuchungen uber Diffusion in Fliissigkeilen. V. Zur Theorie der 
Diffusion in Lósungen starker Elektrolyte. (IV. vgl. vorst. Ref.) Die BoRNSche Theorie 
der Ionenbeweglichkeit in Dipolfll. (ygl. Z. Physik 1 [1920]. 221) wird unter Beriick- 
sichtigung der Wrkg. der Ionenscliwarme erweitert, die in Lsgg. starker Elektrolyte 
nach der D EB Y E-H uC K ELschen Theorie auftreten. Die gefundene Konz.-Abhangigkeit 
d e r  Beweglichkeit steht in guter Obereinstimmung mit der Konz.-Abhangigkeit der 
inneren Reibung in solchen Lsgg. Die NERNST-PLANCKsche Theorie der Diffusion 
(vgl. Ann. Physik 4 0  [1890]. 561) wird ebenfalls unter Beriicksichtigung der Ionen- 
schwarme erweitert; daraus lśiBt sich eine Gleichung fiir  die Konz.-Abhangigkeit des 
Diffusionskoeff. D in se h r  y e rd . Lsgg. ableiten: D{o  =  D0 (1 — C ]/y), O — Konstantę, 
y — Konz. in Mol./l. F iir  konzentriertere Lsgg. gelingt dies unter Beriicksichtigung 
der Ionenassoziation (im Sinne BJERRUMs). Die Theorie w ird  auf die Resultate der 
Diffusionsmessungen in IV. (vgl. vorst. Ref.) mit gutem Erfolg angewendet u. dazu 
benutzt, um auf ihrer Grundlage den Assoziationsgrad der Ionen in den wss. Lsgg. 
der Alkalihalogenide in Abhangigkeit von der Konz. zu berechnen. Der so bei y =  0,1 
berechncte Assoziationsgrad ist durchschnittlich betrachtlich kleiner ais der klass., 
aus A/Aoo ermittelte. (Z. Physik 79 . 320—44. 26/11. 1932. Prag, Deutsche Univ., 
Physikal. Inst.) L o r e n z .

Suzanne Veil, Rhylhmische Erscheinungen bei der eleklrolytischen Fallung von 
Farbsloffen. Ahnliche Erscheinungen, wie fruher beobachtet (vgl. C. 1932 . I I .  1421), 
werden auch an Gelatine, gefarbt mit Neutralrot oder Toluidinblau, bei der Einw. 
yon K2Cr04 beobachtet. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 1 9 5 . 781—83. 7/11. 1932.) L o r .

R. Burstein und A. Frumkin, Uber die Beeinflussung der Kinetik der Athylen- 
adsorption durch einen Pt-Gehalt der aktwierlen Kohle. Auszug aus der C. 1 9 3 2 . II. 990
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ref. Arbeit. Hinweis auf die Bedeutung der Verss. fiir die Theorie der aktm erten 
Adsorption. (Physik. Z. Sowjetunion 2. 198—99. 1932. Moskau, Karpow-Inst. f. 
Physikal. Chemie.) L e s z y n s k i .

E. Beri und B. Sclimitt, tlber Benetzungsversuche an hydrophilen und hydrophoben 
Pulrem im System zweier miteinander nićht mischbarer Flussigkeiten. I. Ais MaB fiir 
die Benetzungsanderung eines Pulvers unter dem EinfluB sammelnder, druekender u. 
wiederbelebender Zusatze yerwenden die Vff. den Wanderungssinn des Pulvers in 
zwei nicht miteinander misehbaren Fil. Durch Zusatz eines Sammlers, d. h. eines 
Stoffes, der die Pulveroberfliiche hydrophob macht, wird eine Phascnumkehr ver- 
ursacht. Das auf Grund seiner hydrophilen Eigg. eine Emulsion der niehtwss. in der 
wss. Phase stabilisierende Pulver stabilisiert nach der Phasenumkehr die Emulsion der 
wss. in der niehtwss. Phase. Durch stufenweise Zugabe des Sammlers bis zur Phasen
umkehr wird ein MaB fur die Hydrophilie der Oberflache bzw. fiir die zur Hydro- 
phobierung notwendige Menge erhalten. Dio erhaltenen Ergebnisse kónnen nur dann 
auf die Vorgange der Flotation iibertragen werden, wcnn die Loslichkeit des Sammlers in 
der niehtwss. Phase gering ist. Durch Zusatze von Elektrolyten kónnen dereń benetzungs- 
fórdernde oder benetzungshindernde Eigg. aus der benótigten Sammlermenge abgelesen 
werden. Vff. untersuehcn die Benetzbarkeit von Bleiglanz u. Zinkblende. Zwischen 
Sammlerverbrauch u. Oberflaclicnentw. besteht eine lineare Beziehung. Infolgc Sulfati- 
sierung der Oberflache nimmt beim Altern des Bleiglanzes der Sammlerverbrauch (Na- 
Oleat) zu. Durch Zusatz von Na2C03 wird der Verbrauchan Athylsanthogenatu. Na-Oleat 
ais Sammler fiir Bleiglanz verringert. Chromation verringert bei niedrigen Konzz., ver- 
gróBert bei hólieren Konzz. den Sammlerverbrauch. K 2Cr04 erschwert die Hydrophobie- 
rung der PbS-Oberflache durch Heptylsaure, wahrend es auf ZnS keinen EinfluB hat. 
Na2C03 wirkt auf die Benzolbenetzbarkeit von ZnS durch Zusatz von Na-01eat nur wenig 
ein. Alkalicyanide bewirken eine Steigerung des Sammlerverbrauches. Schwermetallion 
begiinstigt die Adsorption von Kaliumxanthogenat an ZnS, das ohne diesen Zusatz 
nicht liydrophobiert wird. Mit Alkalicyaniden abgedriickte Zinkblende kann durch 
Zusatz von CuS04 wiederbelebt werden. (Kolloid-Z. 61- 80—90. Okt. 1932. Darm
stadt, Chem.-techn. Inst.) WlNNACKER.

B. Anorganisclie Chemie.
Harold Simmons Booth, Carl F. Swinehart und William C. Morris, Fluor- 

polyhalogenide. (Vgl. C. 1932. II. 1278.) Ausfiihrliche Beschreibung der Verss. der 
Vff. iiber die Anlagerung von JC13 an K, Bb, Cs u. NH4-Fluoride. Die Bestandigkeit 
der Pentahalogenide fallt in der oben angegebenen Reihenfolge; auch die bestandigsten, 
das RbFJCl3 u. CsFJC13 kónnen langere Zeit nur in einem Exsiccator, der JC13 enthalt, 
aufbewahrt werden. Die genannten Polyhalogenide sind in Bzl. u. in CC14 unl.; mit 
dem letzteren reagieren sie langsam. Die Loslichkeit in W. ist gering bei dem NH4- 
u. dem K-Salz ist sie am gróBten. ( J .  physic. Chem. 36. 2779—88. Nov. 1932. Cleve- 
land, Ohio, Morley Chem. Lab., Western Reserve Univ.) . J u z a .

E. C. Gilbert und E. H. Huffman, Untersuchmigen ube.r Hydrazin: Loslichkeit 
von Hydrazinsalzen in gemischten Losungsmitteln. (Vgl. C. 1932. I. 1756.) Vff. unter- 
suchen die Loslichkeit Von Hydrazinpikrat u. Hydrazintrinitro-m-kresolat in A.-W.- 
Gemischen verschiedener Zus. bei 20°. Beide Salze bilden Hydrate u. sind in W. u. 
in A. in etwa dem gleiehen MaB 1. Die Loslichkeitskurven in A.-W.-Lsgg. (0—100%) 
zeigen je ein Minimum u. ein Maximum. In  den Lsgg. existieren Hydrate u. Alkoholate, 
die Alkoholate sind aber in festem Zustand nicht stabil; dagegen halten die genannten 
Salze ihr Hydratationswasser noch in 99,8°/oig- A. zuriiek u. die anhydr. Salze nehmen 
aus W.-haltigem A. W. auf. Die Lóslichkeitskurven der Salze ahneln nicht den Lós- 
lichkeitslturven der entsprechenden freien Sauren in den gleiehen Lósungsmm. Es 
werden schlieBlich Lóslichkeitsbestst. fiir Hydrazintrinitro-m-kresolat in W. zwischen 
15 u. 30° mitgeteilt. (J. physic. Chem. 36. 2789—92. Nov. 1932. Corvallis, Oregon, 
Depart. of Chem. Oregon State College.) Juza .

A. B. van Cleave und A. C. Grubb, Siliciumhydrid, einatomiger oder dreiatomiger 
Wasserstoff. S c iiu l t z  (C. 1932. I. 927) hatte sich gegen die Auffassung der Vff. 
(C. 1931. II. 1995) gewandt, daB die von den Vff. beobachtete Rk. zwischen akti- 
riertem  H u. S primar auf die Bldg. von H3+ zuriickzufiihren ist. In  der vorliegenden 
VeróffentKchung weisen Vff. nach, daB die von ihnen beobachteten Effekte weder 
auf Bldg. von atomaren H, noeh auf Bldg. von Si-Hydrid zuriickzufiihren sind, sondern
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nur mit der Bldg. von H 3+ erklart werden kónnen. (J. physic. Chem. 36 . 2817—18. 
Nov. 1932. Saskatoon, Departm. of Chem. Univ., of Saskatchewan.) J u z a .

G. W. Prichodko, Die Lóslichkeit von Soda und Natriumsulfat in rerschiedenen 
Konzentrationen von Nalriumhydroxyd bei verscheidenen Temperaturen. Die Best. der 
Lóslichkeit der Soda u. des Natriumsulfats in NaOH-Lsgg. yerschiedener Konz. im 
Temp.-Gebiet von 50—140° ergab, daB die Lóslichkeit der beiden Salze mit Erholiung 
der NaOH-Konz. fiillt. Die Soda wird bei der NaOH-Konz. yon 55—60%, das Na2S04 
bei der NaOH-Konz. yon 60% prakt. unl. Ein wesentlicher EinfluB der Temp. war 
fur die verschicdenen Konzz. nicht feststellbar. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. 
[russ.: Chimitschcski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 31—33. 1932. 
Ukrain. Inst. f. angew. Chem.) K i .e v e k .

JuliuS Gelhaar, Uber Calciumcarbid und Kalksticksloff. Die Zers. des CaC2 bei 
Eotglut kann nicht durch beim Mahlen gebildetes Ca(OH)2 yerursacht werden, da der 
CaC2-Verlust beim Mahlen im Mittel yieler Analysen nur zu 1,11% bestimmt wird. 
Wird der CaC2-Gch. des Rolicarbids ais Aquivalent des entwickelten C2H2 berechnet, 
dann ist der gefundene Geh. an freiem CaO nach Azotierung ca. 11—13% geringer 
ais der nach der Gewichtszunahmc berechnete, wahrend sich fiir die ubrigen Bestand- 
teile tjbereinstimmung mit der Berechnung ergibt. Die Differenz verschwindet, wenn 
man annimmt, daB ein Teil des Carbids C2H2 gebunden enthalt in Eorm von CaCs-C2H 2 
(analog den sekundaren Carbiden yon Na, Li usw.). Dieses C2H2 wird beim Schmelzen 
des Carbids aus dem H der Kohle gebildet; daneben findet sich im Carbid eine ent- 
sprechende Menge H 2 (analyt. gefunden bis 0,3%). DaB der azotierbare (,,akt.“) Anteil 
des Carbids tatsachlich geringer ist ais der nach der C2H2-Entw. bestimmte, wird 
bestatigt durch Best. der Zn-Bldg. nach CaC2 +  ZnCl2 — >- CaCl2 +  Zn +  2C bei 400°, 
das hierbei in Bk. getretene CaĆ2 entspricht dem bei der Azotierung umgewandelten 
Anteil. Die therm. Zers. des CaC2 bei ca. 800° erklart sich demnach durch Abspaltung 
des gebundenen C2H2. Dessen direkte Best. gelang Vf. nicht. Von etwa 1150° an tritt 
eine neue Rk. ein, die sich auf Abdest. des aus CaO u. C gebildeten Ca zuruckfiihren 
laBt; sekundar reagiert yermutlich das hierbei entstandene CO mit CaC2 weiter nach 
CaC2 -j- CO =  CaO +  3C, bis alles CaC» yerbraucht ist. (Tekn. Tidskr. 62 . Nr. 46. 
Kemi. Nr. 11. 81—86. 12/11. 1932.) “ II. K. M u l l e r .

Lennart Forsen, Uber die Anwendung der Koordinationslehre auf die Chemie des 
Zements und des Chlorkalks. (Vgl. C. 1931 .1. 1149.) Auf Grund der koordinationschem. 
Unters. yon Gips u. anderen Ca-Salzen yersucht Vf. die Zus. u. die Eigg. des Chlor
kalks u. der Ca-Verbb. (Aluminat, Silicat, Silicathydrat) des Zements koordinations
chem. zu erklaren. Ais Komponenten des Chlorkalks ergeben sich folgende 12 Verbb.:

Fiir die Rkk. der wichtigsten Bestandteile des Portlandzements wird folgendes Schema 
gegeben:

I. 3CaO-A120 3 +  6H20  — >- Ca3[Al(OH)0]2
Ca3[Al(OH)6]2 +  CaSO, — Ca4[S04][Al(0H)6]2 kryst.

II. Ca3[Al(0H)8]2 +  Ca(OH)2 — >- 2Ca2[OH][Al(OH)„] kryst.
H I. 3Ca0-Si02 +  a q — >- 2Ca0-Si02-aq (Gel) +  Ca(OII)2 kryst.

(Svensk kem. Tidskr. 44. 248—67. Okt. 1932.) B. K. M u l l e r .
Shoichiro Nagai, Untersuchungen uber Hydrotliermalsyntliesen von Calcmm- 

aluminaten und -silicałen zwischen Kalk und Tonerde oder Kaolin. I. Vf. arbeitete 
nach der friiher beschriebenen Methode (C. 1932- II. 690). Die Synthesen wurden an 
Mischungen mit u. ohne W., bei letzterem mit u. ohne Anwendung yon Druck yor- 
genommen. Kaolin u. A1(0H)3 wTirden bei 900° in HC1 unl. Trockene u. hydrothermale 
Erhitzung von CaO +  Al(OH)3 gaben dasselbe Ergebnis. Tabellen. (J. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 3 5 . 182 B—84 B. 1932. Tokyo, Univ., Inst. f. Silicatindustr.) Salm.

Shoichiro Nagai, Untersuchungen iiber Hydrothermalsyitihese von Calcium- 
aluminaten und -silicaten zwischen Kalk und Tonerde oder Kaolin. II. (I. vgl. yorst. 
Ref.) Kalk u. Kaolin wurden in der Zus. des Portlandzements bei gewohnlichem Druck 
hydrothermal u. therm, bei 700—1100° behandelt. In beiden Fallen w*urde dasselbe 
Ergebnis erreicht, doch ging die Synthese bei der hydrothermalen Methode etwas 
weiter. Die Verss. wurden deshalb bei hohem Druck wiederholt. Bei Mischungen von
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1 : 1 u. von 2: 1  CaO: A120 3 konnten wasserhaltige Verbb. erhaltcn werden, welche die 
Zus. 2 Ca0'AI30 3-m H„0 oder 3 Ca0-Al20 3-n H20  haben diirften. Schwach gegliihter 
Kaolin verbindet sich wegen der lockeren Bindung der Oxyde etwas leichter ais roher 
Kaolin mit Kalk. Die Rk.-Tempp. lagen bei nur 150—155°. (J. Soc. cliern. Ind., Japan 
[Suppl.] 35. 256 B—60 B. 1932.) S a l m a n g .

Shoichiro Nagai, Untersuchungen uber Hydrothermalsynthesen von Calcium- 
silicaten unter gewdlmlichem Druck. IV. (III. vgl. C. 1933. I. 36.) Die Rk.-Gemische 
zwischen den Oxyden wurden folgendcrmaBen getrennt: Si02 wurde mit 10%ig. 
Na2C03-Lsg. entfernt. Der Ruckstand wurde mit 3%ig. HC1 bchandelt, filtriert u. aus- 
gewaschen, dann dasselbe mit Sodalsg. wiederholt. Die Filtratc ergeben den Geh. an 
gel. Si02 u. CaO. Der Ruckstand gibt das Unlósliche. Freier Kalk wurde mit der 
Glycerin-A.-Methodc, der gobundene Kalk aus der Differenz zwischen Gesamtkalk u. 
freiem Kalk bestimmt. Unter den oben beschricbenen Bedingungen wurde gefunden: 
In  der Mischung 1 CaO, 1 Si02 bildete sich mit steigender Temp. fast nur Ca0-Si02. 
Da letzteres nicht in 10%ig. Sodalsg. 1. war, konnte ermittelt werden, daB auBer 
C a0-Si02 noch 3 C a0 -2 S i0 2 vorhandon war. In der Mischung 1,25 CaO, 1 Si02 
bildet sich vorzugsweise C a0-Si02 auf Kosten der kalkreicheren Silicate (3: 2 u. 2: 1), 
in der Mischung 1,75 CaO, 1 Si02 bilden sich aber vorzugsweise diese kalkreicheren 
Silicate, aber alle 3 Silicate sind vorhanden. Durch Berechnung wurde gefunden, daB 
in der Mischung 1,25: 1 das 2: 1-Silicat bei tieferen Tenrpp. vorherrscht, das 3: 2- 
Silicat dagegen bei hóheren. Bei der 1,75: 1-Mischung sind boi tieferen Tempp. beide 
Silicate zu gleichen Teilen, bei hoheren Tempp. fast nur das 2: 1-Silicat vorherrschcnd. 
Viele Tabellen. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 320 B—26 B. Juli 1932. 
Tokyo, Univ., Inst. f. Silicatindustrien.) S a l m a n g .

Shoichiro Nagai, Hydrothermalsynthesen von Calciumsilicaten. I. Zusammen- 
fassung der C. 1931. II. 1839. 1932. I. 1068. 3160 u. vorst. referierten Arbeiten. (Z. 
anorg. allg. Chem. 206. 177—95. 1/6. 1932. Berlin-Dahlem.) S a l m a n g .

Shoichiro Nagai, Hydrothermalsynthesen von Calciumsilicaten. II. (I. vgl. vorst. 
Ref.) Hydrothermalverss. an Gemengen aus CaC03 u. Si02 entsprechen in ihror Wrkg. 
sehr nahe denen trockener Gemengo, nur wird boi niedrigen Tempp. etwas weniger 
Silicat gebildet, ais bei trockenem Gemonge. Das Gemenge 1 :1  ergab bei 800—900° 
zuerst Disilicat u. 3: 2 Silicat, die erst langsam in 1: 1-Silicat ubergehen. Die Ge- 
menge 3 :2  u. 2 :1  lieferten merkliclie Mengen von 1 :1 - Silicat nur bei niedrigen 
Tempp., oberhalb 900° bilden sich die bas. Silicate. Die sehwierigore Loslichkeit von 
1 : 1-Silicat gegeniiber der von 3: 2 u. 2: 1  in 10%ig- Sodalsg. erlaubt eine fraktionierte 
Trennung der Silicate. Bei allen Mischungen kommen auch alle móglichen Silicate vor. 
Mit steigender Temp. der Exposition steigt im Gemenge 1 :1  der Geh. an Mono-, im 
Gemengo 3: 2 an Dicalciumsilicat an. Dio bei 1100—1200° erhaltenen Hydrothermal- 
prodd. bestehen z. B. aus 10% Ca0-Si02, 70% 3 CaO• 2 Si02 u. 20% 2C a0-S i02. 
Bei 1420—1450° bestehen sie aus 20—25% CaO • Si02, 35—48% 3 CaO-2 Si02 u. 32 bis 
40% 2C a0-S i02. Die hydrothermale Synthese erlaubt hier wie auch bei den 
Mischungen 1:1  u. 2 :1  bei tieferen Tempp. ais bei trockener Erhitzung die Bldg. der 
groBtmoglichen Mengen der betreffenden Silicate. Bei hóheren W.-Dampfdrueken 
lassen sich die Zuss. der gebildeten Silicate errcclmen. Bei niedrigsten Drucken u. 
Tempp. entstehen wasserreiche Verbb., wie 3 CaO-2 Si02-8 H20. Boi hoheren Drucken 
u. Tempp. entstehen wasserarmere Vcrbb., wie 3 CaO-2 Si02-0,25 H20  u. CaO• Si02-
0,25 H20. Die basischsten Gemenge lassen die Verbb. 2 Ca0-Si02-H20 erkennen. 
Sie zeigt nahe tJbereinstimmung mit dem Hillebrandit, die Verb. 3 C a0 -2 S i0 2- 
8 H 20  mit dem Afwillit u. CaO-Si02-0,25 H 20  mit Xonotlit. (Z. anorg. allg. Chem. 
207. 321—39. 13/9. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Silicatforsch., Tokyo, 
Inst. f. Silicatind. d. Univ.) S a l m a n g .

W. I. Wernadski, Uber die Fdrbung der AlumosiUcate. Ausgehend von der An- 
schauung des Vf. uber die Struktur der Alumosilicate wird eine Hypothese iiber die 
Farbung der Verbb. der Kaolingruppe aufgestellt, nach der der ringformige Kaolin- 
kern, Al2Si20 7, ais Chromophor oder Chromophorgruppe zu betrachten ist. Bei Ein- 
fuhrung anderer ,,Radikale“ in einen die Kaolingruppe enthaltenden Korper (Hydrat, 
Anhydrid oder Salz), d. h. bei der Bldg. von Anlagerungsverbb. an das kaolin. Alumo- 
silicat, kami eine alumosilicat. oder Kaolinfarbung erhalten werden. Ais Beispiel 
werden die Sodalithe, Ultramarine, Hauyne, Cancrinite u. a. angefiihrt. Wahrend 
bei der Bldg. von Anlagerungsprodd. die Kaolinkerne sich miteinander zu sehr groBen 
Agglomeraten yerbinden konnen, ist die Anzahl der „Radikale“ (H20, NaCl, CaO,
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CaC03, Na2S, NaHC03, Na2S04 usw.), die eingefiihrt werden konnen, nur sehr be- 
grenzt. (C. R. Acad. Sei., U. R. S. S. Ser. A. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R. 
Sser. A.] 1 9 3 2 . 107—24. Leningrad.) K l e v e r .

E. H. Riesenfeld, U ber Chrompentoxyd. Nach S c h w a r z  u. G i e s e  (C. 1932
II. 350) ist das Anlagerungsprod. von Pyridin an Chrompentoxyd nur nach der Vor 
schrift yon W lE D E  (Ber. dtsch. chem. Ges. 41 [1908]. 3545), nicht nach der von Vf 
herstellbar. Vf. stellt fest, daB bei Wiederliolung seiner friiheren Verss. (Ber. Naturf 
Ges. Freiburg i. Br. 7 [1906]. 35) die Verb. in der friiher angegebenen Ausbeute er- 
halten wird, wenn durch hinreichende Kiihlung die Zers. yermieden wird. Die erhaltene 

^  q  Verb. stimmt in der Zus. mit der nach W lED E her-
tt  n  r v n  t i t  n r v n  gestelltenu. m it der von Sc h w a r z  u. G i e s e  angegebenen

p  r a p  * iiberein. Trotz der tJbereinstimmung in der Zus. unter-
y  * scheiden sich die Prodd. nach W i e d e  u .  nach Vf. im

Ausschen u. in der Geschwindigkeit der Zers. in saurer u. alkal. Lsg. Man muB an- 
nehmen, daB es sich um Stereoisomere handelt, bei denen die Liganden in einer Ebene 
liegen. Einer der beiden Vcrbb. diirfte die Formel I, der andern die Formel II zu- 
kommen. (Ber. dtsch. chem. Ges. 65. 1868—69. 7/12. 1932. Berlin, Univ., Physikal.- 
Chem. Inst.) LORENZ.

Rudolf Schenck, Th. Dingmann, P. Hub. Kirscht und A.Kortengraber, Gleich- 
gewichtsuntersuchungen iiber die Jłeduklions-, Ozydations- und Kohlv/ngsvorgdnge beim Eisen. 
X. (IX. vgl. C. 1930. I. 3755.) Die Ergebnisse der bisherigen Unterss. iiber die 0 2-L5s- 
lichkeit im a- u. y-Eisen werden hinsichtlicli ihrer Unterschiede diskutiert. Es ergibt 
sich, daB dem Verteilungszustand des Metalls besondere Beachtung geschenkt werden 
muB. Die Verss. mit Eisenfolie zeigen, daB Metali bei Behandlung mit CO-COs-Gas- 
geinischen ais Eisencarbonyl fluchtig geht. Die 0 2-Sattigungskonz. fiir kompaktes 
Eisen wird zu 0,100°/o bei 800° gefundcn. Bei Eisenpulvern liegt das 0 2-Aufnahme- 
vermogen wesentlich hóher, mit fortschreitender Sinterung sinkt es jedoch auf den 
W ert des kompakten Eisens. Die erhóhto 0 2-Aufnahme wird mit dem Auftreten 
„aktiver“, unedler Partien im Eisen erklart. Die Unters. der Gleichgewichte zwisehen 
Eisenpraparaten u. Gasgemischen aus C0-C02 ermoglicht damit die Feststellung der 
Aktivierung. Die Aktiviemng verschwindet mit der Ggw. geringer Cu-, Ni-, Co- 
Mengen. Die Aktivitat steht in Beziehung zur Korrosion des Metalls. (Z. anorg. allg. 
Chem. 206. 73—96. 1932.) W en tru p .

Rudolf Schenck, H. Franz und A. Laymann, Gleichgewichtsuntersuchungen iiber 
die Beduktions-, Ozydations- und Kohlungsvorgange beim Eisen. XI. (X. ygl. yorst. Ref.) 
Es wird der EinfluB der Osyde des Si, Ti, P, Cr auf die Gleichgewichte untersueht. Bei 
Anwesenheit von Si02 weichen die Formen der Abbauisothermen von denjenigen des reinen 
Eisenoxyds ab. Die Abweichung ist nur mit der Anwesenheit von Fayalit ais Bodenphase 
zu erklaren. Bei der Red. in Ggw. yon TiO, treten die Verbb. Fe0-T i02 (Ilmenit) u. 
2 F e0-T i02 in Erscheinung. Der Abbau der Eisenphosphate kann zu den Phosphaten 
des zweiwertigen Fe u. zum FesP erfolgen. Zur Erklarung der Abbauisothermen wird 
angenommen, daB die Red. iiber eine Mischphase des Eisenoxydul- Pyro- u. Meta- 
phosphats u. eine Komplexverb. vor sich geht. Die Gemische von Chromoxyd mit 
geringen Eisenmengen sind schwer reduzierbar. Die eisenosydarmsten Gemische 
werden zu Chromeisenstein neben Cr20 3 abgebaut, die eisenreicheren zeigen bei der 
Red. Eisenoxyduloxyd neben Chromeisenstein, die Mischkrystalle miteinander bilden. 
(Z. anorg. allg. Chem. 206. 129—51. 1932.) W e n t r o t .

Rudolf Schenck und Th. Dingmann, Gleichgewichls-unlersuchungen uber die lie- 
duktions-, Oxydations- und Kohlungsvorgange beim Eisen. XII. (XI. ygl. yorst. Ref.) Es 
werden die Methoden der Gasanalyse mitgeteilt, die fiir die Unters. der Gaszus. bei den bc- 
kannten Verss. yerwendet wurden. Fiir die Unters. reiner C0-C02-Gemische wurde der 
Druck des Gases, das sich in einem geeichten Glashohlkorper bei konstanter Temp. befand, 
festgestellt u. daraus das Normalyolumen errechnet. Das C02 wurde mit Atzkali ab- 
sorbiert. Fiir die Analyse anderer Gasgemische wurde eine Apparatur entwickelt, die 
im Prinzip dem Orsatapp. entspricht, jedoch mit Hg arbeitet u. einige Modifikationen 
entsprechend den notwendigen Feinmessungen aufweist. Fiir geringe Gasmengen 
wurde diese Apparatur mit der zuerst beschriebenen kombiniert. Bemerkenswert an 
der AusfiihTung ist u. a. die Einstellung des Hg-Niveaus mit Hilfe von Pt-Kontakten 
u. elektr. Anzeigevorr. (Z. anorg. allg. Chem. 209. 1—10. 18/11. 1932. Munster i. W. 
Chem. Inst, d. Uniy.) W e n t r u p .



586 C. M in e r a l o g is c h e  u n d  g e o l o g is c h e  C h e m ie . 1933. I.

Pierre Jolibois und Louis Cloutier, tJber die basischen Bleisalze. Mit dem friiher 
beschriebenen App. zur raschen Mischung (C. R. liebd. Seances Acad. Soi. 1 6 9  [1919]. 
1095. 1161) wird die Bldg. bas. Salze bei der Fallung von Pb untersueht. Wird zu einer 
Pb(N03)2-Lsg. alkal. K2Cr04-Lsg. gegeben, dann bildet sich bei einem K20/C r03-Verhaltnis 
von 1,5—3,0 in der fafienden Lsg. ein Nd. yon PbCr0.t, Pb(OH)2, bei einem K20/Cr03- 
Verhilltnis von 5—15 ein Nd. von PhCrO.,, 2 Pb(OH)2. — Die Existenz folgender bas. 
Pb-Salzo wird nachgewiesen: 2 PbC03, Pb(OH)„; PbCl2, Pb(OH)2; PbCl2, 6 Pb(OH)2; 
PbS04, 3 Pb(OH)2; 2 Si02, Pb(OH)2; B20 3, Pb(OH)2; 2 B20 3, 7 Pb(OH)2. (C. R. 
hebd. Seances Acad. Sci. 1 9 5 . 795—96. 7/11. 1932.) L o r e n z .

Maurice Jowett und Harold Idris Price, Uber die Loslichkeit der Bleiphosphale. 
Durch Best. des EK. in einer besonders konstruierten Blei-, bzw. einer Chinhydron- 
elektrode wird die Dissoziationskonstante der H3PO., bestimmt. Es wird gefunden p&t ==
piW +  0,515 ] / /t =  pK,’ — log yHjPOII =  2,188, bei 37,5°, die Werte fiir pic, u. fiir p k 3 
stimmen mit denen yon BJERRUM u . UNMACH uberein. Das Loslichkeitsprod. des PyTO- 
morphit pss =  5 pp tr +  3 PPO4'"  +  PCci,, wird zu 79,115 gefunden, fiir PbHPO., wird 
Pg2 =  ppb- +  pHPOi" zu 11,36, fiir Pb3(PO.,)2 pss — 3 pi>b" +  2 ppo4" ' zu 44,46 ermittelt. 
Die Loslichkeiten dieser Verbb. werden in Abhangigkeit vom pn gemessen. Die Gleich- 
gewichto dieser 3 Salze werden bestimmt. In Ggw. sehr geringer Cl'-Konz. ist der 
Pyromorphit das bestandige Salz, PbHPO u. Pb3(PO,,)2 sind im Gleichgewieht in 
Ggw. von ungefahr 3,10”° m. H3P 0 4. So kann man erklaren, daB in der Natur PbHPO,, 
nicht yorkoinmt, aber Pb3(PO.,)2 ais Eerazit u. haufig der Pyromorphit Pb5Cl(P04)3 
oder PbCl2-3 Pb3(PO.,)2. (Trans. Faraday Soc. 2 8 . 668—81. Sept. 1932. Liverpool, 
Univ. M u s p r a t t s  Lab. of Physical u. Electro-Chem.) L. W o l f .

Wallace E. Duncan und Emil Ott, Die Reaktion zwischen neulralen Bleimercap- 
tiden und Schwefel. Die R k . zwischen neutralen Pb-Mereaptiden u. S in benzol. Lsg. 
fiihrt zu PbS2 u. organ. Polysulfiden (vgl. C. 1 9 3 2 . I. 511), die zwischen bas. Pb- 
Mercaptiden u. S zu bas. Pb-Polysulfiden des Typs: HOPbŚx PbOH (ygl. R e i d  u . 
Ot t , C. 1 9 3 0 . II. 2629). Letztere R k . wird nun genauer arn bas. sek.-Butylbleimercaptid 
untersueht. Bei Zugabe yon S in benzol. Lsg. zu dieser Verb. bildet sich ein ziemlich 
stabiler, orangegelber Nd., der eine Mischung yon Polysulfiden obiger Formel ist, meist 
mit S3 u. Sjf gelegentlich auch mit SE. (J. Amer. chem. Soc. 54 . 4463. Noy. 1932. Balti
more, Md., J o h n s  H o p k in s  Univ., Dept. of Chem.) L o r e n z .

R. Voynnet, Wirkung des Ammoniaks und einiger organischer Basen auf de,n 
Kalomel. NH3 u. einige organ. Basen, sowie einige ihrer Salze wirken auf Hg2Cl2 wie 
folgt: NHo reagiert nach der Gleichung:

2 NH3 +  Hg2Cl, =  NH.,C1 +  Hg +  NH2HgCl; 
mit NHtCl bildet sich eine Hg-Cl-ŃH3-Komplexverb., nicht eine Verb. des HgCl2, sie 
wurde in Form brauner Krystalle erhalten u. gab die Rkk. der Hg-Salze; mit Mono- 
benzylamin analoge Rk. wie mit NH3, Rk.-Prod. 1. im tjberschuB des Amins; mit dessen 
HCI- Verb. — >- (CJJ, ■ CU2 ■ NH2 ■ HCl)2 ■ HgCL, braune Krystalle, F. 143°; mit <p-Amino- 
benzoyldiathylaminoatlianoi-HCl (Noyocain) — (CltH.,0O2N 2■ IICl)2-HgCl2, braune 
Krystalle, F. 133°; die bisher genannten Rk.-Prodd. bilden sich nicht direkt aus Amin- 
HC1 +  HgCl2; Dimełhylanilin wirkt nur bei erhóhter Temp. auf Hg2Cl2 ein; mit dessen 
ECl-Verb. — y  [C0H^N(CII2)„■ IICl]■ HgCU, griinlichblaue Nadelii; mit Cocain-HCl 
— y  (C^H^NO,• HCI)• HgCl2, Blattehen; aus jo 1 Mol. Dimethylanilin- oder Cocain- 
HC1 u. HgCl. entstehen die gleichen Verbb. wie mit Hg„Cl2; mit Anilin  — y (C^H-NIh)^- 
2 IIgCl2, rote Krystalle; mit HgCl2 das gleiche Prod.; mit Anilin-HCl — >- (C jl-N H 2■ 
IICl)2-IIgCl2, braune Krystalle; aus HgCl> nicht das gleiche Prod.; mit Pyridin -— y  
(Cr/ l lN )2 ■ 2 llgCl2, weiBe Nadeln, F. 149",' mit HgCl2 nicht das gleiche Prod. — All- 
gemein steigt bei den untersuchten Korperldassen die Neigung, mit Hg2Cl2 zu reagieren, 
mit der Alkalitat, sie faUt in der Reihe NH3 — y  Alkaloide — >- Aminę — y  Pyridin. 
Amino-Eg. reagiert frei nicht mit Hg,Cl2, wohl aber nach Neutralisation mit CaO. 
Diese Befunde sind von physiolog. Bedeutung, da Hg2Cl2 im alkal. Darmsaft yermutlich 
iihnlich unter Bldg. yon HgCl.. u. metali., feinyerteiltem Hg reagiert. (J. Pharmac. 
Chim. [8] 1 6  (124). 344—50. 16/10. 1932.) D e g n e r .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
Dozier Finley, Mogliclikeiten der Forschung auf dem Gebiete nichtmetallischer 

Mineralien. Allgemeine Betrachtungen. (Min. and. Metallurgy 13 . 321—23. Juli 1932. 
San Francisco, Paraffine Co., Inc.) E d e n s .
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Werner Witteborg, Die minerogenetische Bedeutung der Luminescenzersckeinungen 
des Kalkspates. Aus den Luminescenzerscheinungen an den Kalkspaten kónnen bei 
paragenet. Unterss. wichtige Schliisse auf das relative Alter der Kalkspate gezogen 
werden, auch sind Stórungen im Bau der Krystalle zu erkennen. Weitcr ermóglicht 
diese Unters. parallele Fortwachsungen u. Wachstumsunterbrechungen, welche „minero- 
genet. Lucken“ benannt werden, zu erkennen. Beschreibung dieser Erscheinungen. 
an Hand von Untersuchungsmaterial. (Zbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1 9 3 2 . 
364—68. Koln, Mineralog. Inst. d. Univ.) E n s z l in .

Tom F. W. Barth, Die Struktur der Mineralien der Sodalithfamilie. Die Struk- 
turen wurden mit Hilfe von Pulyeraufnahmen ermittelt. Ergebnisse:

Minerał Formel a Raumgruppe

Sodalith Na8Al6Si80 2łCl, 8,89 A T d* oder T dl
Nosean Na8Al68i„0al-S04 9,03 A Tdl
Hauyn (Na, Ca)4_ 9AlflSia0 a4-(S04) ,_ 8 9,11 A T d'

Dic in einer Elementarzelle enthaltenen 6 Al u. 6 Si besetzen ais ,,variate atoms“ gc- 
meinsam die zwólfzahlige Lage (12 /) . Eine Stiitze fiir die Annahme, daB Extraionen 
ohne feste Bindung durch das Gitter wandorn, ergibt sich weder aus den róntgeno- 
graph., noeh aus chem. Erfahrungcn. Die chem. Zus. des Hauyns wurde in dieser 
Arbeit definitiv festgestellt. — Die chem. Natur der Ultramarine wird diskutiert. Das 
ihrem Aufbau zugrunde liegendo Geriist hat die Zus. [(Al, Si)I20 21]_n. Die groBe Zahl 
chem. yerschiedener Ultramarine erklart sich durch Anderung des Verhaltnisses A l: Si 
mit nachfolgender Anderung von n (der Zahl der negatiyen Valenzen). (Z. Kristallogr., 
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Mineralog., 
Petrogr.] 83 . 405—14. Nov. 1932. Washington, Carnegie-Inst., Gcophysikal. Lab.) S k a l .

B. Gossner und H. Strunz, Uber strukturelle Beziehungen zwischen Phosphalen 
(Triphyllin) und Silicaten (Olivin) und iiber die chemische Zusammensetzung von Ardennit. 
Gitterkonstanten des Triphyllin aus Drchspektrogrammen: a — 4,67, b =  10,34, 
c =  6,00 A. [Neue Aufstellung: (010) =  Flachę der yollkommenen, (001) =  Flachę 
der weniger yollkommenen Spaltbarkeit.] Der Elementarkórper enthalt 4 Moll. PO.,MnLi 
bzw. POjFeLi. D. 3,56. Raumgruppe vhw. Der Triphyllin hat in seinen Gitter- 
dimensionen groBe Ahnlichkeit mit Oliyin. — Von Ardennit wurde eine chem. Analyse 
u. eine róntgenograph. Unters. yorgenommen. Verf. u. Resultate der Analyse werden 
mitgeteilt. Vff. kommen zu folgender Formel: [Si0 4]5[As0 ,,]Al3Mn[A10H]2Mn.1-2 H ,0. 
Gitterkonstanten: a =  18,56, b — 5,83, c =  8,72 A. Raumgruppe wahrscheinlich 
7 a13. 2 Moll. im Elementarkórper. D. schwankend 3,610—3,645; Mittelwert 3,630. — 
Es besteht eine Beziehung zu Zoisit, doch ist sie nicht sehr eng. (Z. Kristallogr., Kristall
geometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Mineralog., Petrogr.] 
8 3 . 415—21. Noy. 1932. Miinchen, Mineralog. Inst. d. Univ.) S k a l i k s .

Georg O. Wild, Speklroskopische Unlersuchung an Amethyst von Madagaskar. 
Die Amethyste von Madagaskar zeichnen sich durch groBe Farbtiefo aus u. sind durch 
Erhitzen nicht in milchig gelben Quarz zu yerwandeln, sondem beim Erhitzen bis 
900° vóllig glasklar. Die Farbę kann leicht durch Ra-Strahlung regeneriert werden. 
Meist sind die Madagaskaramethysto stark rauchig bis fast zur Undurchlassigkeit fur 
Licht. Dieser „Rauch“ kann durch Bchandlung bei 350—400° leicht entfernt werden, 
wobei die rein yiolette Farbę durchkommt. Die Steine sind stark mit Eisenglanz, 
Rutil, Goethit u. a. durchsetzt. Spektroskop, konnte in dem reinen Amethyst keine 
Spur von Mn oder an dereń Verunreinigungen aufier Li, welches in allen Quarzen nach- 
zuweisen ist, nachgewiesen werden. (Zbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1 9 3 2 . 399 
bis 400. Idar a. N. Inst. f. Edelsteinforsch.) E n s z l in .

Paul F. Kerr, Das Vorkommen von Andalusit und rerwandlen Mineralien in White 
Mountain, Califomien. Der Andalusit kommt in Linsenform neben Korund, Diaspor, 
Rutil, Pyrophyllit, Muskovit u. Lazulit vor u. wird im Stollenbetrieb abgebaut. Der 
Verkaufsandalusit hat die Zus. 1,15 P20 5, 49,05 Si02, 44,59 A120 3, 2,59 Ti02, 0,75 
Fe20 3, 0,26 CaO, 0,54 BaO, 0,31 MgO, 0,06 Na20  u. 0,70 K20. E r ist hellgrun. Die 
Bldg. der Andalusitlinsen wurde durch die Einw. trachyt. Magmen auf Al-reiches 
magmat. oder sedimentares Gestein hervorgerufen. Porphyre stehen neben den Anda- 
lusiten an. Gase u. wss. Lsgg. magmat. Natur haben die Bldg. von Topas, Turmalin 
u. Diaspor yeranlafit u. in einem spateren Zeitpunkt eine weitgehende Pyrophylliti-
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sierung u. Serezitisierung hcrvorgcrufen. Durch liydrothermale Vorgange entstanden 
Alaun u. elementarer Schwefel. (E co n . Geol. 27. 614—43. Nor. 1932.) E n s z l in .

E. Blanek und E. v. Oldershauseil, Uber die Verwitierung von Andesit auf Jara. 
Andesitblóeke, welelie mehrere deutlich unterscheidbare Verwitterungsrinden u. in 
der Mitte nock einen unverwitterten Andesitkern enthielten, wurden chem. unter
sucht. Dabei wurde festgestellt, daB zunachst eine sehr starkę Abnahme der Erd- 
alkalien u. Alkalien stattfindet unter gleiehzeitiger Abnahme der Si02 von etwa 62% 
auf 48—52% unter starker Zunahme der Sesquioxyde. (Chem. d. Erdo 7- 426—33. 
1932.) , E n s z l i n .

Frank Dawson Adams und Freleigh Fitz Osborne, Uber zwei Nephelin-Sodalith- 
Symile von neuen Fundpunkten in Nord-Rhodesia. Die beiden Syenite werden petro- 
graph. u. chem. beschrieben. Sie enthalten sehr wenig zweiwertige Oxydo (1,5% FeO 4 - 
MnO +  CaO +  MgO). Bemerkenswert ist das Yorhandensein eines Al-Agirins. (Canad. 
J . Kes. 6 . 571—76. 1932.) E n s z l in .

M. Coppola, Das Kalkgestein von der Spitze der schwarzen Steine in der Gegend 
von Gargano. Die Zus. des auf Basaltgestein aufliegenden Kalksteins unterscheidet sich 
von der mergeligen Kalks nur durch einen Geh, von 2,21 %  freiem C, der evtl. ais An- 
zeichen fiir Olvork. gedeutet werden kónnte. (Ann. Cbim. applieata 22. 638—41. 
Sept. 1932. Neapel, Techn. Hochsch.) R. K. Mu l l e r .

P. J. Shenon, Ein massives Sitlfidtiorkommen hydrothermalen Ursprungs in 
Serpentin. In Yerfolg einer magmat. Intrusion in ein Serpentingestein setzten sich in 
der Niihe der Kontaktzone Serpentin—Griinstein—Erzlinsen ab, dereń Bldg. nur auf 
hydrothermalem Wege erklart werden kann. Die Abscheidungsfolge war Gangmine- 
ralien, Kobaltglanz, Zinlcblende mit Kupferkies u. Cubanit, Pyrrhotit, Zinkblende u. 
Calcit. Das in der Combay-Grube bei Takilma, Josephine Cy, Oregon, gewonnene 
Konzentrat enthalt 14% Cu, wenig Au u. viel Zinli u. Spuren Pt-Metalle. (Eeon. Geol.
27. 597—613. Nov. 1932.) E n s z l in .

K. Holler, Das Basaltgebiet des nordliclien Odenwaldes. Beschreibung der Basalte
mit Angabe von Analysen, (Zbl. Minerał., Geol. Paliiont., Abt. A. 1932. 378—91.) E.wsz.

Fritz Berger, Die Altersstellung des Basalts roni Grauen Stein bei Landeck (Graf- 
schaft Glatz). Der Basalt vom grauen Stein gehórt nach einer Unters. der unterlagernden 
Bieleschotter in das alteste Diluyium in den Ubcrgang zum Tertiiir. (Zbl. Minerał., 
Geol. Palaont., Abt. B. 1932. 545—53.) E n s z l in .

Albert Johannsen, A descriptive petrog raphy  of tlie  igneous rocks. Yol. 2. The q uartz  bearing 
rocks. London: Camb. U . P . 1932. 8°. 30s. ne t.

D. Organische Chemie.
Frank C. Whitmore und Kenaeth C. Laughlin, Die Dehydraiation von tertiaren 

Carbinolen, die ein Neopentylsystem entlialten. I. Mdhylathyltertiarbutylcarbinol und 
Dimethylłertidramylcarbinol. (Vgl. C. 1932. II. 2623.) Methylathyl-tert.-butylcarbinol 
(I) ist von C l a r k e  u . J o n e s  ( J .  Amer. chem. Soe. 34 [1912]. 170) durch Behandlung 
des Jodids m it alkoh. KOH in ein Olefin iibergefuhrt worden, das diese Autoren ais 
asymm. Athyl-tert.-butylathylen aufgefaBt haben. Vff. untersuchen die H20-Ab- 
spaltung aus” dem Carbinol durch Einw. geringer Mengen J  mit besonderer Beriick- 
sichtigung einer Umlagerung des Neopentylsystems (vgl. C. 1932. II. 2618); das W.-Ab- 
spaltungsprod. besteht iiberwiegend aus dem „n.“ Prod. II u. enthalt daneben 20%
III. Das von Cl a r k e  u . J o n e s  angenommene Olefin wurde nicht aufgefunden. Die 
Struktur von II u. III wurde durch Ozonspaltung nachgewiesen. Dimethyl-tert.- 
amylcarbinol (IV) wird uberwiegend in n. Weise in III umgewandelt; dio entstehenden 
Nebenprodd. sind noch nicht identifiziert. — Mełhylathyl-tert.-butylcarbinol, aus Methyl-

I (CH3)3C-C(CH3) (OH)-C2H5 II (CH3)3C-C(CH3) : CH-CH3
III CH2: C(CH3) • C(CH3)„ • CH2 • CH3 IV C2H5 • C(CH3)2 • C(CH3)2 • OH

tert.-bulylketon u. C2H5-MgBr. Kp .40 76°, ud20 =  1,43 53. Liefert beim Ivoohen mit 
einer Spur J  4 Teile 2,2,3-Trimtthylpenten-{3) (H; Kp.,.i0 109°> n D20 — 1,4232) u. 1 Teil
2,3,3-Triniethylpenten-(l) (III; Kp.-I2106—106,7°, no20 =  1,4179). Bei der Ozon
spaltung gibt II Mełhyl-tert.-butylkdon (Semicarbazon, F. 153—154°) u. Acetaldehyd; 
HI liefert Methyl-tert.-amylketon u. Formaldehyd. — Mdhyl-tert.-amylketon, aus 
Acetylchlorid u. tert.-Amyl-MgCl. Kp.,31129—131°, nu20 =  1,4097. Semicarbazon, 
F. 138—139°. Das Keton gibt mit CH3MgCl Dimdhyl-tert.-amylmrbinol, KLp.is 82—85°,
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hd“° =  1,4410, der beim Kochen mifc etwas J  iiberwiegend III liefert. (J. Amer. chcm. 
Soc. 54 . 4011—14. 1932. Pcnnsylyania State College.) O s t e r t a g .

M. N. Ujedinow und O. M. Tschemzow, Spezifischc Gewiclde der wasserigen 
Losungen von Dimethylamin verschiedener Konzentralion. Die DD. wss. (CH3)2NH- 
Lsgg. sind in einer Tabelle angegeben. (Anilinfarben-Ind. [russ.: Anilinokrassotschnaja 
Promysehlennost] 1 9 3 1 . Nr. 11/12. 30—31.) S c h o n f k l d .

Saul Caspe, Darslellung von Diathylisopropylamin. 123 g i-C3H7Br, 94,9 g 
(C2Hc)2NH u .  50 g Glycerin 72 Stdn. gelinde gekocht, Aminę mit Alkali abgeschieden, 
iiber KOH getrocknet u. fraktioniert. Erhalten 67 g I)iiiihylisopropylamin, C7H 17N, 
Kp. 108°, D. 0,75, farblos, in allen Verhaltnissen mit W. mischbar. Ahnliche Ausbeute 
mit Athylenglykol sta tt Glycerin. ( J .  Amer. chem. Soc. 54 . 4457. Nov. 1932. New- 
York City.) L in d e n b a u m .

C. R. Noller, Didthylzink. In  81—-84°/0 Ausbeute wird Didthylzink aus C2H5Br 
u. C2H5J  mittels Zn-Cu-Legierung nach C. 19 2 9 . I. 1800 dargestellt. (Organ. Syn- 
theses 1 2 . 86—90. 1932.) B e h r l e .

Vincent Hnizda und D. J. Brown, Die Verwendung einer Elektrode zum Studium 
irreversibler Reaktionen. Die Polymerisation von Acetaldehyd. Nach den Unterss. von 
A r e n s o n , R o l l e r  u .  B r o w n  (C. 1 9 2 6 . II. 351) ist es móglich, die Polymerisation 
von Aldehyden mit Hilfe einer Elektrode zu verfolgen. Es wird die Polymerisation 
bei Ggw. verschiedener Mengen von HC104, HC104 +  KC1, HC1 u. H2S04 untersucht. 
H+-Ionen haben scheinbar proportional ihrer Konz. einen verzógernden EinfluB auf 
die Polymerisation. Der EinfluB der Cl“ -Ionen kaim m it einer Katalyse der Acet- 
aldehyd-Polymerisation proportional der Cl~-Ivonz. erklart werden. ( J .  phj'sic. Chem. 
3 6 . 2842—43. Nov. 1932.) J u z a .

Gilbert T. Morgan und Erie Leighton Holmes, Formaldehyd-Kondensationen 
mit aliphatischen Ketonen. I. Vff. haben 1 Mol. Aceton, Meihyldłhyl- oder Diathylkełon 
mit 2 Moll. Formaldehyd (ais 40%ig. Formalin) u. 2-n. NaOH, dereń Menge mit der 
Schwero des Ketons erhóht werden muBte, erhitzt u. die Kondensationsprodd. fraktio
niert. Aceton lieferte auBer wenig fluchtigon Prodd. iiber 90% nicht fliichtiges Harz, 
dagegen Methylathylketon ca. 95°/0 fluchtige Prodd. u. nur ca. 5% Harz, Diathyl- 
keton fast kein Harz, sondern nur fluchtige Prodd. In  Ggw. alkal. Katalysatoren ver- 
mindert sich somit die Neigung zur Bldg. harziger Formaldehyd-Keton-Konden- 
sationsprodd. betrachtlich mit dem homologen Steigen der aliphat. Ketone.

CHa • C—C • C(OUs)(CH, • OH) • CH2
1  (NO,),,C8H3. NH • N &----------------------- Ń • CJI^NO,),

V e r s u c h e .  I. 220 g Aceton, 500 g 40%ig. Formalin u. 20 ccm 2-n. NaOH auf 
ca. 40° erwiirmt; spontane Rk. erhielt die Lsg. 10 Min. im Kochen; darauf Rk. neutral. 
W. yerdampft u. unter 20—50 mm bis ca. 250° dest. Riickstand (Hauptprod.) erstarrte 
zu unl., unschmelzbarem, gelbbraimem Harz. Destillat lieferte 8 g von Kp .20 1 00 bis 
120° (A) u. 4 g von Kp .20 164—165° (B). — A war y-Ketobulylalko]wl, GH3-CO-CH,- 
CH2-OH, Kp.u  90—92° (ygl. D. R. P. 223 207). Acetat, CaH10O3, Kp .30 1 25—130°; 
dessen Semicarbazon, C7H 130 3N3, aus CH3OH Prismen, Zers. 207°. — B war 3,3- oder
3.5-Di-[oxymethyl]-tetrahydro-y-pyrcm, C,H120 4. O zim, C7H 130.,N, aus CH3OH Prismen,
F. 134—135°. Durch Benzoylieren ein Mcmóbenzoat, C14Hi60 5, aus PAe. Nadeln, F. 107 
bis 107,5°; dessen Phenylhydrazon, C20H22O4N2, aus A. Nadelchen, F. 137°, u. 2,4-Di- 
nitrophenylhydrazmi, C20H20O8N4, aus Bzl. gelbe Nadeln, F. 180°. — H. 108 g Methyl- 
athylketon, 225 g Formalin u. 25 ccm 2-n. NaOH erwarmt, nach spontaner Rk. J/2 Stde. 
gekocht, dann wie oben. Erhalten nur 5 g nicht fliichtiges Harz, unter 15 mm 35 g von 
90—110° (A), 21 g von 138—140° (B) u. 8 g von 160—200° (C). — A war y-Iieto-P- 
meihylbulylalkohol, CH3-CO-CH(CH3)-CH2-OH, Kp.n  89—90°, Kp .760 186—187“ (vgl.
1. c.). Acetat, C,H120 3, Kp .20 99—100°; dessen Semicarbazon, C8H 150 3N3, aus Bzl. 
Prismen, F. 134,5°. p-Nitrobenzoat, C12H 130 BN, aus A. hellstrohgelbe Nadeln, F. 54°. 
In A. mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin u. konz. HC1 l-[2',4'-Dinitrophenyl\-3,4-dimethyl-
4.5-dihydropyrazol, C11H 120 4N4, aus Essigester dunkelrote Prismen, F. 191°. — B er
starrte u. war y-Keto-[)-[oxymethyl]-(}-methylbutylalkohol, CH3-C0-C(CH3) (CH2-OH)2, 
aus Chlf.-PAe. Platten, F. 60°, Kp.1(J 138° (vgl. E. P. 361 597; C. 19 3 2 . I. 2996), 11., 
auch in W., wl. in PAe. Dibenzoat, C20H20OE, aus PAe. Nadeln, F. 78—79°. Di-p-nitro- 
benzoat, C20HlsO9N2, aus A.-Aceton gelbliche Nadeln, F. 177—178°. Diaceiat, C10H 16O5, 
Kp,.10 140—145°, Kp.30 166—168°; dessen Semicarbazon, Cu H 190 5N3, aus Bzl. Prismen,
F. 132,5°. Durch Schiitteln mit Benzaldehyd u. konz. HC1 6-Phenyl-3-[oxymethyl]-3-
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melhyltelrahydro-y-pyrcm, Ci3H 180 3, aus PAe. Nadeln, F. 103°. — C lieferto durch 
weiteres Fraktionieren viscose Ole, wahrseheinlich Zwischenstufen zu den Harzen, in 
welche sie durch Erhitzen mit alkoh. NaOH iibergefiihrt werden. — HI. 50 g Diiithyl- 
keton, 75 g Formalin, 15 ccm 2-n. NaOH u. 12 ccm CH3OH 30 Min. erwarmt usw. 
Unter 10 mm erhalten die Fraktionen 92—94° (A), 140—150° (B) u. 160—200° (C). -— 
A war y-Keto-p-inethyl-n-amylalkolwl, CII3 ■ CH2 ■ CO ■ CH(CH3) ■ CH» • OH, K p .760 191 bis 
192°. p-Nitrobenzoat, C13H ,60 5N, aus CH3OH hellgelbe Nadeln, F. 50—51°. Mit 2,4-Di- 
nitrophenylhydrazin 1 - [2',4' - Dintirophenyl\ - 3 - athyl - 4 - mełhyl - 4,5 - dihydropyrazol, 
C12H 140 4N4, aus PAe. oder Essigester roto Platten, F. 149—150°. — B war unreiner 
y-Keto-fi- [oxy7nethyl]-[l-methyl-n-amylalkohol, C7H 14Ó3. Di-p-nitróbenzoat, C21H20O8N2, 
aus Aeeton-A. Nadeln, F. 147—148°. Mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin wenig einer Verb. 
von der Zus. C10H lsO8N8, aus CH30H  rotlichbraune Schuppcn, F. 123—124°, viel- 
leicht ( 1) 1-  [2',4' - Dinilrophmyl] - 3 - acetyl - 4 - [oxymethyl] - 4 - methyl-4,5-dihydropyrazol- 
2",4"-dinitrophenylhydrazon (Formel I). — C scliied ein festes Prod. ab, u. zwar y-Keto-
B,S-di- [oxyvieihyl)-fS-mełhyl-n-amylalkoJiol oder y-Keto-p,(3,d-tri-[oxymethyl]-n-pentan, 
CH3-CH(CH2-0H)-C0-C(CH2-0H)2-CH3, aus Chlf. Prismen, F. 91°, sil. in W. u. 
Alkoholen. Tribenzoal, C2gH2S0 7, aus CH3OH Nadeln, F. 79—80°. Tri-p-nitróbenzoat, 
C2gH250 i3N3, aus Aceton-A. hellgelbe Prismen, F. 147—148°. (J. chem. Soc. London
1*932. 2667—73. Nov. Teddington [Middleses], Chem. Lab.) L indenbaum .

Charles D. Hurd und R. N. Meinert, Propionaldehyd. In  45—49% Ausbeute 
wird Propionaldehyd erhalten durch Zufliefienlassen eines Gemisches von 164 g K 2Cr20 7, 
120 ccm konz. H2S04 u. 1000 ccm W. zu 100 g sd. n-Propylalkohol wahrend 30 Min. 
u. nachfolgendcs V4-std. Kochen. (Organ. Syntheses 12 . 64—65. 1932.) B e h e l e .

Albert E. Smith und John W. Norton, Verteilungskoeffizient und Assoziation 
von Carbonsuuren. Die Verteilungskoeff. lassen sich zur quantitativen Analyse u. zur 
Trcnnung von Fettsiiuregemischen yerwenden. Vff. untersuchen die Verteilung zwischen
2,2,4-Trimethylpentan (Isooctan, dessen Eigg. mit den von E d g a r  u. Ca l in g a e r t  
angegebenen, C. 1 9 2 9 . H. 279, ubereinstimmten) u. Methanol sowio zwischen Isooctan 
u. Acetonitril. Es wurden folgende Verhaltnisse (Mittelwerte) gefunden: Isooctan utul 
Netliaiwl bei 0°: Ameisensaure 0,0280, Essigsaure 0,0457, Buttersiiuro 0,0878, Capryl- 
saure 0,190, Laurinsaure 0,352, Palmitinsaure 0,649, Olsaure 0,629, Gremisch von 50°/o 
Olsaure u. Linolonsiiure 0,5545, danach reine Linolensaure 0,487. — Isooctan und Aceto. 
nitril bei 0°: Es ist ]/c1: c2, wo c1 u. c2 bzw. die Konz. in Isooctan u. Acetonitril ist fiir 
Laurinsaure 0,412, Olsaure 0,933; Maleinsaure, Fumarsauro u. die 3 Phthalsiiuren 
lósten sich nicht in Isooctan, in Acetonitril waren 22,9-, 9,1-, 17,7-, 4,4- u. 2,5 Milli- 
mol/Liter. Die Zahlen werden mit bekannten Werten yerglichen. Fiir Stearinsaure 
ergibt sich aus lotztcren ein Verteilungsverhaltnis von 109 bei 25°. Da die Dissoziations- 
konstanten der Fettsauren ca. 1,5 x  10-5 sind, kann das analyt. Verf. von B e h r e n s  
(C. 1 9 2 6 . II. 2990) auch auf die hoheren Fettsauren ausgedehnt werden; doch ist wegen 
der Neigung zur Emulsionsbldg. eine Zentrifuge erforderlich. — Da fiir das Paar Iso- 
octan-Methanol das Verteilungsverhaltnis yon der Konz. kaum abhangig ist, ist zu 
schlieBen, daB in beiden Schichten Einzelmoll. der Sauren vorliegen. In dom Fali 
Isooctan-Acetonitril mtissen hingegen die Sauren im Kohlenwasserstoff dimer sein. 
DaB in dem ersten Paar diese Selbstassoziation nicht auftritt, liegt zweifellos daran, 
dafi im Isooctan reichlieh ilethylalkohol gel. ist — polare Molekeln eines Lósungsm. 
yerliindern naturlich die Selbstassoziation. B ei —50° wurde auch bei dem Paar Iso- 
oetan-Mothanol (krit. Lósungstemp. 42,5°!) sicherlich Selbstassoziation in der KW-stoff- 
schicht zu beobachten sein. Daher ist bei dem Paar W.-PAe. jede Saure im PAe. di- 
molekular. Auch A. yerlialt sich dem W. iihnlich; es lost bei Ggw. von W. Sauren 
monomer, wahrend Chlf. sich den nichtpolarcn Losungsmm. nahert, dereń Moll. die 
Selbstassoziation von Sauren nicht durch Solvatbldg. yerliindern kónnen. — B ei Di- 
carbonsiiuren liegen die Verhaltnisse insofern komplizierter, ais sie nicht nur Doppel- 
moll., sondern noch viel langere Ketten durch Selbstassoziation bilden konnen. Aller- 
dings erweisen sie sich in Isooctan fiir eine Priifung zu unl., was yielleicht zur Trennung 
der Mono- u. Dicarbonsauren im Japanwachs ausgewertet werden kann. D ie Eigg. 
der Dicarbonsauren im Japanwachs (TSUJIMOTO, C. 1 9 3 2 . I. 1544) sprechen durehaus 
fiir die obige Annahme; auch die Zahigkeit von Celluloseestern wird auf Selbstassoziation 
zuriickgefuhrt, ebenso die F.-RegelmaBigkeiten in der Reihe der drei Phthalsauien, 
ihrer Dimethyl- u. Diathylester u. Dinitrile etc. Auch daB die Polymerisation yon 
Diyinylacetylen — der wohl eine Selbstassoziation yorausgeht — durch arom. Lósungs- 
mittel gehemmt wird (H a y d e n , C. 1 9 3 2 . II. 2112) wird analog gedeutet. — Da A.
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sehwach bas., Chlf. scliwach sauren Charakter hat, wird man hohe Lóslichkcit von 
Sauren (Basen) in A. (Chlf.) auf beginnendo Salzbldg. zuriickfuhren. Dem ontsprieht 
es, daB Chinin in A. beim Vers. der Verteilung zwischen A. u. W. sich in ersterem di- 
molekular erwiescn hat (W. D. T r e a d w e l l , C. 1924. I. 342). — Da alle vorhandenen 
Carboxylgruppen zu paarweiser Absattigung streben, ist yorauszusehen, daB z. B. 
bei der Verteilung eines Gcmischs dreier Sauren (0,1-, 0,3- u. 0,4-m.) zwischen W. 
u. PAe. jede Saure in letzterem Losungsm. dieselbe Verteilungszahl hat, ais wenn sie 
allein in 0,8-m. Konz. im PAe. yorhanden waro. Eine diesbezugliche experimentelle 
Feststellung licgt noch nicht vor. (J. Amer. chem. Soc. 54. 3811—18. Okt. 1932. 
Berkeley, California, Univ.) B e r g m a n n .

W. Franke, Zur Auloxydation der ungesattigten Fettsauren. II. Die Wirhung der 
Carotinoide. (I. vgl. C. 1932. II. 3546.) Ohne Hamin wirken die Carotinoide nur 
gegenuber den freien Fettsauren, nicht gegenuber den Triglyceriden ais positiye Kata- 
lysatoren. Vitamin A u. Carotin nehmen gegenuber den anderen Lipochromen keine 
Sonderstcllung ein. Die Auslósung yon Rk.-Ketten auf Grund ihror leichten Aut- 
oxydabilitat wird ais das Wesentliche der Carotinoidwrkg. angesehen. Bei Ggw. von 
Hamin wird gerade in den neutralen Ólen, nicht in den freien Fettsauren, durch die 
Lipochrome eine erhebliche, aber schlecht reproduzierbare Steigerung der Autoxy- 
dationsgeschwindigkeit hervorgerufen, was auf die Bldg. einer Additionsverb. yon 
Hamin u. Carotinoid zuriickgefuhrt wird. In Pyridin, nicht in anderen Losungsmm., 
wirken die Lipochrome hemmend auf die Autoxydation der ungesatt. Fette u. Fett
sauren ; eine Erldarung fiir diese Umkehrung des Effektes wird auf Grund der Ketten- 
theorie zu geben yersucht. In Dimethylanilin findet bei Ggw. von Hamin eine aufier- 
ordentlich rasche u. weitgehende Autosydation der Lipochrome (wie auch der un
gesatt. Fettsauren) statt. Die Autoxydationsgeschwindigkeit der einzelnen Carotinoide 
in Xylol yerliiuft parallel wie ihre oxydationskatalyt. Wrkg. gegenuber ungesatt. F e tt
sauren. Das Vitamin A nimmt dabei keine Sonderstellung gegenuber dem Carotin 
ein, sondern zeigt sich diesem sogar deutlich unterlegen. Hamin erhoht die Autoxy- 
dationsgeschwindigkeit in den erst-en Stdn. ziemlich gleichmaBig auf etwa das 3-fache. 
Die Wrkg. laBt jedoch spater stark nach u. nach 48 Stdn. ist die Oa-Aufnahme im 
unkatalysierten Ansatz nahezu dieselbe wie im haminkatalysierten. Carotin oxy- 
diert sich im Xylol mit u. ohne Hamin etwa 10-mal rascher ais die Fettsauren mit 2, 
ii. etwa 40 mai rascher ais die Fettsaure mit 1  Doppelbindung. Der Nachweis dieser 
tlberlogenheit liefert die befriedigende Erldarung fiir die katalyt. — kettenauslosendo 
u. O-iibertragende — Wrkg. der Carotinoide gegenuber den ungesatt. Fettsauren. 
Die teilweise entgegengesetzten Feststellungen von Mo n a g h a n  u. Sc h m it t  (C. 1932.
II. 2069) werden dadurch erkliirt, daB diese Forscher fiir ihre Verss. eine durch Luft- 
oxydation yeranderte Fettsaure yerwendeten, dereń Osydationsgeschwindigkeit durch 
Carotinzusatz tatsachlich eine Hemmung erfahrt. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 
212. 234—55. 1932. Stockholm, Biochem. Inst. d. Univ.) G u g g e n h e im .

G. A. R. Kon und H. R. Nanji, Die Struktur der Olutaconsduren und ihrer Ester
IV. Einige cydische Glutaconsaurederirate. (III. ygl. G id y a n i , K o n  u .  W r ig h t ,
C. 1932. II. 356.) Die friiheren Unterss. haben ergeben, daB der Chemismus der 
Glutaconsaurederiw. sich durch gleichzeitiges Vorhandensein yon Tautomerie u. 
Stereoisomerie befriedigend erklaren liiBt. Es war deshalb von Wichtigkeit, den Anteil 
jeder dieser Isomerien an der Ausbldg. des Glutaconsaurecharakters zu ermitteln; es 
wirden deshalb Verbb. untersucht, in denen die Stereoisomerie durch RingschluB unter- 
bunden ist. Solche Verbb. wurden durch t)bertragung von R o g e r s o n  u .  T h o r p e s  
Synthese yon Cyanglutaconsaureestem (J. chem. Soc. London 87 [1905]. 1669) auf 
cycl. Acetessigesterderiw. erhalten. Cyclopentanon-2-carbonsaureath.ylester gibt mit 
Cyanessigester in Ggw. von Piperidin oder KOC2H5 einen Ester, der seinen Rkk. nach 
nicht ein Gleichgewichtsgemisch yon I u. II (n =  3) ist, sondern ausschlieBlich aus II 
besteht; er gibt z. B. mit Ozon nur einen offenen Diketoester, aber keine Spur des leicht 
nachweisbaren Cyclopentanoncarbonsaureesters. Der Ester II gibt selbst mit 10%ig. 
wss. KOH leicht eine K-Verb., in der das K  an die Cyanessigestergruppe verbunden 
ist; CH3J  fulirt die K-Verb. in III uber, das bei Behandlung mit NaOC2HE in das 
Nitril IV ubergeht; IV ist im Gegensatz zu den meisten ungesatt. Nitrilen die reine 
/?,y-ungesatt. Verb. Beim Ansauern mit Benzoesaure geht die K-Verb. wieder in den 
Ester II uber, der anscheinend keine Neigung zur Umlagerung in I besitzt. II liefert bei 
der Hydrolyse mit Sauren V u. das Pyridinderiv. VI, mit Alkalien das Pyridindeny. VII. 
III u. IV geben bei der Hydrolyse ebenfalls Pyridinderiw.; N-freie Sauren (analog V)
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wurden bisher nioht erhalten. — Die oycl. Glutaconsiiure Y ist eine reine Verb., die 
keine Spur eines Isomeren enthalt; sie wird durch langes Kochen mit Alkalien oder 
Sanren nicht veriindert; der Diathylestcr (VIII) ist nach seinem Verh. gegen Ozon 
ebenfalls einheitlich; er wird durch NaOC2H5 nicht verandert; seine K-Verb. gibt mit 
CH3J  den methylierten Ester IX. — V reagiert nicht mit Acetylchlorid; sd. Acetanhydrid 
liefert ein acetyliertes Anhydrid C10H,0O.,, dem anscheinend geringe Mengen des n. An- 
liydrids C8Hs0 3 bcigemengt sind. — Die analogen Cyelohexanderivv. (II—VIII, n =  4) 
sind den niederen Homologen sehr ahnlich; die Verb. VII ist etwas unbestandiger. Die 
Saure V (n =  4) schm. zum Unterschied vom Cyclopentanderiv. unter Zers. u. t)ber- 
gąng in ein Oxyanhydrid X. — Die beschriebenen Verbb. zeigen trotz Fehlens der Stereo- 
isomerie die typ. Eigg. der Glutaconsaurederiw. Die Existenz der a ,fi- u. jS,y-ungesatt. 
Formen ist von der relativen Bestandigkeit dieser Isomeren abhangig. Die Walir- 
scheinlichkeit, daB beide Formen nebeneinander existieren, muB mit steigender 
Symmetrie des Molekiils zunelimen. Warum in den yorliegenden Fallen die Ein- 
gliederung des fi- u. y-Atoms der Propenkette in den Ring die /?,y-ungesatt. Fonu so 
stabilisiert, daB die <x,/?-Form yollig verschwindet, ist nicht zu erklaren.

C H -C 02C8Hb C-COoCsH 6
1 (CI^ < Ć :C (C N ) .C O sC3H5 n  (f  ̂ < 6 . C H ^ , : CO A H 5

iii (CH^ ; ^ CN).COiCiH5 IV (CH!)n< ^ ^ HH9; CN

COaC2H6
IC-CO.H

V (° H2)n< C-CHs .C 02H

C-C0sC2H.
VII. (c h , , „ < 4  c h -  0‘ c a

IX <o h ^ ~ 0i0iB i

V e r s u e h c. 2-CarMthoxycydojjenten-(l)-ylcyane$sigsaureathylester,
(II, n =  3), aus Cyelopentanonearbonsaureathylester u. Cj^anessigester in Ggw. von 
Piperidin erst bei gewóhnlieher Temp., dann auf dem Wasserbad, besser in KOC2H5- 
Lsg. in der Kalte. Kp.18188°, D.20, 1,129, n D20 =  1,4838; aus dem K-Deriv. mit Benzoe- 
saure regeneriert Kp.ia 190—191°, D.20., 1,123, nn20 =  1,4839. K-Verb., gelbe Krystalle.
—  ct-Cyan-fi,e-diketokorksaurediałhylester, bei der Ozonspaltung von II  in Eg. Gibt 
tief purpurne FeCl3-Rk. Diphenylhydrazon, C25H290 4N5, Schuppen aus A., F. 256° 
(Zers.). — a.-Cyan-a,-2-carbathoxyctjclopenten-(l)-ylpropio7isauredthylester, ChH190,N  
(III, n =  3), aus der K-Verb. von II  u. CII3J. Kp.17 177—178°, D.2% 1,0704, n d20 =  
1,4737. Liefert mit Ozon in Eg. a-Cyan-fiX-dikclo-a.-meihylkorksaurediathylester (Di- 
phenylhydrazon, C2GH310.,Nj;, Tafeln aus A., F. 217—218°). — a.-2-Carbalhoxycyclo- 
penien-(l)-ylpropimitril, Cn H 150 2N (IV, n =  3), aus III bei Einw. von NaOC2Hs-Lsg. 
Kp.„0 151°, D .204 1,04 7 7, nD20 =  1,4729. Daraus mit Ozon %-Cyan-(S,£-dikdooctansaure- 
athylesier, Kp.19 150—160°, gibt violette FeCl3-Kk. Diphenylhydrazon, C23H270 2N6, 
Tafeln aus A., F. 210—211°. Semicarbazon, F. 242° (Zers.). — Verb. CHH,fi2N  (VII, 
n =  3), beim Kochen von II  mit methylalkoh. KOH. Krystalle aus Eg., F. 258° 
(Dunkelfarbung). Gibt ein unbestandiges HCl-Salz, 1. in Alkalien u. Alkaliearbonaten 
blau, gibt violette FeCl3-Rk. — Verb. Cn / / 130 4AT (VI, n =  3), aus II bei Einw. von sd. 
konz. HC1 oder von k. konz. H2SO.,. Krystalle aus Eg., F. 241° (Zers.). Gibt in sd. A. 
blaulichviolette FeCl3-Rk. — 2-Carboxycyclopenten-(l)-yłmalonsdureathylcs(cramid ( ?), 
Cj3Hi„05N, neben VI aus II  mit H2SO,,. Nadeln, F. 89°. Liefert bei weiterer Hydrolyse 
mit verd. HC1 die Siiure V. — 2-Carboxycyclopenten-(l)-ylessigsaure, CgH^O., (V, n =  3), 
neben VI bei der Hydrolyse von II  mit HC1. Nadeln aus W., F. 187°. Diałhylesłer 
(VIH), K p .20 1 55°, D .204 1,06 6 2, no20 =  1,4694; aus der mit NaOC2Hs bei 25° ent- 
stehenden Na-Verb. mit Essigsaure regeneriert Kp.25 160°, D .2°4 1,0667, ud20 =  1,4696. 
a,e-Dikeiokorksauredwthylester, bei der Ozonspaltung von VIII. Gibt tief purpurne 
FeCl3-Rk. Semicarbazon, F. 254°. Mit Phenylhydrazin entsteht Ferii. C22H2l0 3N i
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(Phenylhydrazidopyrazolon ?), Tafeln, F. 126°. — 2-Carbathoxycydopenten-(l)-yl- 
propionsauredthylester, C13H20O4 (IX, n =  3), durch Behandeln von VIII mit K in Bzl. 
oder mit NaOC2H5-Lsg. u. nachfolgendem Kochen mit CH3J. Die Umsetzung ist un- 
vollstiindig. Kp .]3 149—150°, D.20, 1,0486, nn20 =  1,4692. Daraus mit Alkalien 2-Carb- 
oxycyclopenten-(l)-ylpropionsdure, C9H ,,0 4, Prismen aus W., F. 151°. — Oxyanhydrid, 
C'10/ / 10O.t, beim Kochen von V mit Acetanhydrid. Nadeln aus Bzl.-Bzn., F. 150°. L. 
in Alkalien, gibt Yiolette FeCl3-Rk. Gibt mit Anilin in Bzl. Verb. C1(iHlb03N, Prismen, 
wird bei 240° schwarz, schm. nicht bis 300°; die Muttcrlaugen von der Krystallisation 
der Verb. C10H 10O., geben mit Anilin auBerdem die Verb. Cu IInOsN  (Halbanilid von V ?), 
Nadeln aus verd. A., F. 172°. — Verb. G9Hn OzN  (XI), bei der Hydrolyse von III mit 
KOH, H2S04 oder HC1. Krystalle aus Eg., F. 252°. Gibt rotę FeClj-Rk., 1. in Alkalien 
blau, reduziert AgN03-Lsg. HCl-Salz, Nadeln, F. 200°. — 2-Carbdthoxycydohexen-(l)- 
ylcyanessigsaure&thylester, C11H 190 4N (II, n =  4), aus Cyclohexanoncarbonsaureester u. 
Cyanessigester in Ggw. von Piperidin oder KOC2H5. Kp.10190—191°, D .204 1,0889, 
ud20 =  1,4897. Ozonspaltung ergibt a.-Cyan-fi,r)-dikełoazdainsdureathylester (FeCl3-Rk. 
rot; Diphenylhydrazon, C20H31O4N5, Tafeln aus A., F. 246°). — a-Cyan-a.-2-carbathoxy- 
cyclohexen-(l)-ylpropionsdureathylester, C15H 210 4N (III, n =  4), aus der Na-Verb. von
II u. CH3J. Kp .17 186°, D .204 1,0531, no20 =  1,4774. Gibt bei der Ozonspaltung v.-Cyan- 
p,rj-diketo-a.-mdhylazdainsaureathylesler (Diphenylhydrazon, C27H330 4N5, Tafeln aus A., 
F. 206°). — o.-2-Carbathoxycydohexen-(l)-ylpropionitril, 0 12Hl70 2N (IV, n =  4), aus
III mit NaOC2Hc. Kp.1(J 162°, D.20, 1,03 40, nn20 =  1,4852. — l,o-Dioxy-,i,6,7,S-tdra-
hydroisochinolin, C9H n 0 2N (VII, n =  4), aus II  u. KOH. F. 206°. Gibt schwach rót- 
liche FeCl3-Rk. — 2-Carboxycydohexen-(l)-ylmalonsaureathyle$teramid, C14H2l0 5N, aus
II  (n =  4) u. H2S04. Nadeln aus Essigester-Bzl., F. 167—168°. — 2-Carboxycydo- 
hexen-(l)-ylessigsaure, C9H ,20., (V, n =  4), aus H u. HCI (neben wenig VII). Nadeln 
aus W., F. 166° (Zers.). Didthylesler, C13H20O4 (VIII), Kp.2n 162°, D .204 1,06 34, nn20 =  
1,4746. Liefert mit Ozon p,r)-Dikeloazelainsdureathylester, ICp.2I 145—155°, FeCl3-Rk. 
purpurn, Semicarbazon, F. 248°, Phenylhydrazinderiv., C23H260 3N4, Tafeln, F. 172°. —
2-Carbathoxycydohexen-(l)-ylpropionsauredthylesler, C14H20O4 (IX, n =  4), aus der 
K-Verb. von VIII u. CH3J. Kp.17 158°, D .204 1,05 2 7, n D20 =  1,4752. Daraus 2-Carb- 
oxycydohexen-(l)-ylpropionsaure, C10H 1,,O4, Nadeln aus Bzl.-Bzn., F. 136—137°. Verss. 
zur Darst. dieser Siiurc aus IV u. verd. HCI fiihrten zu einer Verb. C10ff17O5Ar, Nadeln 
aus Bzl., F. unscharf 172°. — Oxyanhydrid (X), aus V u. sd. Acetanhydrid. Nicht rein 
erhalten. Kp.0 177°. Gibt violette FeCl3-Rk. Liefert mit 25%ig. KOH die Saure V 
zuriick, gibt mit Anilin in Bzl. dereń Halbanilid, C]5Hn 0 3N, Nadeln aus verd. A., 
F. 135—136°. (J. chem. Soc. London 19 3 2 . 2426—33.) O s t e r t a g .

G. A. R. Kon und E. M. W atson, Die Struktur der Glulaconmuren und ihrer 
Ester. V. a -Benzyl- und ct-Bemyl-p-methylglutaconsaure. (IV. vgl. yorst. Ref.) Die 
Struktur der beiden isomeren a-Benzyl-jS-methylglutaconsaurcn I  u. I I  ist friiher er- 
mittelt wordcn (C. 1 9 3 2 . I. 1515). Die nunmehr untersuchte Darst. der stereoisomeren 
/?,y-Ester beruht auf der seither bewiesenen Annahme, daB z. B. /J-Methylglutaeon- 
saureester eine K-Verb. liefert, ohne daB sich die Konfiguration andert. Das K-Deriv. 
gibt bei der Alkylierung /?,y-ungeaiitt. Ester, bei der Benzylierung muB also cis- u. trans- 
a-Benzyl-/?-methylglutaconsaureester entstehen. Die Benzylierung verlauft ohne E r
hitzen nur langsam; beim Erhitzen erfolgt betrachtliche Isomerisierung; p a n  kann aber 
auch boi gewóhnlicher Temp. arbeiten; vollendet man die Rk. durch weitere Behandlung 
mit einem starkeren Alkylierungsmittel wie CH3J , so erhalt man ein leicht trennbares 
Gemisch von a-Methyl- u. a-Benzylestern. Das Benzylderiv. aus trans-/?-Methyl- 
glutaconester ist ident. mit dem Veresterungsprod. der Saure II. Benzylierung von cis- 
^-Methylglutaeonester liefert ein deutlich verschiedenes Prod.; beide Ester enveisen 
sich durch ihr Verh. gegen Ozon ais reine f),y-ungesatt. Verbb.; wahrend aber der trans- 
Ester mit verd. HC1 die reine Saure II  liefert, gibt der cis-Ester die cis-z1“,^-Saure u. 
nicht die noeh unbekannte cis-zl/?’ ̂ -Saure, ein auffallendes Beispiel von Konst.-Anderung 
ohne Konfigurationswechsel. Die cia-/la’/'-Saure geht im ultravioletten Licht in die 
trans-<d“'^-Saure iiber; diese ist unbestandig u. geht bei Einw. von Sauren wieder in die 
cis-Form uber. Es sind somit alle 4 a-Benzyl-/S-methylglutaconester u. 3 der moglichen 
Sauren bekannt. Verss., die trans-/J">/s-Saure durch Belichtung in eine cis-Form um- 
zuwandeln, waren erfolglos. Die beiden stabilen Sauren dieser Reihe lassen sich leicht 
ineinander umwandeln; starkę Sauren verwandeln die trans-zl/^-Saure in die cis- 
^ “•^-Saure, verd. Alkalien wirken umgekehrt; die Umwandlung ist anscheinend in 
beiden Fallen Yollstandig. — Es wurde friiher vermutet, daB die K-Verb. aus cis-/!3’/5-
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u. aus trans-/]/7' ;'-Ester ein Deriy. des /(“'MEsters ist. Das Methylierungspród. dieser 
K-Verb. liefert mit Ozon Methylacetessigester u. Brenztraubensaureester, aber keine 
Spur Benzaldehyd. Demnaeh hat das K-Deriv. die friiher angenommene Struktur HI, 
der methylierte Ester niuB IV sein; die friiher beobachtete Bldg. eines Benzalderiy. rnuB 
im Moment des Ansauerns durch weitere Wanderung des Protons erfolgen. Benzylierung 
von a,/?-Dimethylglutaconester liefert neben einer gewissen Menge IV den isomeren 
Ester IVa. —  Es sind 2 isomere a-Benzylglutaconsauren bekannt (T h o l e  u .  T h o r p e , 
J. chem. Soc. London 99 [1911]. 2208); die trans-Saure schm. bei 154°, die „labile“ 
bei 139°; die Struktur ist unbekannt. Die hóherschm. Saure gibt mit KMn04 Oxalsaure 
u. Benzaldehyd (wahrscheinlich aus zuniichst entstandener Benzylmalonsaure) u. ist 
demnaeh V; der Ester gibt dementsprechend mit Ozon Glyoxylsaureester, Oxalsaure 
u. Formylbenzylessigester. Die isomere cis-Saure schm. rein bei 149—150°, geht aber 
beim Umkrystallisieren aus W. in ein cutekt. Gemisch (F. 139°) uber, das offenbar mit 
T h o l e  u .  T h o k p e s  „labiler“ Saure ident. ist. Mit KMnO., entsteht Phenylbrenz- 
traubensaure. Die cis-Saure ist also VI. Sie lagert sich sehr leicht um u. liiBt sich nicht 
ohne Isoinerisicrung yerestern; der Ester besteht iiberwiegend aus V-Ester u. enthalt 
etwas VI-Ester u. a-Benzalglutarsaureester. Ein alinliches Prod. entsteht aus dem 
K-Deriv. des V-Esters bei Einw. von Benzoesaure oder Mineralsauren. Die Siiure V 
ist gegen Sauren u. Alkalien bestiindig, VI ist labil; auch bei den Estem liegt das Gleicli- 
gewicht auf der Seite von V; dagegen leiten sich die Metallyerbb. der Ester von VI ab, 
u. man erhalt bei der Methylierung ein Gemisch von VII u. VIII (Hauptbestandteil), 
das bei der Verseifung eine einheitliche Saure (F. 185°) liefert. Diese ist eine trans- 
Form u. gibt bei der Veresterung reines V III; die Darst. von VII ist bisher nicht ge- 
lungen. — Ein Vergleich der yerschiedenen a-Benzylglutaconsauren zeigt, daB die 
Stabilitat durch die Symmetrie des Molekiils beeinfluBt wird. Rie Sauren I  u. II haben 
ausgeglichene Systeme, ihre unbestandigen Stereoisomeren IX u. X haben zwei schwere 
Substituenten auf einer Seite der Doppelbindung. Die a,/?-Formen sind in allen Fallen
— entgegen der Ansicht yon T h o l e  u. T h o r p e  — unbestandig.

C6II6-CHs-C.COsH C0H6 • CII2 • CH(C02H) • C • CH3
1  CHa-Ó.CHj-COjH HÓ-COjH

I I I  C6H6. CHS • C(C02CsH6): C(CHa) • CHK. COsC2H6
IV C6H6 • CHS • C(CO,CjH5): C(CHS) • CH(CHS) • C02C5H5 
lV a C9H5 • CH, • CH(CO, C2H6) ■ C(CH3): C(CH„) • COaC,H5

V C6H6.CHs.CH(C02H ).CH :CH .C02H VI CflH6• CHj• CH(COvH):CH• CHa• COaH
V II C6H6 • CH2 • C(C02C2H6) : CH • CH(CHa) • CO,CaH6
V III  C6H5 • CHS • CH(C02C2H6) ■ CH: C(CI13) ■ C02C2H6

C6H6.CH2.C .C 02H C6H5 .CH2-CH(C02H ).ę-C H 3
h o 2c - c h , . c - c h 3 '  h o 2c - 6 h

V e r s u c h e .  Benzylierung von fi-Melhylglulacoiisaurediathylester durch Einw. von 
CcH5-CH,C1 auf die K-Verbb. des cis- u. des trans-Esters in Bzl. bei gewóhnlicher 
Temp.; man setzt nach 1 Monat iibersehussige CHSJ  zu, u. fraktioniert nach weiteren 
14 Tagen. Das Benzylderiy. des trans-Esters hat Kp.n  191°, D .18>6 1,0664, ud18’6 =
1,5089, bzw. Kp .13 195°, D .204 1,06 43, nir° =  1,5085; das des cis-Esters hat Kp.u  192°, 
D .19,94 1,0644, no19'9 =  1,5054. Beide Verbb. geben mit Ozon Oxalsaure u. Benzyl- 
acetessigester (neben Spin-en Phenylbrenztraubensaureester). Mit 10%ig. HC1 gibt das 
Benzylderiy. des trans-Esters die trans-f},y-Saure (F. 134°); das des cis-Esters liefert 
unter Umlagerung die cis-a,fi-Saure (F. 148°; Diałhylesłer, Kp .10 191°, D .204 1,0 7 02, 
lin20 =  1,5089). — Irans-a-Benzyl-fi-mdhyl-a-propylen-c/.jy-dicarbonsaure, Ci3H 140 4
(„trans-Aa'P-Saure“), aus der eis-cc,/?-Saure in h. W. im Quarz-Hg-Licht. Nadeln aus W., 
F. 157—158°. Ba-Salz, 1. in W. Geht beim Kochen mit 10°/0ig. HC1 raseh wieder in 
die cis-a,/9-Saure iiber. Diathylester, Kp .J4 195—196°, D.17'8,, 1,0723, n D17’8 =  1,5087.
— Gregenseitige Umwandlungen der cis-a,(i- u. trans-fi,y-Benzylmethylglutaconsauren s. 
Original. — Methylierung von a-Benzyl-(3-methylglutaconester mit C2H5OK u. CH3J  in
A. liefert einen Ester C17H220 4, Kp .12 195—198°, D .18’44 1,0603, ud 18’ 1 =  1,50S1, der 
mit Ozon Aeetessigester, Methylacetessigester u. Phenylbrenztraubensaure gibt, u. 
demnaeh ein Gemisch der a,/S-ungesatt. Formen des a-Benzyl-/?-methyl- u. des a-Benzyl- 
/3,y-dimethylglutaconsaureesters yorstellt. Benzylierung von a.,[3-Dimethylglutaconsaure- 
ester mit C2H5OK u. C6H 5-CH2C1 in A. -f Bzl. gibt iiberwiegend A a'l!-<x-Benzyl-(],y-
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dimethylglutaconsaureester, Kp.s 190—192°, D.26’8, 1,0548, no26' 8 =  1,5039, der mit 
Ozon Brenztraubensaureester u. Benzylacetessigester u. wenig Methylacetessigester u. 
Phenylbrenztraubensiiureester liefert. — trans-a.-Benzyl-(i-propylen-a.,y-dicarbnnsaure, 
aus dem entsprechenden Tetracarbonsaureester beim Koehen mit Ba(OH)2 u. W. 
(vgl. G u th z e it u. Bo lam, J . prakt. Chem. [2] 54 [1896]. 259). F. 154° (aus W.). 
Gibt mit KMnO., in Sodalsg. Benzaldehyd u. Oxalsaure. Diatliylester, Kp.12190—191°,
D.17,°, 1,0810, n u17>0 =  1,5089. Gibt mit Ozon Oxalsaure, Formylbenzylessigsaurcatliyl- 
ester (Semicarbazon, C13H 170 3N3, Prismen aus Methanol, F. 169°) u. ansoheinend geringe 
Mengen Formalessigsaureathylester ( ?) u. Phenylbrenztraubensaureathylester. Beim 
Uberfuhren in das K-Deriv. u. Ansauern mit Benzoesaure erfolgt teilweise Isomeri- 
sierung; neben der ursprunglichen Siiure nird eine geringe Menge einer Siiure vom 
F. 174—175° isoliert (viellcieht a-Benzalglularsaure). — cis-tx.-Benzyl-cc-propylen-a.,y- 
dicarbonsaure, C12I I 120.,, aus der trans-Saure (F. 154°) durch Umwandlung in das An- 
hydrid (T ho le  u . T horpe) u . Behandeln der ath. Lsg. des Anhydrids mitNaHC03- 
Lsg. Nadeln aus Bzl.-PAe., F. 149—150°. Geht bei Krystallisation aus W. in ein 
eutekt. Gemiseh, F. ca. 139°, iiber; liefert bei langem Kochen mit W. die trans-/9,y-Saure. 
Gibt bei der Oxydation Phenylbrenztraubensaure u. Essigsaure (aus Malonsilure). Der 
Diatliylester (Kp.13 189—190°, D.20t 1,0778, nn20 =  1,5068) ist ein Gemiseh u. liefert 
mit Ozon hauptsachlich Spaltprodd. des /?,y-Esters. Das Oxyanhydrid gibt mit KMnO,, 
in NaHC03-Lsg. Benzaldehyd, OxaIsaure u. etwas Benzoesaure. — a-Benzyl-y-methyl- 
glutaccmsdurediathylester, C„H2204, aus a-Benzylglutaconsaureester, Kp .10 192°, D.20,, 
1,0584, no20 =  1,5022. Gibt mit Ozon Brenztraubensauredthylester (Semicarbazon, 
C0Hn O3N3, F. 206°), Formylbenzylessigester u. geringe Mengen a-Formylpropionsaure- 
ester (?). trans-a.-Benzyl-y-methyl-fl-propylen-a„[}-dicarb(msaure, C13H 140 4, aus dem 
vorigen mit 10°/oig. HCI oder KOH. NŚdeln aus W., F. 184—185°. Gibt mit KMn04 
Benzaldehyd. Diatliylester (VIII); Kp .,5 195—196°, D .204 1,0690, no20 =  1,5070. Liefert 
mit Ozon Brenztraubensaureester u. Formalbenzylessigester. (J. chem. Soc. London 
1932. 2434—43.) O s te r ta g ,

B. S. Gidvani und G. A. R. Kon, Die Struktur der Glulaconsauren und ihrer 
Ester. VI. Derimte der p-PIienylglulaconsdure. (Y. ygl. vorst. Bef.) Die bisherigen 
Unterss. haben gezeigt, daB Glutaconsauren mit leiehten Substituenten (wie a,/?-Di- 
methyl-) uberwiegend ais cis-Formen existieren, wahrend die trans-Formen etwas 
unbeśtandig sind. Eine C6H5- Gruppe am /5-Kohlenstoffatom eines Dreikohlenstoff- 
systems hat im allgemeinen eine stabihsierende Wrkg. auf beide móglichen Isomeren; 
die isomeren j}-Phenyl-a.-inethylglutaconsduren sollten demnaeh leiehter zu behandeln 
sein ais die a,/?-Dimethylglutaconsauren. Zugleieh wurden sie ein Beispiel fiir Sauren 
mit umfangreiehem /?-Substituenten bilden. Es sind nicht weniger ais 4 Isomere bekannt. 
T ho rpe  u. W ood (J. chem. Soc. London 103 [19131. 1569) beschreiben die „n.“ 
Saure I (F. 120°), die cis-labile (F. 108°) u. die trans-labile (F. 155°), in denen Stereo- 
isomere von II vorliegen. F e is t  (C. 1922- III. 984) beschrieb eine neue cis-Saure 
T o m  F. 151° u. bezweifelte die Existenz der eis-labilen Saure u. sohrieb dieser u. der 
trans-Saure (F. 155°) die Konst. II zu. Bei der Darst. der Sauren nach den Vorschriften 
von F e is t  u .  T horpe  u .  W ood erhielten Vff. die trans-Saure (F. 155°) u. die cis-Sdure 
(F. 151°), aber nicht die beiden niedriger sehm. Die cis-Saure gibt leicht ein Anhydrid 
(F. 94°), das bei vorsichtiger Behandiung mit lauwarmem W. eino Saure liefert, die 
nach 1-maliger Krystallisation aus Bzl. F. 151° zeigt; boi heftigem Einw. von W. erhalt 
man niedriger schm. Prodd. Bei der Veresterung der Sauren nach F e is t  erfolgt be- 
trachtliche Isomerisierung; die Ozonisierung der iiber die Ag-Salze hergestellten Ester 
ergibt fiir den Ester von T horpe  u. W.OODS trans-Saure (F. 155°) die /3,y-Struktur (III), 
fiir den von F e is ts  cis-Saure (F. 151°) die a,^-Struktur (IY). Die Ester sind prakt. 
frei yon ihren Isomeren. Durch Methylierung von trans-j9-Phenylglutaconsaurcester 
erhalt man ebenfalls einen anscheinend einheitliehen trans-/?,y-Ester, der mit dem 
der 155°-Saure iibereinstimmt. Der cis-Ester konnte auf diese Weise nicht dargestellt 
werden, weil die eis-/?-Phenylglutaconsaure nicht bekannt ist; eine geringe Menge der 
entsprechenden Sauro lafit sich aber bei der Trennung der beiden anderen Sauren 
isolieren, die durch Hydrolyse des entsprechenden Tricarbonsaureesters dargestellt 
wurden. Diese neue Siiure (F. 131°) ist die der 151°-Saure entsprechende cis-Form; 
sie gibt mit w. Acetylchlorid leicht das Anhydrid (F. 94°), aus dem sie sich nicht regene- 
rieren laBt, weil die 151°-Saure entsteht. Sie kann nicht mit einer der niedrig schm. 
Sauren von T horpe  u .  W ood, die aus diesem Anhydrid erhalten wurden, ident. sein. 
Bei der Abspaltung von W. aus der neuen Saure erfolgt offenbar tautomere Umlagerung,
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Es ist bisher nicht gelungen, sie durch ultraviolette Beliehtung in die entsprechende 
trans-Form umzuwandeln. Die ziemlicli groBe Bestandigkeit ist ein gutes Beispiel fiir 
die stabilisierendc Wrkg. der /3-Phenylgruppe. Abgesehen davon gleichen die Methyl- 
phenylglutaconsauren den bisher von K o n  u .  W a t s o n  untersuchten durch ihr Auf- 
treten in zwei stabilen Modifikationen, die zugleich struktur- u. stereoisomer sind; 
ein Unterschied besteht darin, daB im vorliegenden Fali die cis-Form, bei den Benzyl- 
methylglutaconsauren die trans-Form gegen AlkaH bestandig ist. Die Bestandigkeit 
der phenylierten Sauren gegen HC1 laBt sich wegen Zers. nicht vergleichcn. — Die 
Beobachtungen v o n  G i d v a n i , K o n  u .  W r ig h t  (C. 1932. II. 356) iiber die Tricarbon- 
saureestcr, von denen die vorliegenden Ester sich ableiten, wurden erweitert. Dio 
Konst. V der gelben Na-Verb. des Carbathoxyphenylglutaconsaureesters wurde weiter 
gestutzt. Die Verb. geht beim Koehen in das farblose Isomere YI iiber, das man auch 
aus dem freien Ester u. NaOC2Hr, erhalt. Na-Cyanessigester reagiert mit Phenylpropiol- 
saureester ebenso wie Na-Malonester u. gibt eine braune Na-Verb., die in neutralen 
Losungsmm. nicht methyliert wird; der freie Ester wird daraus nur durch Einw. von 
Mineralsauren oder durch sehr lange Einw. von Benzoesaure erhalten. Beim Kochen 
mit A. entsteht ein fast farbloses, leicht methylierbares u. leieht hydrolysierbares Iso- 
meres. Diese Verbb. kónnen analog Y u. VI aufgefaBt werden. Der mit HC1 gewonnene 
freie Ester ist ein Gleichgewicht von VII u. VIII, der mit Benzoesaure gewonnene 
scheint ausschlieBlich aus VIII zu bestehen. Bei der Methylierung erhalt man aus 
beiden Na-Deriw. den Ester IX. — Der Ester X gibt bei Behandlung mit C2HBONa 
keine C 0 2C>H5-G ru p p e  ab (T h o r p e  u .  W o o d ); diese Beobachtung wurde bestatigt. 
Die Bestandigkeit beruht nicht auf der Bldg. eines Na-Dcriv., da sich keine Alkylierung 
bewirken lieB; sie ist aber leicht auf Grund der Elektronentheorie zu erklaren (vgl. 
Original). — Wegen der Schwierigkeit der Darst. /?-phenylierter Glutaconsaurederiw. 
wurde versueht, bei der Methode von Co n r a d  u. G u t h z e it  (L ie b ig s  Ann. Chem. 
222 [1883]. 259) sta tt Chlf. Benzotrichlorid anzuwenden. Das in geringer Menge 
erhaltene Rk.-Prod. war aber kein Glutaconderiy., sondern wahrscheinlich XI.

I H 0 2C• C(CH3)• C[H](CIJH;,)• CH• C02H II HO„C-C(CH3): C(C0H5)-CH2-CO2H
n i  C,H50 2C CH(CH3)-C(C0H5): CH-C02C2H6 IV C2H5Ó2C C(CH3): C(C0H5) CH2-C02"C2H3
Y (C2H50 2C)2CH• C(CaH5) : CNa• C02C2H5 VT (Ć2H5O2C)2CNa-C(C0H6): CH-C02C2H5
VII C2H50 .,C C(CN): C(CbH.) CH., CO.,C.,H- VIII C,H50,Ó CH(CN) C(C0H 5) :CH C02C2Hr> 

IX C2H50 2C-C(CH3)(CN)-C(C6H5): c h - c o 2c 2h 0
X (C2H50 2C)2C(CH3)• C(C6H5) : CH• C02C2H5 XI C6H5• C(OC2H .) : C(C02C2H5)2

V e r  s u c li e. cis-cn.-3Iethyl-j)-j)ropylen-a,y-dicarbonsdure, C12H 120.,, entsteht neben 
den beiden Methylphenylglutaconsauren (F . 155 u. 151°) bei der Darst. nach T h o r p e  u. 
W o o d  oder F e i s t . Isolierung iiber das in W . wl. Ba-Salz. Krystalle aus Bzl., F . 130 
bis 131°. — Sdure CbIIlu0 3, aus dem fes ten Ester X bei 5-tagiger Einw. von wss.-alkoh. 
KOH. Tafeln aus Bzl.-PAe., F. 87°. Reduziert KMnO,,. — traiu>-fi-Phenyl-y.-methyl-fl- 
propyle7i-y.,y-dicarbonsauredidlhylesłer (III), aus der 155°-Saure (Kp.516ó°, D .204 1,0838, 
im20 — 1,5158) oder aus der K-Verb. des ^-Phenylglutaconsaureesters u. CH3J  in A. 
(Kp.0 105—166°, D .2°4 1,0840, nn20 =  1,5145). Gibt mit Ozon Osalsaure, CH3-C02H, 
C6H5-C02H, Glyoxykauresster, ot.-TlenzoyIpropio?i,sdureesler (Semicarbazon, C13H 170 3N3,
F . 201°) u. sehr wenig Benzoylessigester. — fl-Pheiiylglulaccmsduredidthylester (R u h e - 
m a n n , J . chem. Soc. London 75 [1899]. 248), Kp .5 167—168°, D .2»4 1,1014, nD2» =  
1,5240, gibt mit Ozon Glyoxysaureester, Benzoylessigester u. Oxalsaure. — cis-fi- 
Plienyl-<x.-m£thyl-u.-propylen-u.,y-diMrl>on$auredidthylesler (IV), aus der 151°-Saure, 
Kp .5 163°, D .2»4 1,0982, n D20 =  1,52 92. Gibt ein fl. u. ein festes (F. 150°) Ozonid; 
beide licfern bei der Zers. Brenztraubensaureathylester, Benzoylessigester u. geringe 
Mengen Oxalsaure. — cis-fj-Phe?iyl-a.-methyl-p-propylen-oL,y-dicarbonsduredialhylester, 
aus der 131°-Saure. Kp..t 159°. Erstarrt beim Aufbewahren teilweise. Gibt mit Ozon 
dieselben Prodd. wie HI. — a-Cyan-fl-phenylglutaconsduredidthylester (VII u. VIII), aus 
Na-Cyanessigester u. Phenylpropiolsaureester in sd. Bzl.; die Na-Verb. NaC16Hl(10 4N 
wird mit k. verd. HC1 zers. Zers. sich bei der Dest., gibt mit Ozon Benzoylcyancssigester 
(F . 40—41°), Oxalsaure, Glyoxylsiiureester, Benzoylessigester u. Cyanqlyoxyhaureatliyl- 
ester (Plienylhydrazon, F . 127°). — Zers. der Na-Verb. mit CeH5-C0sH in A. liefert 
rj.-Oyan-P-phc7iyl-fj-propylcn-7.,y-dicarhonsaurediathylestzr (YJII); undestiiherbar, gibt mit 
Ozon nur die von VIH abzuleitenden Prodd. — Plienyldioxypyridin, aus den Cyanestern 
bei saurer u. alkal. Hydrolyse. F . 254—255°. — ot.-Cyan-{i-phenyl-y.-methyl-fi-propylen-
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a/y-dicarbonsaurediathylester, aus der Na-Verb. von VII +  VIII u. CH3J  in sd. A. 
Undestillierbar. Gibt mit Ozon Oxalsaure, C„H. ■ C02H, Methylmalonsaure u. Glyoxyl- 
siiurcester. — Natrmm-u-carbathozy-P-phenylglutaconsaureester NaCi8H210 GNa (VI), 
aus V bei 4—5-std. Kochen mit absol. A. Gibt mit C6H- • C02H in A. den Ester vom 
F. 38°. — tx.-Carbathoxy-(3-phenyl-a.-methylglulaconsaurediathylester wird bei Umsetzung 
mit NaOC2H5 u. nachfolgendem Ansauern mit HC1 unverilndert wiedergewonnen. 
Kp .5 178—180°, D .2°4 1,211, nn20 =  1,50 80, bzw. Kp.4 180—182", D .2<>4 1,1207, nn20 =
1,5090. Gibt bei Methylierung u. nachfolgender Verseifung die 151°-Saure. — Mit 
„molekularem“ Na in Bzl. hergestellter Na-Malonester reagiert nicht mit Benzotri- 
chlorid; mit NaOC,H- hergestellter liefert XI, das sich auch bei 2 mm nicht dest. laBt, 
mit FeCl3 eine schmutzigviolette Farbung gibt u. bei der Ozonspaltung Mesozalsaure- 
esler (griinlichgelb; Hydrat, F. 59°), Athylbonzoat u. etwas Oxalsaure liefert. (<T. chem. 
Soc. London 1932. 2443—51. Sept.) OSTERTAG.

G. A. R. Kon und H. R. Nanji, Die Struktur der Glutaconsiiuren und ihrer 
Ester. VII. Derivale der 3-Methylcydopropen-l,2-dicarbonsaure. (VI. vgl. yorst. Ref.) 
In der 3-Methylcyclopropen-l,2-dicarbonsaure sind alle 3 C-Atome der Propenkette 
Glieder des Ringes; die Saure gleicht daher den in der IV. Mitt. beschriebenen cycl. 
Verbb. darin, daB sic zur Dreikohlenstofftautomerie, aber nicht zur Stereoisomerie 
befahigt ist. Goss, In g o ld  u. T h o rp e  (C. 1923. I. 1309. 1924. I. 645; II. 2458. 
1925. I. 1977 u. friiher) haben die Saure ais wahres Glutaconsaurederiv. mit einem 
beweglichen H-Atom angesehen u. haben festgestellt, daB sie drei incinander iiber- 
fuhrbare Ester, namlich den ,,n.“ (I), den ,,labilen“ (II) u. den „Enolester" (III oder 
auch I) liefert; F e js t  (C. 1924. I. 2107) hat z. T. abweichende Resultate erhalten. 
Die Existenz dreier Ester steht im Widersprucli zu den neueren Befunden iiber die 
Konst. der Glutaconsiiuren. Die Formel I steht auflerdem im Widerspruch mit der 
opt. Spaltung der Saure. Eine neue Unters. hat ergeben, daB die Struktur der Saure u. 
ihres festen n. Esters durch die friiher dem labilen Ester zugeschriebcne J 2-Formel 
ausgedriickt werden muB. Der „labile“ Ester entstelit nach Iriiheren Angaben aus dem 
n. durch Dest. unter gewohnliehem Druck, durch Behandlung mit NaOC2H3 oder im 
Gleichgewicht mit dem n. u. dem Enolester beim Erhitzen mit alltoh. H2S04. Dem- 
nach war anzunehmen, daB ein Gemisoh aus tautomeren Formen, darunter auch IV, 
vorliegt. Bei Verss. zur Darst. des labilen Esters traten aber unerklarliche Wider- 
spriiche ąu frulieren Angaben auf ; es gelang nicht, das Na-Deriv. des Methyl- oder 
Athylesters darzustellen; in allenFallen fiihrte die Einw. von NaOC2H- auf den A1-Ester 
zur Anlagerung von C2H6'O H ; bei Verdiinnung mit W. entstand nicht der n. Ester 
oder ein Gemisch v o n /I1- u. zJ ’-Ester, sondern der Athoxyester V; daneben entsteht 
die Siiure V (R =  H) u. eine geringe Menge eines Enols, das aber nicht mit dem zl2-Ester 
isomer ist u. also nicht mit dem Enolester von Goss, In g o ld  u. T h o rp e  ident. sein 
kann. Die Bldg. des Esters V isu analog der von Goss, In g o ld  u . T h o rp e  festgestellten 
u. von den Vff. bestatigten raschen Addition von CH3-0H  an den Methylester. Es 
liegt also in dieson Fallen keine Isomerisierung im gewóhnlichen Sinne vor. Ein ahn- 
liches Verh. zeigen die Oitraconsaure- u. Itaconsiiureester. Vff. konnten den zl2-Ester 
auch nicht mit Hilfe von alkoh. H2SO;1 isomerisieren; dagegen entsteht der „labile" 
Ester beim Erhitzen des /12-Esters u. zeigt mit Ausnahme eines niedrigeren Kp. die 
friiher angegebenen Eigg. Vff. konnten aber die Riickverwandlung in den zl2-Ester 
nicht bestatigen; die Verwandlung in den „labilen*1 Ester ist irreversibel. Die Konst. 
des „labilen" Esters lieB sich zunachst nicht aufkliiren, es ist aber jetzo sicher, daB 
ein acj’cl. AeetylenderiY. (VI) vorliegt; Hydrierung fiihrt zu einem Ester, der bei der 
Verseifung groBe Mengen Adipinsaure liefert; mit wss.-methylalkoh. KOH erhalt man 
ein Gemisch von /?-Ketóadipinsiiure (VII) u. geringe Mengen der Methoxysaure VIII. 
Hydrolyse von VI mit verd. HC1 liefert LaYulinsaure. Wird der zur Hydrolyse benutzte 
„labile" Ester nicht sorgfaltig fraktioniert, so erhalt man wechseinde Mengen der 
Cyclopropensaure; dadurch ist wohl die Angabe zu erklaren, daB diese Siiure ais ein- 
ziges Hydrolyseprod. aus dem labilen Ester erhalten wird; die Sauren VII u. VIII 
sind wl. in A*, u. sind deshalb iibersehen worden. Die Einw. von NaOC2H5 auf den 
„labilen" Ester ist sehr heftig; man erhalt aber kein Na-Deriv., sondern einen Athoxy- 
ester, der nach seinem Verh. gegen Ozon ais IX anzusehen ist. VI wird durch Ozon 
nur sehr schwer angegriffen; die neutralen Prodd. sind von denen aus dem /i2-Ester 
wesentlich verschieden. Das Hauptprod. ist der gelbe Ketonester X, der ais Pyrazolon- 
deriv. XI eharakterisiert wurde. Im Gegensatz zum n. Ester reagiert der labile rasch 
mit alkoh. H2S04; wahrscheinlich unter Addition von A. Die Verss. haben also ergeben,
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daB der zP-Ester nur unter tiefgreifender Zers. isomerisiert werden kann u. Rkk. zeigt, 
die von denen der typ. Glutaconester stark abweichen u. ihn mehr ais Ver\vandten 
der Itaeonsauregruppe erscheinen lassen. Die Konst. des friiher ais III angeselienen 
„Enolesters“ bedarf weiterer Unters.; vielleicht hat der Ester der Ketonsaure VII 
yorgelegen.

C-COJi C-CO.R C-CO,R
1  CH- C m <ó-C O :R  1 1  0 e *-°<Ć H .C O ,B  1 1 1  CHs-C < Ó :C < 8 1

C-COoR CH.COsR
IV CH3 .C H < ^  c o ;r  V C H ,C (0C 2H , < CH<C0‘R

V I CjHgO jC • C i C ■ CH3 • CH2 • COjCąHj V II H 02C ■ CH* • CO • CH2 • CH2 ■ C02H
V III  H 02C • CH: C(OCH3) • CHa • CH,. C02H

IX CsH60 2C-CH:C(0C2H6)-CH,-CHj-C03C2H6 X CiH,AC-CO-CO-CH,t-CHł-CO)1.C2H6 
_ _  C6H5. N-CO. C:N. NH-C6H6 ,
x i  ^ _ Ó . C H , . C H 2 .COsClH6 M 1  = c . c h 2. c h s . c o . n h . n h . c 6h 5

V e r s u c h e .  3-Methylcyclopropen-(2)-dicarbonsdure-(l,2)-didthylester („n. Ester") 
(LI, R =  C.>HS), aus der aus Ameisensaure umkrystallisicrten Saure mit alkoh. H2S04 
oder iiber das Ag-Salz. Kp.u  115°, D .204 1,0651, no20 =  1,4583 (unterkiihlt). Gibt mit 
Ozon in Athylacetat CH3 ■ C02H, Oxalsaure u. Acetyloxalessigsdureathylester, der mit 
C0H5-NH-NH2 das Pyrazolon C21/ /2,O2Ar0 (F. 230°) liefert. — 3-Athoxy-3-methyl- 
cyclopropan-l,2-dicarbonsduredidthylester ć 12H20O5 (V), aus II bei der Einw. von NaOC2H 5- 
Lsg. Kp.u  145—146°, D.2°, 1,0353, na20 =  1,43 89. Verb. Cn Hla06, neben V beim 
Koehen von II mit ŃaOCoHj-Lsg. Gelbes Ol, Kp.n  140°, D .204 1,07, nu20 =  1,4529. 
Entfarbt Br in Chlf., gibt mit FeCL, violette Farbung. — Athoxymethylcyclopropan- 
carbonsdure, aus V mit sd. NaOH. F. 156°. Gibt beim Kochen mit HC1 Lamlinsaure 
(Semicarbazon, F. 187°), beim Koehen mit Acetylehlorid ein Anhydrid C,H10O4, F. 49°.—
3-Methylcyclopropcm-l,2-dicarbonsdure, aus II durch Red. mit H2 u. kolloidalem Pd in 
yerd. A. u. Verseifung mit alkoh. KOH. F. 131—132° (aus Essigester-Bzl.), nach 
Aufbewaliren iiber P20- F. 147°. — a.-Butin-x,d-dicarboiisduredidthylester („labiler 
Ester'1) (VI), bei raschcr Dest. von II iiber freier Flamme. Die Darst. aus 2,3-Dibrom-3- 
methylcyclopropan-l,2-diearbonsaureester u. K in Xylol nach Goss, Ingo  I/d u. 
T h o rp e  gelang nicht. Kp.20 137°, D .2°4 1,0709—1,0719, nD20 =  1,46 50—1,4661. Gibt 
mit sd. 10°/oig. HC1 Lduulinsaure (Phenylhydrazon, F. 107—108°)., mit wss.-methylalkoh. 
KOH P-Ketoadipinsaura C0H8O5 (VII; Nadeln aus Essigester, F. 124—125° [Zers.], 
gibt rótlichviolette FeCl3-Rk.) u. geringe Mengen f}-Methoxy-v.-butylen-a,8-dicarbonsdurc 
C7H 10O5 (VIII; Pulyer aus Essigester, F. 186° [Zers.]) — VII gibt mit Semicarbazid- 
acetat Ldmilinsauresemicarbazon, F. 184°. — Adipinsdure aus VI durch Hydrierung u. 
nachfolgende Verseifung. F. 149°. — f}-Athoxy-<x-bulylen-a.,d-dicarbonsduredidlhylester 
C12H20Ó5 (IX), ais Hauptprod. bei der Einw- von NaOC,H5-Lsg. auf VI bei 0°. K p .15 155°,
D .204 1,0493, no20 =  1,4586. Gibt bei der Ozonspaltung Bernsteinsauredidthylester 
(Kp.14 103°, D.2°.[ 1,0501, nD20 =  1,43 19) u. Oxalsaure, beim Kochen mil. alkoh. KOH 
f)-Athoxy-a,-butylen-o:,6-dicarboiisdure C8H 120 5 (Nadeln aus W., F. 161°), aus der durch 
Kochen u. Abdampfen mit HC1 Lavulinsaure erhalten wird. — Einw. von Ozon auf VI 
in Chlf. liefert den Ester X (gelbes Ol), der bei weiterer Oxydation mit alkal. H;0., 
hauptsachlich Bernsteinsaure, bei der Umsetzung mit Phenylhydrazin XI u. XII liefert. 
In Essigesterlsg. erhalt man daneben etwas CH20  (durch Einw. yon Ozon auf das 
Losungsm.). — Phenylhydrazon 6lo0/ /20O3.!V1 (XI), orange Tafeln oder Nadeln aus 
Methanol, F. 120°. — Phenylhydrazid &24/7220 2Ar6 (XII), rotlichbraune Tafeln aus A.,
F. 225—226°. Bei der Hydrolyse von X mit methylalkoh. KOH entsteht fi-Ketoadipin- 
saure, Tafeln aus Aeeton-Chlf., F. 122° (Zers.). — Bei der Einw. von alkoh. H2S04 
auf VI entsteht ein Gemisch von Verbb. 0 10/ / 140 4, Kp.u  ca. 126°, D .2°4 1,0520, nir" =  
1,4430. — 3-Hethytcyclopropen-(2)-dicarbonsdure-(l,2)-dimethylester (II, R .=  CH3), 
Kp.a 105°, D .204 1,1410, ni)20 =  1,4668. Gibt mit NaOCH3-Lsg. bei gewóhnlicher Temp. 
den V entsprechenden Methoxyester (F. 94°) u. den sauren Methylester ( ?) (F. 130—132°), 
wird bei der Dest. iiber freier Flamme gróBtenteils unyerandert zuriickgewonnen. 
(J. chem. Soc. London 1 9 3 2 . 2557—68. Okt. London S.W. 7, Imp. Coli.) O s te r ta g .

Bhawan S. Gidvani, Die Darstellung von Glutaconsaureester und Glutaconsaure. 
(Vgl. vorst. Ref.) Glutaconsaurediathylester C9Hj.,04, aus /?-Oxyglutarsaurcester mit 
S0C12 in Pyridin (Yorschrift im Original) oder mit P20 5. Kp .18 132—134°, D .2°4 1,0496,



1933. I. D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 599

nu20 =  1,4470. Gibt bei der Hydrolyse mit starker HC1 Glutaconsiiure. (J. chem. Soc. 
' London 1932. 2666. O kt. S. Kensington, Imp. Coli. of Science.) O s t e r t a g .

Alice G. Renfrew und Leonard H. Cretcher, Die optische Drehung des d-Talon- 
sdureamids und einiger Salze der d-Talonsaure. Das aus dem d-y-Talonolacton (vgl.
C. 1932. I. 3166) dargestellte d-Talonsaureamid erwies sich in wss. Lsg. in Uberein- 
stimmung mit der H uD SO N sehen Regel ais Zinfcsdrehend, allcrdings ist der Wert, [M] =  
—25,5°, etwas niedriger ais der berechnete. Die Differenz zwisehen den Drehungs- 
werten der Siiure u. ihrem Amid betragt 63° (vgl. F r e u d e n b e r g  u .  K u h n , C. 1931.
I. 3453). Da die untersuchten Salze zwar erheblich geringer rechts drclien, ais die freie 
Saure, aber doch keine Linksdrehung zeigen, andern Vff. die von L e y EKE u .  MEYER 
(C. 1917. I. 742) an Hexosemonocarbonsauren gefundene Regel in folgendem Simie 
ab: die Na-Salze der Sauren mit der OH-Gruppe rechts (links) vom a-C-Atom drehen 
mehr rechts (links), ais dic entsprechenden freien Sauren.

V e r s u c h e. d-Talonsdureamid, C8H130 6N. Aus der absol. alkoh. Lsg. des 
Lactons mit NH3. F. 121° aus absol. A., [a]n25 =  —13,1°. In wss. Lsg. findet all- 
mahlich Verseifung unter Drehungsabfall statt. Monohydrat, C0H 13O6N -H 2O. Bei der 
Rrystallisation des vorigen aus 95°/nig.'A . F. 100—102°, [a]n25 =  —12,22°, [M] =  
—26,0°. — Ammoniumsalz der d-Tcdonsaure, C6H 150 ;N. Aus dem Lacton mit wss. 
Ammoniak. F. 148°, [a]D2t =  +2,9°, [M] =  + 6°. Na-Salz, [a]D25 =  +2,5°, [M] =  
+5,5°. (J. Amer. chem. Soc. 54. 4402—04. Nov. 1932. Pittsburgh, Pennsylvania, 
Mellon Inst. of Ind. Res.) B e r s i n .

Karl Paul Link, Kryslallisierte d-Hannuromsiiure. Die bisher unbekannte freie 
d-Mannuronsaure erhiilt man bei der Zers. des Ba-Salzes (S c h o e f e e l  u. L in k , C. 1932.
I. 2454) bei —10° in A. Sie zeigt den F. 165° u. eine Anfangs-(End-)drehung von —50° 
(—20°) in W. Sie gehort danach der /?-Reihe an. (Science 76. 386. 28/10. 1932.) B e r g .

Jessie Y. Cann, Glyhokoll in wafirigen Losungen. Vf. bcrechnct auf Grund vor- 
liegender F.-Messungen von wss. Glykokoll-Lsgg. thermodynam. Funktionen, indem 
er Glykokoll in den Lsgg. ais Micelle, also ais eine Aggregation von Ionen oder Moll. 
auffaBt. Die Berechnungen schlieBen sich an die von H o s k in s , R a n d a l l  u .  
S c h m id t  (C. 1931. I. 594) fiir Lsgg. von Glutamin- u. Asparaginsiiuren durch- 
gefiihrten Berechnungen an u. zeigen, daB bei Glykokoll in der gleichen Weise wic 
bei den zuletzt genannten Sauren eine micellarc Struktur anzunehmen ist. (J. physic. 
Chem. 36. 2813—16. Nov. 1932. Chem. Lab. of Smith College.) JUZA.

Er. Toporescu, Untersiichungen iiber die Zuckerinversion. Zwisehen der Ge- 
schwindigkeit der Zuckerinversion u. der H'-Menge besteht keine Proportionalitat. 
Verss. mit  wss. salzsaurer NaCl-Lsg. fuhrenVf. zu dem SchluB, daB die Zuckerinversion 
nicht auf die H ‘, sondern auf die depolymerisierten W.-Moll. zuriickgeht. Es wird 
gezeigt, daB die depolymerisierende Wrkg. der HC1 durch den umgekehrt wirkenden 
EinfluB von Harnstoff zuriickgedrangt wird u. daB die Inyersionsgeschwindigkeit in 
Ggw. von 60% Harnstoff beinahe 0 wird. Umgekehi-t wirkt NaCl-Zusatz zur HC1. 
(Buli. mathómat. physiąue. pur. appl. Eeole Polytechn. „Roi Carol 11“ 3. 24—26. 
1932.) " R. K. M u l l e r .

Edgar Filby und O. Maass, Die Volumbeziehuiugen des Systems Cellulose und 
Wasser. Vff. besclireiben eine Apparatur zur Messung des spezif. Yol. von Cellulose 
in Helium u. zur Messung der Vol.-Zunahme der Cellulose bei der Adsorption von 
W.-Dampf. Das spezif. Vol. der Cellulose in He wurde bestimmt zu 0,640 +  0,001 ecm. 
Das Vol. des Systems Cellulose-W.-Dampf ist so lange kleiner ais das der Komponenten, 
ais die Menge des adsorbierten W. unter 4°/„ bleibt. Bei mehr ais 8%  adsorbiertem W. 
wurde die Dichte des zuletzt aufgenommenen W. gleich dem der n. Fl. gefunden. Der 
Vorgang wird so erklart, daB das erste an die Faser adsorbierte W. eine definierte chem. 
Verb. mit der Cellulose bildet, wobei betrachtliche Kontraktion stattfindet, daB weiter 
adsorbiertes W. zuerst eine Zunahme der Celluloseoberflache bewirkt, wobei wiederum 
Kontraktion des Vol. der beiden Komponenten eintritt, sehlieBlich findet ein Auffullen 
der capillaren Raume statt, in denen das W. seine Fl.-Eigg. behalt. (Canad. J. Res. 7. 
162—77. 1932. Mc G i l l , Univ.) D z i e n g e l .

Norris F. Hall, Die Starkę des Semicarbazids — und eine Berichtigung. Der von 
B a r t l e t t  (C. 1932. II. 3126) gefundene Wert p k a  =  3,68 (25°) stimmt mit der An- 
gabe von H a l l  (C. 1931. II. 204) (3,65 bei 26°) iiberein. — Eine friiher (C. 1931. II. 
204) Yorgenommene Nachrechnung einer Best. von WOOD wird berichtigt. (J. Amer. 
chem. Soc. 54. 3961—62. Okt. 1932. Madison [Wisc.], Univ.) OSTERTAG.



600 D . Ok g a n is c h e  C h e m ie . 1933. I.

P. R. Shildneck uncl Wallaee Windus, S-Melhylisothiohamsloffsulfat. (Vgl. 
A r n d t , Ber. dtsch. chem. Ges. 5 4  [1921], 2236.) In 80—84% Ausbeute wird [NH: 
C(S-CH3)NH2]2, H 2SO., erlialten durch Zugabe yon 138 g techn. (CH3)2S04 zu 152 g 
fein gepulvertem Thioharnstoff u. 70 cem W. u. 1-std. RuckfluBkochen nach Beendigung 
der anfanglichen stiirm. Rk. (Organ. Syntheses 12 . 52—53. 1932.) B e h r l e .

Frederick Daniel Chattaway und Erie John Francis James, Kondensation des 
Bromals mit Hamstoff. Bromal kondensiert sich mit Harnstoff vollig analog dem 
Chloral (C. 1 9 3 2 . I. 666), nur etwas weniger leicht. In wss. Lsg. entsteht auch bei 
OberschuB yon Bromal nur Monobromalharnstoff, weleher sieh mit einem 2. Mol. Bromal 
erst beim Erhitzen zu Dibromalharnstoff kondensiert. Ebenso wurde aus Monobromal- 
harnstoff u. Chloral oder aus Monoehloralharnstoff u. Bromal BromalcMoralhamsloff 
erhalten. Die weiteren Abwandlungen dieser Verbb. entsprechen den 1. c. beschriebenen 
yollkommen.

V e r s u c h e .  Die Ziffern beziehen sich auf die 1. c. angefiihrten Formeln. Auch 
die Darst.-Verff. werden, sofern sie den friiheren entsprechen, nicht angegeben. — 
[a.-Oxy-p4ribromdthyl]-hamstoff (Monobromalharnstoff), C3H50 2N2Br3 (nach I), aus W. 
Plattehenbiischel, F. 136° (Zers.). Diacetylderiv., C7H,j0.jN2Br, (nach III), aus verd. 
Eg. Prismen, F. 184° (Zers.). — Symm. Di-[a-oxy-(}-tribromathyl]-liarnstoff (Dibromal
harnstoff), C5H6O3N2Br0 (nach II). Vorigen mit etwas iiber 1 Mol. Bromalhydrat 15 Min. 
auf W.-Bad erhitzt, mit W. yerriihrt. Aus wss. A. Platten, F. 178° (Zers.). Diacetyl- 
deriv., CaH ]0Or>N2Bri;, aus schwach verd. Eg. Prismen, F. 180° (Zers.). — Di-[ct-ureido- 
(i-tribromdlhyl)-dther, C6H80 3N4Br6 (nach IV), aus verd. A. Prismen, Zers. ca. 211°. 
Diaeetylderiv., C10H 12O5N4Br6, aus schwach verd. Eg. Rhomben, F. 219° (Zers.). — 
[a-Athoxy-fj-tribromdthyl]-har>istoff, C5H90 2N2Br3 (nach V). Schon nach 10 Min. mit 
W. gefallt. Aus yerd. A. Platten, F. 162° (Zers.). Acetylderiv., C7H n 0 3N2Br3, aus 
verd. Eg. Platten, F. 177° (Zers.). — \a-Methoxy-f5-tribrorruUhyl]-harnstoff, C4H70 2N2Br3, 
aus verd. A. Platten, F. 184° (Zers.). — [a-n-Propoxy-f}-tribromdthyl]-hamstoff, 
C0H u O2N2Br3, aus verd. A. Platten, F. 144° (Zers.). — Anhydrodibromalhamstoff 
(nach VII), nicht krystallin erhalten, roh F. 92° (Zers.). — Symm. Di-[o.-dthoxy-()-tri- 
bromdtliyl]-hamstoff, C9H j,0 3l \2Brl; (nach VIII), aus verd. A. Prismen, F. 196° (Zers.). — 
Symm. Di-[a.-melhoxy-p-tribromdthyl]-harnstoff, C7H 10O3N2Br6, aus yerd. A. Prismen, 
F. 215° (Zers.). — N-[a.-Oxy-f$-tribromathyl]-N'-[v.-oxy-fi-trićhlordthyl\-harnstoff (Bromal- 
chloralhamstoff), C5H60 3N2Cl3Br3 (nach II). Monoehloralharnstoff u. Bromalhydrat 
30 Min. auf W.-Bad erhitzt, mit W. yerriihrt. Aus verd. A. Platten, F. 186®. Diacetyl- 
deriv., C9H 10O5N2Cl3Br3, aus verd. Eg. Prismen, F. 185° (Zers.). — N-[a.-Athoxy-f3-tri- 
bromdthyl\-N'-[a.-oxy-p4richlordthyl]-lMrnstoff, C7HI0O3N2Cl3Br3 (nach IX), aus schwach 
yerd. A. Prismen, F. 144° (Zers.). Acetylderiv., C9H 120 4N2Cl3Bra, aus verd. A. Prismen,
F. 192° (Zers.). — N-[a.-Athoxy-f}-tribromathyl)-N'-{a.-dtlwxy-ji-trichlorathyl]-hamstoff,
G,H1.10 3N2Cl3Br3 (naeh VIII). Aus voryorigem u. yorigem iiber die nicht krystalli-
sierenden Anhydroyerbb. wie iiblich. Aus yerd. A. Prismen, F. 203° (Zers.). — N- 
[a.-Methoxy-f!-tribromdthyl] -N'- [a.-oxy-(i-trichlordthyl] -harnstoff, C0H8O3N2Cl3Br3, aus 
yerd. A. Prismen, F. 193° (Zers.). — N-[a.-Methoxy-(3-tribromathyl]-N'-[<x.-ałhoxy- 
p-trichlorathyl]-har7istoff, C8H I20 3lSr2Ćl3Br3, aus verd. A. Prismen, F. 206° (Zers.). — 
N  -[a- Athoxy-ji-tribromdthyl}-N' -[tx.-methoxy-fj-trichlordthyl\-harnstoff, C8H 120 3N2Cl3Br3, 
aus verd. A. Prismen, F. 197° (Zers.). (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 1 3 7 . 481—88. 
1/9. 1932.) L in d e n b a u m .

L. I. Kaschtanow, Die Umsetzungen der Atherate von Aluminiumchlorid und Tlialli- 
chlorid in Benzol. Bei der Einw. der Atherate yon TiCl4 auf Bzl. hatten STADNIKÓW u. 
K a s c h t a n o w  (C. 1 9 2 9 . I. 1089) die Abspaltung eines A.-Alkyls u. die Bldg. mono- 
u. disubstituierter Bzl.-Derivy. beobachtet. Wahrend die Atherate u. Esterverbb. des 
T1C13 sich genau so verhielten, reagierten die entsprechenden Verbb. des A1C13 weit 
energischer, indem beide Alkyle in den Bzl.-Kem eintraten. Im Gegensatz zur F r i e d e l - 
CRAFTS-Rk. lieB sich aber die C6H5CO-Gruppe von Benzoesaureestern nicht in den 
Bzl.-Kern einfuhren.

V e r  s u c h e. Zu dem Gemisch von Metallchlorid u. absol. Bzl. wurde tropfen- 
weise der betreffende Ather oder Ester hinzugegeben, die HCl-Abspaltung durch Er- 
warmen zu Ende gefiihrt u. meist alkal. aufgearbeitet. Es entstanden in Ggw. von T1C13: 
mit Benzylchlorid, sowie Benzylathylather Diphenylmethan, m- u. p-Dibenzylbenzol-, 
mit Benzoylehlorid Benzophenon; mit Acetylchlorid Acetophenon; Isoamylaeetat u. 
-benzoat reagierten nicht. — In Ggw. yon A1C13 entstanden: mit Benzylathylather 
Diplienylmeihan, m- u. p-Dibenzylbenzol, sowie (bei einem Verhiiltnis A.: A1C13 = 1 : 1 )
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auch Ałhylbenzol; mit Athylacetat Alhylbenzol u. Athylacetophenon (Kp. 234—237°); 
mit Isoamylacetat Acetophenon u. Diamylbenzol-, mit Valeriansaureathylester Alhyl
benzol u. Athyhalerophenon; mit Isoamylbenzoat Diamylbenzol u. ein Prod., Kp. 295 
bis 300°, dessen Oxydation Terephthalsaure gab; mit Benzylbenzoat Diphenylmethan, 
m- u. p-Dibenzylbenzol. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 2 (134). 515-—23. 1932. Moskau.) B e r s i n .

William Davies und John H. Dick, Wirkung einiger Metalloxyde auf Benzo- 
trichlorid und Benzalchlorid. Gibt man zu 1 Mol. CcH5-CGla bei 100° allmahlich 1 Mol. 
ZnO, so erfolgt heftigo R k . Nach 1-std. Erhitzen auf 100° lassen sich mit Bzl. 58% 
CJl^-COCl extrahieren. — Gleicher Vers. mit kauflichem ZnCl2 bei 120° ergab 40% 
CcH5-COC1, infolge Geli. des ZnCl2 an ZnO oder W. Reines u. trockenes ZnCl2 wirkt 
nicht ein. Ein Gemisch von je 1 Mol. C6H5 • CC13 u. reinem ZnCl2 lieferte, bei 120° mit 
1 Mol. W. versetzt, 16% C6H5-C0C1. — Mit CdO u. PbO Bldg. von etwas Teer u. wenig 
GgH5-COC1. Mit Fe.,03 heftige Rk. u. starkę HCl-Eutw., wahrscheinlieh F r i e d e l - 
CRAETS-Rk. Mit AU03 geringe, mit P«Os keine Rk. — Cn/fs■ CHCl2 u. ZnO bei 100° wie 
oben ergeben vicl Teer u. HC1. Yerwendet man aber Bzl. ais Verdiinnungsmittel u. 
gibt das ZnO so zu, daB immer etwas davon vorhanden ist, so bilden sich wenig Teer u. 
HC1, u. mit W. erhalt man 30% Cc//5 ■ OHO. ■— Mit gewohnliehem ZnF2 (1,5 Mol.) 
reagiert CoH5 'CC13 (1 Mol.) bei 100° heftig. Nach 6 Stdn. bei 120° Bldg. von 65% 
CeH5-COF, Kp. 155—156°. Das ZnF2 enthalt immer viel ZnO; dadurch bildet sieli 
C0H 5 • COC1, welches dann mit ZiiF2 reagiert. (J. chem. Soc. London 1932. 2808—09. 
Nov. Melbourne, Univ.) " L in d e n b a u m .

Gr. Charlot, Ubcr die Icatalytische Oxydation des Toluols. (Vgl. C. 1932. I. 2162.) 
Durch Yerss. mit Mo03, W 03, Th02 u. Cr20 3 wird festgestellt, daB bei der katalyt. 
Oxydation von Toluol, die einerseits zu C6H5-CHO u. C6H5-C02H („teilweise Oxy- 
dation“), andererseits zu C02 u. H20  („yollstandige Oxydation“ ) fiihrt, der Umfang 
beider Oxydationsvorgange ungefahr mit der Dauer der Einw. des Katalysators parallel 
geht. Durch Vermehrung der Toluolzufuhr wird die absol. Menge der Rk.-Prodd., 
die bei einer bestimmten Temp. innerhalb einer bestimmten Zeit entstehen, nicht 
erhóht. Bei Toluolkonz. von <  1 g pro 1 Luft iiberschreitet die teilweise Oxydation 
nicht einen gewdssen, durch den Mangel an Toluol bestimmten Wert. Bei >  1 g pro 1 
Luft scheint die Konz. ohne merklichen EinfluB auf die Oxydationsrkk. zu sein. Bei 
Tempp. <  450“ beschleunigen alle untersuchten Oxyde beide Oxydationsrkk.; von 450° 
wirken auch die Bestandteile der Apparatur (Quarzrohr, Porzellanschiffchen) katalyt.; 
Bimsstein bewirkt schon bei 400° yollstandige Oxydation von 70% des Toluols. Die 
meisten Katalysatoren, wie T i02, Si02, Sb20 3, CdO, ZnO, BeO, Nd2Oa, Sm20 3, Nb20 5, 
Ta20 5, Fe„Os u. die Oxyde des U, Cu, Mn beschleunigen beide Oxydationen in gleicher 
Weise; V20 5 u. W 03 sind die besten Katalysatoren fiir die teilweise Osydation; A120 3 u. 
Cr03 sind ebenfalls sehr wirksam, scheinen aber zur Bldg. anderer Oxydationsprodd. zu 
neigen. NiO u. Th02 sind ebenfalls ziemlich brauchbar fur die teilweise Oxydation. 
Bei PbO, Sn02, T120 3, La20 3 u. Y20 3 ist die teilweise Oxydation sehr schwach, Cer-u. 
Kobaltoxyd be wirken sclion bei ziemlich niedrigen Tempp. yollstandige Oxydation. 
(Buli. Soc. chim. France [4] 51. 1007—14. 1932.) O s t e r t a g .

R. J. W. Le Fćvre, Versuche zur Darstellung einer Verbindung, welche die Gruppe,
— enthalt. B a m b e r g e r  (ygl. B er. d tsc h . chem . Ges. 33 [1900]. 113) z eig te , daB

C6H5-NO durch H20 2 in C6H5-N02 iibergefiihrt wird. Vf. yersuchte, die entsprechendeO
Thioverb. C6H5-N ^ q  darzustellen, indem er Nitrosobenzol mit 1 . frisch bereiteten
Wasserstoffpolysulfiden, 2. Natriumpolysulfiden, 3. nascierendem Schwefelaus Na2S20 3 
u. Saure, 4. mit HgS bei yerschiedenen Tempp., 5. mit Schwcfel bei 100° u. 6. mit 
Schwefel in Pyridin gelost behandelt. Die Verss. 1—4 ergaben teilweise Red. zu Anilin,
4—6 lieferten hauptsachlich Azoxybenzol (auch beim Arbeiten in C02-Atmosphare). 
Bei allen Verss. wies nichts auf eine entstandene Substanz mit der erwarteten Neben- 
bindung hin. Auch zwischen Nitrosobenzol u. ZnCl2, FeCl3, Methyljodid odeT Di- 
methylsulfat konnte keine Anlagerung beobachtet werden, ebenso weist bei o-Nitroso- 
kupferbenzoat nach Farbę u. Loslichkeit nichts auf eine Nebenyalenz hin. Aromat. 
Nitrosoverbb. bilden mit Halogenwasserstoffsauren u. H 2S04 keine Salze, sondern 
zers. sich. Demnach entspricht Nitrosobenzol augenseheinlieh nur unzulanglich drei- 
wertigem N. — Auch auf Alkylnitrite war Schwefel allein oder in Pyridinlsg. ohne 
Wrkg. Wurden die Ester mit Pyridin oder Chinolin einige Tage der Luft ausgesetzt.
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so wurde das Nitrat der Base u. der entspreehende Alkohol gebildet. Diese Rk. be- 
ruht wohl auf Hydrolyse durch Luftfeuchtigkeifc u. folgender Oxydation des wahr- 
scheinlich entstandenen Pyridin- oder Chinolinnitrita, da bei Fernhalten von Feuch- 
tigkeit oder Luftsauerstoff keine alinliehen Resultate erhalten wurden.

V e r s u c h e. Die Loslichkeit von reinem Schwefel (F. 119°) in Pyridin wurde 
mit 63 g in 100 g sd. u. 1,5 g in Pyridin von Zimmertemp. gefunden. — Pyridin- 
nitrat, Cr,H60 :iNa, wurde aus gleichen Teilen Pyridin u. Amylnitrit durch liingeres 
Kochen am RiickfluBkuhler u. anschlieBender Dest. erhalten, sowie durch Stehen- 
lassen einer Mischung von Pyridin mit Amylnitrit oder Cyclohesylnitrit. Farblose 
Krystalle, F. 107—114°. (J. chem. Soc. London 1933. 2503—04. Sept. University 
of London, Uniyersity College.) S to lpp .

Kenneth C. Roberts, Die isomeren 2,4-Dinitrophenylderivate von 3,4-Toluylen- 
diamin. Vf. yersuchte, dio 4- u. 5-Methyldeńw. von 2',4'-Dinitro-2-aminodiphenyl- 
amin (I u. II) ineinander uberzufiihren, was analog alinliehen Rkk. (vgl. Sm f l e s ,
C. 1932. I. 1522. II. 529) iiber das Zwischenstadium einer chinoiden Form moglich 
ware. Es zeigte sich indessen, daB I u. II durch Behandeln mit Alkali zers. werden u. 
dafi El>SO.i auf I nicht einwirkt, wahrend II in eine leicht hydrolysierbaro Sulfo- 
saure iibergefuhrt wird. Weniger stark wirkende Agenzien sind ohne Wrkg. — Vf. 
gibt dann eine neue Synthese fiir I u. II an. Er stellte 3-p-Toluolsuljamido-p-toluidin 
dar, das durch Rk. mit 4-Chlor-l,3-dinitrobenzol iiber III in I iibergefuhrt wurde; II 
liiBt sich analog erhalten.

NH NO
NH NOo NH NO,

CHj^jNH, L^JnO, L^JnH, L^JnO, OH.LJnH.SO, \/̂ 0->
C;H7

V e r s u c h e .  p-Toluolsulfon-4'-nitro-m-tolyl-amin, C14H 140 4N2S, aus 4-Nitro-m- 
toluidin u. p-Toluolsulfochlorid (Mol.-Mengen) in Pyridin bei 120° u. Fallen der mit 
verd. Alkali erhaltenen roten Lsg., durch HCI. Schwach gelbe Rhomben u. Nadeln aus 
A. u. A., F. 135°, geht durch Red. mit rauchender HCI u. Zinnchloriir in A. in 3-p-Tohiol- 
sulfamido-p-toluidin, C14H 160 2N2S, iiber, Blattchen aus A., F. 120°. Dieses geht weiter 
durch Rk. mit 4-Chlor-l,3-dinitrobenzol in 2',4'-Dinitro-2-p-toluclsulfamido-4-methyl- 
diphenylamin iiber, C20Hi506N4S (III), gelbe Nadeln, F. 217°. III wurde mit H 2S04 
u. W. auf 130—140“ crhitzt, wobei es in 2',4'-Dinitro-2-amino-4-methyldiphenylamin 
(I) iiberging, Cł3H 120 4N4, gelbe Nadeln aus k. A., F. 162,5° u. roto Prismen aus h. A.
F. 173°. Beide Formen sind an der Luft bei Zimmertemp. bestiindig, durch mehr- 
stundiges Erliitzen auf 130—140° geht die gelbe Form in die rote iiber. Dio Lsgg. 
beider Isomeren in A; haben bei verschiedenen Tempp. dio gleichen opt. Eigg. Die 
Ultraviolettabsorption ist von der gleichen Art wie bei Diphenylamin u. gegen Rot 
verschoben. — In  analoger Weise wurde aus 4-p-Toluolsulfamido-m-toluidin das 2',4'- 
Dinitro-2-p-toluolsulfamido-5-methyldiphenylamin (entsprechend III), C20H 18O6N4S, gelbe 
Nadeln aus Bzl., F. 184° u. weiter 2',4'-Dinitro-2-amino-5-methyldiphenylamin, 
C13H 120 4N4 (II), erhalten, orange Nadeln aus k. A., F. 191° u. rotbraune Nadeln aus
h. A., F. 195°. Beide Formen sind ineinander iiberfuhrbar. — Auch bei 2',4'-Dinitro-
2-aminodiphenylamin (dargestellt nach BoRSCHE u. R a n ts c h e f f , L ieb irs  Ann. Chem. 
379 [1911]. 169) konnten zwei Krystallarten festgestellt werden. Es scheidet sich 
aus A. in orange Nadeln vom F. 147° ab, die sich oberhalb des F. rot farben, teilweise 
wieder fest werden u. erst bei 152° wieder schmelzen. Beide Formen konnen ineinander 
iibergefuhrt werden. Bei 2,4-Dinitrodiphenylamin wurde keine Farbisomerie beob- 
achtet. (J. chem. Soc. London 1932. 2358—60. Sept. King’s College. London.) Stoi.PP.

Joseph Kennedy, p-Ar$anilsaurederivale von N-substiluierten Malonamiden. Vf. 
hat Verbb. vom Typus (p)AsOsH2 ■ ■ NH ■ CH(CO ■ NH R)„ dargestellt. Die Verb
mit R =  H wirkt in groBen Dosen heilend. Sonst zeigte nur die Verb. mit R =  C2H. 
geringe therapeut. Wrkg. Mit wachsendem R nimmt die Giftigkeit zu. — Maloribis-nh- 
amylamid, C13H260 2N2. Aus Malonester u. n-Amylamin (Rohr, 120°, 5 Stdn.). Aus 
CH3OH, dann Lg. Platten, F. 128°. — B ro m d eriiCjjH^OjNjBr. In Chlf. bei 40—50°. 
Aus A. +  wenig W. Nadeln, F. 98°. — Malonbisisoamylarnid, CnH2(J0 2N2, aus verd. A. 
oder Lg. Nadelbiischel, F. 74°. — Bromderii'., Cn H250 2N2Br. In w. Eg.; mit Eiswasser 
gefallt. Aus verd. A. Nadeln, F. 110°. — Darst. der Arsanilsaurederiw.: Arsanilsaure 
u. tJberschuB des betreffenden Brommalonamids in n. NaOH (evtl. unter Zusatz von
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A.) bis zur Bldg. eines starken Nd. gekocht, diesen wiederholt aus moglichst wenig k. 
u. NaOH +  yerd. HCI umgefallt. p-Arsonoanilincmalonamid, C0H 12O5N3As, aus A.-wss. 
Eg., F. 226° (Zers.) (vgl. L e w is  u .  B e n t , 0. 1926. I .  3468). -bismelhylamid, 
CuH 160 6N3As, aus A.-wss. Eg. Platten, bei 295° dunkel. -bisdthylamid, C13H200 6N3As, 
aus A.-wss. Eg. Platten, bis 300° unverandert. -bis-n-propylamid, 0 1EH 2I0 EN3As, aus 
50°/o>g- A. Plattchen, iiber 265° dunkel. -bis-n-butylamid, C17H 2„05N3As, aus 50%ig. 
A. Plattchen, bei 270° dunkel, F. 293° (Zers.). -bisisobutylumid, C]7H 2S0 5N3As, aus 
50%ig- A. Biischel, bei 260° unyerandert. -bis-n-amylamid, C19H320 5N3As, aus 50%ig- 
A. Plattchen, bei 275° dunkel, F. 297° (Zers.). -bisisoamylamid, C]9H320 5N3As, aus 
50%ig. A. Biischel, bei 260° unyerandert. — p-Arsonoanilinomalonsaureathylester, 
C13H 180 7NAs. Mit Brommalonester unter Zusatz von A. bis zur Lsg.; spater yerdampft. 
Aus W. Nadeln, F. 230° (Zers.). ■— Melhylbrommalcmamid, C4H70 2N2Br. Aus Metliyl- 
malonamid u. Br in Eg. Aus A. Nadelchen, F. 165°. — Athylbrommalonamicl, 
CEH90 2N2Br, aus A. Nadeln, F. 160°. — Athylmalonbismethylamid, C,Hi40 2N2. Durch 
Schutteln von Athylraalonester mit 33%ig. wss. CH3 -NH2 bis zur Homogenitat. Aus 
Lg. Nadeln, F. 177°. Bromderiv., C7H 130 2N2Br, aus Bzl. Nadeln, F . 130°. — Die Alkyl- 
brommalonamide konnten mit Arsanilsiiure nicht kondensiert werden. (J. chem. Soe. 
London 1932. 2781—82. Nov. Edinburgh, Univ.) LlNDENBAUM.

O. A. Seide u n d  B. M. Dubin in, Die Konstitution des Pseudobutyl-m-lcresol- 
methyldtliers und seiner Nitrierungsprodukte. I. Die Konstitution des Ambramoschuses. 
Die w id ersp rech en d en  B efunde  v o n  B a r b i e r  (C. 1928 .1. 1397) u . C a p e l l e r  (C. 1928. 
I .  2809) lieBen die K o n s t. des k iin s tlich en  Anibramoschuses, dem  B a r b i e r  d ie  F o rm el I  
zu leg te , a is  frag lich  erscheinen . Die N aeh p riifu n g  ergab , daB d ie  E inw . v o n  Isobutyl- 
chlorid oder besser Isobutylen a u f  m-Kresolmethylather in  Ggw. v o n  A1C13 n u r  Y  lie fe rt. 
B e i d e r f ra k tio n ie r te n  Dest. d e r N itr ie ru n g sp ro d d . des le tz te ren  fiel a u f, daB d e r 
Ambramaschus n ied rig er s ied ete , ais d as  g leiehzeitig  e rh a lten e  II. V ersch iedene  t jb e r -  
legungen  fu h r te n  d azu , d em  Ambramoschus d ie  K o n s t. IH  zu zuschre iben , d ie  a u ch  
d u rc h  fo lgende S y n th ese  e r h a r te t  w u rd e . D as d u rc h  N itr ie ru n g  v o n  m-Kresol (vgl. 
S t a e d e l  u .  K o l b ,  L i e b i g s  A nn. C hem . 259 [1890]. 210; K h o t i n s k y  u .  J a c o b s o n -  
JACOPMANN, C. 1909. II. 1229) e rh a lte n e  l-Methyl-4-nitro-3-oxybenzol w urde  m it 
(CH3)2S04 z u  IY m e th y lie r t, dieses re d u z ie rt, n a c h  S a n d m e y e r  in s B ro m id  ver- 
w a n d e lt u . a u s  d e r GRIGNARD-Verb. des le tz te re n  (E inw . v o n  C02 g ab  d ie  b e k an n te  
l-Methyl-3-methoxy-4-benzoesaure) m it tert. Butylbromid Y d a rg este llt . Dessen N itrie ru n g  
lie fe rte  d e n  A m b ram o sch u s III. —  A us ob igem  w ird  gefo lgert, daB d ie  v o n  B a r b ie r  
(1. c.) au s  A cety lch lo rid  u . Y in  Ggw. v o n  A1C13 e rh a lte n e  V erb . d ie  K o n s t. YI u. dessen 
Nitroderiy. die  K o n s t. YII (N itr ie ru n g  lie fe r t  h ie r  s te ts  D e r iw .  m it  g e rad e r S te llungs- 
nummer der N 02-Gruppen) b e sitz t. — Neben d e n  sch o n  v o n  B a r b i e r  be i der Nitrierung 
v o n  Y au fg efu n d en en  N e b en p ro d d . e rh ie lte n  V ff. e in  neues Mononitroderiv., F . 81— 82°, 
d a s  bei w e ite rer N itr ie ru n g  III u . e tw as  II lie ferte , u . d e m n a ch  die K o n s t. YIH besitzen  
muB. AuBerdem konnte e ine auftretende N-freie Verb. ais Chinon IX erkannt werden, 
dessen  V o rs tu fe  a is blaues Perchlorat X (vgl. K . H. Me y e r  u. G o t t ł i e b - B i l l r o t h ,  
C. 1919. III. 994) ebenfa lls  gefaB t w erd en  k o n n te . S chon  m it v e rd . H2S04 g e h t X in  
IX iiber.

Ctl3°*T? ° ^ I :
°C H 3 'OCH,

!4H9
c h 3

CHsCOr^^>,NOa j y i u

Io ch 3 L ^ ^ J o c h 3
C(CH3)3

CHj, prr
/ ~ \ ^ 0 /  
X===C(CH8̂ C10i0  LtL-rlgjj

V e r  s u c h e. Tert.-Bulyl-m-kresolmethyldther (V). K p .760 2 24°, F. 23—24° aus
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PAe. D..,20 0,9331, na20 — 1,5054. — l-Methyl-3-methoxy-4-aminobenzol, CsHu ON. 
Durch Red. des o-Ńitro-m-kresolmethylathers IV mit Sn +  HC1. Kp.u  109°. Pikrat, 
C14H 14OnN4, Zers.-Punkt 198—199°. — l-Methyl-3-methoxy-4-brombenzol, CsH0OBr. 
Kp.n  107—109°. Hieraus l-Methyl-3-methoxy-d-tert.-butylbenzol, F. 21—22°, ident. 
mit V. — 2-Methyl-5-terl.-butyl-l,4-benzochinon, Cu H 140 2 (IX). Durch tropfenweises 
Eintragen einer Bzl.-Lsg. von V in gektihlte H N 03 (D. 1,4). F. 96°. Dunkelt an der 
Luft. Daraus mit Phenylhydrazin das Hydrochinon, Cu H 160 2. P. 122—123°. Chin- 
hydron, C22H30O,,. Dunkelviolette Plattchen aus Chlf. P. 116°. — l-Methyl-3-methoxy-
4-tert.-butyl-6-nitrobenzol, C12H 170 3N (VIII). Daraus mit HN03 (D. 1,51) bei —5° III 
(P. 85°) u. II (F. 101°). — Chinoides Perchlorat des 2,2'-Dimethyl-5,5'-ditert.-butyl-4,4' - 
dimethoxydiphenylhydroxylamin-N-oxyd, C24H340 7NC1-1/2 H20 (X). Durch Nitrierung 
von V in Eg. bei 20—25°. Blaue Krystalle mit Kupferglanz. Zers.-Punkt 84—85° der 
im Vakuum bei gewohnlicher Temp. getrockneten Verb. (Chem. J. Ser. A. J . allg. 
Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 2 (64). 455 
bis 471. 1932. Moskau, Techn. Hochschule u. Inst. „Lasin“ d. Akad. d. Wiss.) B e r s i n .

O. A. Seide und B. M. Dubinin, Uber die Konstitution des Ambramoschuses. II. 
(I. vgl. vorst. Ref.) Die kiirzlieh von D a r z e n s  u .  L e v y  (C. 1931. II. 2319) dem 
Ambramoschus zugeschriebene Konst. I  ist falsch. Eine experimentelle Nachpriifung 
ergab, daB bei der Einw. von tert. Butylehlorid auf die GRIGNARD-Verb. des p-Brom- 
m-kresolmethylathers II  entsteht, dessen Nitrierung (eine blaue Zwischenverb. tritt 
hierbei nicht auf) die V erb . I  ergab. Daneben war noch ein Mononitroderiv. d e r  wahr- 
scheinliclien Formel III entstanden. Die dem Ambramoschus isomere V erb . I  enthalt 
die von D a r z e n s  u .  L e v y  fu r  den Mosehusgerueli verantwortlich gemachte G ru p p ie ru n g  
> C (N 02)-C(0CH3) : C(NO„)— u. riecht doch nur ganz scliwach. Ein Mononitroderiv.
F. 72° konnte nicht aufgefunden werden.

CH3 CHs CH3
; \ n o s H0c <r^
^ J o C H j L ^ J o CHj L ^^JoC H s
NOs NOs

V o r s u c h e .  l-Methyl-3-imthoxy-G-tert.-bxitylbe.nzol, C12H180  (II). Aus 1-Methyl-
3-methoxy-6-brombenzol. Kp.s 102—104°, F. 6°. Daraus l-Methyl-2,4-dinitro-3-meth- 
oxy-6-tert.-butylbenzol, C,2Hle0 5N2 (I), F. 1 1 1 °, u. l-Methyl-3-methoxy-4-nilro-6-lert.- 
butylbenzol, C12H 170 3N (III), F. 82—83°. (Chem. J. Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 2 (64). 472—77. 1932. 
Moskau.) B e r s i n .

Adolf Sonn, Uber die Alkylierung von Dihydroresorcinen. Im Gegensatz zu 
V o r l a n d e r  (L ie b ig s  Ann. Chem. 294 [1896]. 257), der durch Einw. von Alkyl- 
halogeniden auf die Alkalisalze substituicrter Dihydioresorcme nur Ather erhalten 
zu habcn glaubte, konnte Vf. zeigen (vgl. C. 1930. I. 533. 1931. II. 1580), daB dabei 
auch homoióge C-Deriw. entstehen konnen. Es wird die Einfuhrung der Allyl- u. 
.BewzyZgruppe in das 5-Methyldihydroresorcin (I) beschrieben.

V o r s u e h e. 5-Melhyl-2-allyldiliydroresorcin, C10H 14O2. Aus einer Lsg. von I 
in KOI! mit Allylbromid. F. 133—134°. 5-Methyl-2-benzyldihydroresorcin, c 14h 16o 2. 
Analog mit Benzylchlorid. F. 132—134°. Daneben entstand 5-Metliyl-2,2-dibenzyl- 
dihydroresorcin, C21H 2!!02, F. 129°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 65. 1865—66. 7/12. 1932.
Kónigsberg i. Pr., Chem. Inst. der Univ.) B e r s i n .

H. E. Glynn und W. H. Linnell, Halogenanaloga des Adrenalins und Ephedrins.
I. a- [3,4-DicJtlorpheiiyl]-f}-aminoatha7wl. Adrenalin ist infolge des Brenzcatechinkerns 
chem. unbestśindig u. besitzt daher gewisse nachteilige Eigg., hauptsachlich kurze 
Dauer der spezif. Wrkg., Unwirksamkeit bei oraler Darreichung, Nichtsterilisierbarkeit 
dor Lsgg. durch Hitze. Aus diesen Griinden haben Vff. zunachst die Synthese des 
<x-[3,4-Dićhlorpheiiyl\-f}-aminoathanols, C12C6H3• CH(OH)• CH,• NH2, versucht, in der 
Hoffnung, daB dieses bestiindiger ais Adrenalin sein u. doch ahnliche pharmakolog. 
Eigg. besitzen wurde. Zuerst wurde l-[Chloraceto]-3,4-dichlorbenzol, Cl2C6H3-CO- 
CHaCl, dargestellt, aber Verss., das seitenstandige Cl gegen NH • CH3 oder NH2 auszu- 
tauschen, waren erfolglos, weil das Cl immer durch OH ersetzt wurde. Vff. sind sodann 
vom leicht zugśinglichen l-Aceto-3,4-dichlorbenzol aus zum Ziel gelangt, u. zwar durch 
Dberfuhrung in das Isonitrosoderiv., Red. der Isonitrosogruppe zu NH, u. schlieBlieh 
des CO zu CH(OH). Das so gewonnene Hydrochlorid des oben genannten Aminoalkohols 
wurde pharmakolog. gepriift. Seine Blutdruckwrkg. liegt zwischen x/a00 u- Yzso von der



1933. I. D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 605

des Adrenalins, aber die Wrkg. hiilt liinger an u. Termindert sich bei wiedcrholter Dar- 
roieliung nicht. Sie wird in jedem Falle durcli vorherige Injektion von Cocain auf- 
gehoben. Bei einigen Verss. schien nach Injektion des Hydrochlorids die Druckwrkg. 
von injiziertem Adrenalin verdoppelt. Die Giftigkeit ist ca. 1/zi0 von der des Adrenalins 
u. zeigt sich auch bei oraler Darreichung, obwohl die Seitenkette kein drittes C-Atora 
entlialt, welchem man bisher die orale Wrkg. zugeschrieben hat. Die Wrkg. auf die 
Herztatigkeit ist viel geringer ais beim Ephedrin, die Wrkg. auf die GefaBe etwa 
ebenso groB.

Y e r s u c h e .  l-[Chloraceto]-3,4-dichlorbenzol, CgH5OGls. Aus o-Dichlorbenzol, 
Acctylchlorid u. A1C13. Aus PAe. Nadelchcnrosetten, F. 44°. — l-[Oxyaceto]-3,4- 
dichlorbenzol, CsH0O2Cl2. Voriges mit absol. A. befeuchtet, unter Eiskiihlung 40%ig. 
wss. CH3-NH2-Lsg. zugegeben, 1 Stde. geschiittelt u. stehcn gelassen, untere Olschieht 
gewaschen. Aus A. krystallin, F. 137°. Mit CH3-NH2 in Bzl. tra t nur Salzbldg. ein. — 
l-[Isonitrosoaceto]-3,4-dichlorbmzol, CfiH50 2NCl2. l-Aceto-3,4-diclilorbenzol (R o b e rts  
u. T u rn e r , C. 1927. II. 1959) in A.-A. (1:1) gel., alkoh. G,H5ONa-Lsg. u. dann unter 
Eiskiihlung Amylnitrit zugegeben, melirere Tage im Eisschrank stehen gelassen, Na- 
Salz abfiltriert, in W. gel., mit Essigsaure gefallt. Aus Chlf., F. 143°. Aus dem A.-A.- 
Filtrat ein N-freies Prod. von F. 204°. — l-[Aminoaceto]-3,4-dichlorbenzolhydrochlorid, 
C3H80NC13. Alkoh. Lsg. des vorigen in SnCl2-konz. HC1 eingetragen, etwas granuliertes 
Sn zugegeben, 30 Min. erhitzt, Sn-Doppelsalz in verd. HC1 mit H2S zers. Krystallin, 
kein scharfcr F., bei 255° harzige M., sehr bitter, an der Luft hellrot. Reduziert k. 
FEH Li.\'G sche Lsg. u. gibt mit alkal. Nitroprussidnatriumlsg. tief violette Farbung. — 
a-[3,4-DicMorphe)iyl]-f}-ami7ioathanolhydrochlorid, CSH]0ONC13. Wss. Lsg. des vorigen 
mit etwas HgCL versetzt, mit Al-Folie auf W.-Bad 3 Stdn. geriihrt, Filtrat eingeengt. 
Krystalle, F. 245°. Reduziert FEH LlN G sche Lsg. nicht u. gibt keine Farbung mit Nitro- 
prussidnatrium. Mit NaOH die Base ais sclnveres Ol. ( Quart. J. P h a rm ac . P lia rm aco l. 5. 
480—95. Juli/Sept. 1932.) L in d e n b a u m .

H. E. Glynn und W. H. Linnell, Darslellung gewisser aliphatischer Aminoalkohóle. 
Zur Darst. des l-Amino-2-oxy-n-hexans, CH3-[CH2]3-CH(0H)-CH2-NH2, sind Vff. 
vom Valeraldehyd ausgcgangen. Der freie Aldehyd lieferte mit KCN u. HOl nicht das 
Cyanhydrin, sondern ein N-freies Kondensationsprod. von Kp .40 179°. Dagegen wurde 
mittels der Disulfitverb. das Cyanhydrin glatt erhalten. Die Red. des letzteren gelang 
weder mit Na u. A. noch mit Ńa-Amalgam in salzsaurer Lsg. Das Ziel wurde orreicht 
durcli Kondensation des Aldehyds mit Nitromethan zu l-Nitro-2-oxy-n-hexan u. nach- 
folgcnde Red. Der Aminoalkohol wurde ais Benzoesaureester isoliert, weleher fast keine 
lokalanasthesierende Wrltg. besaB. — Sodann wurde ein Aminoalkohol dargestellt, 
dessen funktionelle Gruppen, wie im Cocain, durch 2 C-Atome getrennt sind. Aceto- 
propylalkohol (Darst. vgl. L i n n e l l  u. M e l h u is h , C. 1 9 3 0 . II. 3262) wurde in sein 
Óxim ubergefiilirt u. dieses reduziert zum l-Oxy-4-amino-n-pentan, HO • CH2 • CH2 • CH2 • 
CH(NH2)-CH3, wclchcs bei der Benzoylierung gleicli das Dibenzoylderw. lieferte. Dieses 
war in W. u. 01ivenol swl. u. zeigtc nur schwache pharmakolog. Wrkg. — Worauf die 
Unwirksamkeit dieser beiden Aminoalkohole zuruckzufiiliren ist, laBt sich noch nicht 
sicher sagen. Jedoch scheint mit der Lange der C-Kette die Wirksamkeit abzunehmen.

V e r s u c h e. Valeraldehydcyanliydrin. Aldehyd bei 0° mit gesatt. NaHS03-Lsg. 
umgesetzt, mit W., A. u. A. gewascheno Disulfitverb. mit wss. KCN-Lsg. geschutt-elt, 
Ol abgetrennt, wss. Lsg. ausgeatliert usw. Yiseoses, nach Mandeln riechendes Ol. 
Liefert mit konz. HC1 bei Raumtemp. a.-Oxycapronsaure (F. 62°). — l-Nilro-2-oxy-n- 
hexan. In  Gemisch von Valcraldehyd u. Nitromethan mit W. befeuchteto KOH- 
Stiickchen eingetragen; nach 15 Min. heftigc Rk. (kuhlcn); tief rotes, sehr viscoses 
Prod. mit HC1 neutralisiert, ausgeathert usw. Kp .20 1 20°, charakterist. riechend, bitter 
schmeekend. — l-Amino-2-[benzoyloxy]-n-hexan, C13H 190 2N. Voriges in SnCl2-konz. 
HC1 eingeriihrt, etwas Sn zugegeben, kurz erhitzt, mit H„S entzinnt, Filtrat yerdampft, 
Ruckstand benzoj'liert. Aus A. krystallin, F. 137°. Wird durch sd. 0,1-n. alkoh. KOH 
nicht yerseift. — Oxim des Acetopropylalkohols. Acetopropylalkohol (Kp.20 105—110°) 
u. NH2OH, HC1 in W. gel., unter Eiskiihlung 50%ig- KOH eingetragen, nach 3 Tagen 
mit HC1 angesiiucrt, mit CaCl2 gesatt. u. ausgeathert. Ol, wegen Anhydridbldg. nicht 
destillierbar. — l-Oxy-4-amino-n-pe,ntan, C5H 13ON. Voriges in absol. A. gel., ab- 
wechselnd 4%ig- Na-Amalgam u. Eg. eingeriihrt (Temp. nicht iiber 50°), alkalisiert u. 
ausgeathert. Kp-25 166—172°, yiseos, fischartig riechend. — Dibenzoylderiv., C]!,H2i0 3N, 
aus A. Krystallchen, F. 87,5°. (Quart. J. Pharmac. Pharmacol. 5. 496—503. Juli/Sept. 
1932.) L indenbaum .

XV. 1. 39
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R. C. Conn, A. R. Collett und C. L. Lazzell, Einige aromatische Ester der Mono- 
alkylaiher des Athylenglykols wid Diatliylenglykols. Vff. haben die Benzoe- u. p-Nitro- 
benzoesaureester einiger Athylenglykol- u. Didlhylenglykolmonoalkylather, HO • CH2 • 
CH2-OR u . HO• C B ,• OH„• O• CII2• CH2• OR, dargestellt (vgl. P a l o m a a , Ber. dtsch. 
chem. Ges. 42 [1909]. 3873). In  das Gemisch von Glykolather u. ubersehussigem 
Pyridin wurde die berechneto Menge Siiurechlorid (p-Nitrobenzoylchlorid in A. gel.) 
unter Eiskiihlung getropft, 2 Stdn. bei Raumtemp. stehen gelassen, verd. H2S04 zu- 
gesetzt, obere Schicht mit W., verd. H2SO.„ verd. Soda, W. gewaschen usw. Die Ester 
sind lioehsd. Fil., 1. auBer in W., die niedrigstcn Benzoate angenehm rieehend, die 
anderen Ester geruchlos. — Benzoesdure-(}-?nethoxydlhylester, Kp.538>5 251,6—252,6°,
D .2525 1,0891, nD25 =  1,5040, y2B (Oberfliichenspannung) =  45,00. — -fi-dtlioxydthylester,
CUH UÓ3, Kp .;38,5 260,0—261,0°, D .2525 1,0585, no25 =  1,4969, y20 =  40,67.---- p-buloxy-
dihylester, C13Hls0 3, Kp.14l5 156,5—157,0°, Kp.3 131,6—132,6°, D .2=23 1,0277, nD25 =
1,4925, =  39,86. — Diathylenglykolmonodlhylatherbenzoat, CJ3H 180 ,, Kp.14l5 160,0
bis 161,0°, Kp .2 141,0—143,0°, D.252S 1,1049, nD25 =  1,5080, y26 =  43,79. — -mono- 
butyldtherbenzoat, C15H220 4, Kp.., 179,3—181,3°, D .2525 1,0407, nn25 =  1,4927, y20 =  
40,35. — p-Nitrobenzoestiwe-f}-methoxyathylester, C10Hn O5N, Kp.., 158,3—160,3°, aus 
A. Platten u. Nadeln, F. 50,5°. — -(3-athoxyathylester, Cn H130 5N, Kp.., 163,5—164,5°,
D .2525 1,2086, no23 =  1,5220, y20 =  44,49.---- (}-butoxyathylester, C13H170 5N, Kp .3l5 179,0
bis 180,0°, D.252ri 1,1518, nn25 =  1,5125, y26 =  41,97. — Didthylengykolmonodthyldther-
p-nitrobenzoat, C13H370„N, Kp., 207,0—209,0°, amorph erstarrend.-----monobułylather-
p-nilrobenzoat, C,5H210 6Ń, Kp,, 230,0—232,0°, D .2525 1,15 1 6, nD25 =  1,5078, y26 =  41,02. 
(J. Amer. chem. Soc. 54. 4370—72. Nov. 1932. Morgantown [West Virginia], Univ.) Lb.

Shigeru Komatsu und Keisaku Mitsui, Kalalytische Wirhung bei liolier Tempe
ratur und unter hohem Druck. V. Katalytische Hydrierung von Benzoesćiure. (II. vgl.
C. 1931. I. 612.) Verss. zur Hydrierung der Benzoesdure in Athylalkoliol bei Ggw. von 
Ni ais Katalysator unter hohem Druck u. bei hohen Tempp. fuhrten zu fast vollstiin- 
diger Veresterung, jedoch nur teilweiser Hydrierung der Benzoesilure. Es entstanden 
Gemisehe von Athylbenzoat u. Athylhexahydrobenzoat mit bis zu 80% des ersteren. Die 
geringe Ausbeute an Hexaliydrobenzoesdureester ist auf die Ggw. der ais negativer K ata
lysator wirkenden freien Saure zuriickzufuhren. Die Hydrierung des Benzoesdure- 
dthylesters verlief dagegen fast quantitativ. — 50 g Athylbenzoat, bei 115° u. 100 a t Druck 
in Ggw. von 5 g Ni hydriert, ergaben ein Rk.-Prod., welches zu 82% aus Hexaliydro- 
benzoat- (Kp. 190—193°; D.254 0,9524; nD25 =  1,4392) bestand. — Die Hydrierung von 
30 g Athylbenzoat bei 190° u. 100 a t bei Ggw. von 5 g Ni lieferte in 3Vo Stdn. 92% 
Hezaliydrobenzoat neben 7% Benzoat. — In athylalkoh. Lsg. ging dio Rk. in gleicher 
Weise gunstig von statten. 50 g Athylbenzoat, 50 ccm Athylalkoliol bei 175—225° 
unter 97 at in Ggw. von 5 g Ni hydriert, lieferten in 4 Stdn. 95% Hexahydrobenzoat 
neben 3% Benzoat. (Mem. Coli. Sci., Kyoto Imp. Univ. Ser. A. 14. 297—301. 
1932.) ~ E l l m e r .

L. Ruzicka, M. Stoli, W. Scherrer, H. Schinz imd C. F. Seidel, Zur Kenntnis 
des Kohlenstoffringes. XX. U ber ungesdttigte IG- und 18-gliedrige Kohlenstoffringe vom 
Typuć des Zibeton-s. (XIX. Mitt. vgl. C. 1933.1. 218.) Vff. untersuchcn die Fahigkeit 
ungesatt. Dicarbonsauren zur Bldg. hoehgliedriger Cycloketone u. wollen den Gerueh 
solcher Ketonc mit dem gesśittigter Analoga vergleichen. Wie Methyl in a- oder 
/?-Stellung zum Carboxyl, nicht aber entfernter stehendes Methyl (C. 1928. II. 751) 
Cyclisation verhindert, so auch eine a,/9-standige Doppelbindung: Hexadecen-(2)- 
disaure-1,16 (I), die sich aus der a-Bromhexadecan-l,16-disaure mit Dimethylanilin 
prakt. nicht gewinnen licB, wurde dargestellt, indem ein Gemisch der Na-Salze von 
Adipinsauremonoathylester u. Undecjdensiiure in Methanol elcktrolysiert wurde. 
Neben Pentadecen-(l)-saure-(15) (II) entstand dabei Eicosadien (III) u. Sebacinsaure- 
diathylester. Der Slethylester von II gab bei der Red. des Ozonids mit Zink u. Eg. 
Tetradecan-l-al-14-sauremethylester (IV), das mit Malonsaure kondensiert u. an- 
sclilieBend verseift I lieferte. Das Cersalz von I  lieferte kein cycl. Keton, sondern nur 
geringe Mengen Metkyldodecylketon (V), wohl so, daB I zu Eg. u. Tetradecan-1,14- 
disaure gespalten wird u. letztere durch C02-Abspaltmig in Tridecansiiure iibergeht, 
die sich mit Essigsaure zu V kondensiert. — Hingcgen storen Doppelbindungen in 
einiger Entfernung von den Carboxylen die Ringbldg. nicht. Heptodecan-9-on-l,17- 
disaure (VI) (C. 1928. I. 2804) wurde iiber die entsprechende Oxysaure, (mit /3-Naph- 
thalinsulfonsaure) in Heptadecen-(8)-disaure-(l,17) (VII) iibergefuhrt, dereń Yttrium- 
salz das Cyclohexadeeen-(8)-on-(l) (VIII) beim Erhitzen lieferte. Der Gerueh von
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VIII ist dera des Cycloliexadecanons sehr ahnlich; die Dichten der beiden Ketone 
untersoheiden sich ebenso wie die analogen Paare in der aliphat. Reihe. Ebenso kotmte 
das Cyclooctadecen-(9)-on-(l) (XII) aufgebaut werden, indem Undecylensaure mit 
Eisen bei 300° in Undecylenon (IX) iibergefilhrt u. dieses zu Nonadecanon-(10)-disaure- 
(1,19) (X) ozonisiert wurde. Wie oben wurde daraus Nonadecen-(9)-disaure-(l,19) (XI) 
gewonnen u. dereń Yttriumsalz zu XII eyclisiert, das wic die entsprechende gcsattigto 
Verb. nur schwach moschusartigen Geruch zeigte.

I  HOOC.CH=;CH-(CHs)I2-COOH ‘ II CH^CH-tCHJu.COOH 
i n  CHa—CH • (CHS)6 • (CH2)8CH=CH2 IV OHC • (CHa),j • COOH

Y C H ,.C O .(O H ,)„.C H , Y I C O < 'g«->! |§ g g g

CH-(CH2),-COOH o h .(c h ,), c h , = c h . ,c h ,,
CII-(Clij),,-COOH ĆH-(CH3)^  CH^CH-fCHjJa

HOOC • (CHa)„ CH.(CHs)s.COOH CH-(CH8)
HOOC-(CH2)8 '  Óh.(CH3)7-COOH CH-(CH2)j

V e r s u c h c. Pentadećen-(l)-sdure-(15), Ci5H2S0 2 (II). Bei der Elektrolyse der 
Na-Salze von Adipinsauremonoathylester u. Undecylensaure unter dauerndem Schwach- 
sauerhalten des Elektrolyten; Verseifung. Neben Sebacinsaure u. Eicosadien-(l,19) 
(III, F. 30—32°). Isolierung ais Methylester, Kp.0)5 135—140°. — Tetradecan-l-al- 
14-sauremethylester, C14H260 3 (IV). Aus dem vorigen mit Ozon in Eg., dann (nach 
Zusatz von Essigester) mit Zinkstaub u. W. Kp.0ll 130—150°; bald krystallisierendes
Ol. Semicarbazon, CłCH310 3N3, aus Methanol F. 101—103°. — Hexadecen-2-disaure- 
[1,16), C16H2S0 4 (I). Aus dem yorigen mit Malonsaure u. Pyridin bei 80°. Aus Bzl.
F. 122—125°. — Methyldodecylketon, C14H2S0  (V). Aus dem Ćersalz von I im Vakuum 
bei ca. 450°. Semicarbazon, C15H3ION3, aus A. F. 115—116°. — Hepladecan-O-ol-l,17- 
disduredimelhylesler, C10H36O5. Aus dem Ester von VI mit Platinoxyd u. H2 in Eg. 
Aus Bzl. F. 55—56°. — Heptadecen-8-disaure-{l,17), C17Ha0O4 (VII). Aus dem vorigen 
mit /?-Naphtkalinsulfosaiire bei 220°; Verseifung des Dimethylesters, C19H340 4 (Kp.0l3 
172—174°, (Z27, =  0,950, nu27 =  1,4540). Aus Bzl. F. 86—87°. Nebenhcr scheinen 
Isomerengemische zu entstelien. — Cydohexadecen-{S)-on-(l), C10H28O (VIII). Aus dem 
Yttriumsalz von VII durch Vakuumerhitzung auf 230—250°, dann 350—400°; in der 
Fraktion vom Kp.,,„ 140—155°; Reinigung uber das Semicarbazon, C17H31ON3, aus 
Methanol F. 180—181°. Kp.ł9193—195°. F. 23°. di5Ą =  0,910. n d15 =  0,910. —Heneilcosan-
1,20-dien-ll-on (Undecylenon), C21H3S0  (IX). Aus Undecylensaure mit reduziertem 
Fe u. Kieselgur im C02-Strom bei 240 bis (schlieBlich) 300°. K p .0j2 160°; aus A.
F. 41—42°. — Nonadecan-10-on-l,19-disauredimelhylester, C2lH380 5 (entspr. X). Aus 
dem yorigen mit Ozon, Verkochen mit W., Nachoxydieren mit alkal. Permanganat; 
Veresterung mit Methanol u. H2S04. Kp.0j4 200—240°; aus PAe. F. 50—52°. Nebenher 
entsteht Azelain- u. Sebacinester. — Nonadecan-10-ol-l,19-distiuredimethylester, C21H40O5. 
Aus dem yorigen mit Platinschwarz u. H2 in Eg. K p .0ifJ5 212—215°; F. 51—53°. — 
Nonadecen-(9)-disauredimetliylester-(l,19), C21H380 4 (XII). Aus dem yorigen mit /?-Napli- 
thalinsulfosiiure bei 210—220°. Ivp.0i! 180—190°. — Cyelooct-adecen-(9)-on-(l), C18H320 
(XII). Aus dem XI entspr. Y-Salz im Vakuum bei 450°; in den bei 0,1 mm u. 100—180° 
sd. Anteilen; Reinigung iiber das Semicarbazon, C10H36ON3, aus A. F. 178—180°. 
Kp.yak. ca. 230°; F. 37,5—38°. (Helv. chim. Acta 15. 1459—67. 1932. Ziirich, Techn. 
Hochsch., u. Genf, Wiss. Labor. der Firma M. N a e f  u .  Co., A.-G.) B e r g m a n n .

S. Nametkin und Lydia Briissoff, Uber einige JDerivale des 4-Mcthylcamphers 
im Zusammenliang mit seiner Struktur. (J. prakt. Chem. [2] 135. 155—63. 14/11. 1932.
— C. 1931.1. 1751.) L indenbaum .

Alexander Piau, Uber Sesquiterpenketone. (Vorl. Mitt.) Vf. hat 2 neue Sesąui- 
terpenlietone, Atlanton u. Turmeron genannt, aufgefunden u. ihre Konst. fast vóllig 
aufgeklart. Atlanton, der Hauptbestandteil des Atlascedernols u. des Himalaya- 
cedemols, ist ein Gemisch von 2 monocycl. Ketonen CI6H 220. Turmeron ist ein mono- 
cycl. hydjoaromat. Keton C15H220  u. im Gemisch mit einem aromat. Keton 
Dehydroturmercm, der Hauptbestandteil des Cureumaóls. Es sind dies die ersten natur- 
lich yorltommenden Sesquiterpenketone yon bekannter Konst. Uber die esperimentellen 
Grundlagen soli bald berichtet werden. (Helv. chim. Acta 15. 1481—83. 1/12. 1932. 
Genf-Vernier, Lab. yon G iy a u d a n  & Co.) L in d e n b a t o i .

39*
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F. Bell, Die Bromiemng von fi-Naphthylamin. Aus der Theorie von M il l s  u . 
N ix o n  (C. 1931.1. 457) ergibt sich fiir das Naphthalinmolekul dio in I  wicdergegebene 
Valenzverteilung; der Winkel a ist dabei betrachtlieh kleiner ais /?. Dieser Ansicht 
entspricht die Tatsache, daB Naphthalinderiw. mit elektronenabgebenden Gruppen 
in 2 erst in 1, dann in 6 weitersubstituiert werden. Einfache Substitution in 3 ist bisher 

nicht beobachtet worden. Der dirigierendo EinfluB der p-To- 
luolsulfamidgruppe kann durch Kombination mit Py. [=  Py- 

fll r*- ridin] stark verringert werden (B e l l , C. 1931. II. 3470); es
i .  J  erschien deshalb von Interesse, zu untersuehen, ob p-Toluol-

 ̂ /  sulfon-2-naphthalid sich in 3 substituieren liiBt. Das Naphthalid
gibt mit Br in Chlf. das l ,6-Dibromderi%r., in Py. erst das

1-Brom-, dann das l,3-Dibromderiv.; das l ,6-Dibromderiv. laBt sich in Py. in das
l,3,6-Tribromderiv. uberfiihren. Die 3-Substitution erfolgt wohl eher unter dem Ein
fluB der durch Pyridiniumsalzbldg. entstandenen negativen Pols ais durch tautomere 
Umlagerungen, wenn auch die Rolle intermediaror Additionsyerbb. nicht untersclmtzt 
werden darf. — Verss., durch Nitrierung von /3-Naphthol weitere Aufkliirungen zu 
erlangcn, waren orfolglos. — l,3-Dibrom-p-toluolsulfon-2-naphtlialid C17H130 2NBrS, aus 
p-Toluolsulfon-2-naphthalid oder l-Brom-p-toluolsulfon-2-naphthalid u. Br in Py. 
Krystalle aus Eg., F. 163°. Reagiert mit Br in Py. nicht, in sd. Chlf. nur langsam 
unter Bldg. von l,3,6-Tribrom-2-naphthylamin, F. 143°. — l-Brom-p-toluolsulfon-2- 
naphlhalid C17HM0 2NBrS, aus l-Brom-/j-naphthylamin u. CH3-C8H4- S02C1 in Py., 
Nadeln aus A., F. 100°. — l,3-Dibrom-f5-naplithylamin C10H7NBr2, aus der Toluol- 
sulfoverb. u. H,SO,,, Nadeln aus A., F. 119°. — l,3-Dibroniacet-2-naphlhalid CI2H9- 
ONBr,, Nadeln aus Eg., F. 201°. — l,6-Dibro7n-p-toluolsulfon-2-naphthalid, aus 1,6-Di- 
brom-/?-naphthylamin u. CH3 ■ C6H., • S02C1 in Py. oder aus l-Brom-p-toluolsulfon-2- 
naphthalid u. Br in Chlf. F. 145°. Gibt mit Br in Py. l,3,6-Tribrom-p-toluolsulfon-2- 
naphthalid CI7H120 2NBr3S, Nadeln aus Eg., F. 184°, das mit k. konz. H,SO., 1,3,6-Tri- 
brom-p-naphtliylamin liefert. — l,4,6-Tribrom-2-methoxynaphłhalin, aus l,6-Dibrom-2- 
methosynaphthalin u. Br in Chlf. F. 147° (aus Chlf.). — fi-Naplithol liefert mit IIN 03 
in Eg. 1,6-Dinitro-P-naphthol; p-Naphthyl-m-nitrobenzolsidfonat zeigt wie erwartet, 
geringero Orientierungswrkg. u. liefert 8-Nitro-2-nuphthyl-m-nitrobenzolsv.lfonat C^Hj,,- 
0 7N2S (aus Eg. F. 144—146°) u. 5-Nilro-2-naphthyl-m-nilrobenzolsulfonat (Nadeln 
aus Eg., F. 166°), die mit Piperidin 8- u. 5-Nitro-/S-naphthol liefern. (J. chem. Soc. 
London 1932. 2732—34. London SW 11, Battersea Polytechnic.) O s t e r t a g .

I. M. Heilbron und D. G. Wilkinson, Die Oxydationsprodukte des 1,2,5-Tri- 
iwthylnaphlhalins. (Ygl. C. 1931. I. 628.) Fiir den 3-Methylacetoplienon-2-carbonsaure- 
mcthylesler haben Vff. (1. e.) F. 47— 48°, dagegen W e s t e n b e r g  u . W ib a t jt  (C. 1931.
I .  3006) F. 67— 68° gefunden; ersterer war iiber das Ag-Salz, letzterer mit CH3OH-HCl

erhalten worden. Vff. haben nochmals 
beide Ester dargestcllt; der hochschm. 
bildet aus PAe. Prismen, F. 71—72°. Da 
nur der tiefschm. Ester ein Semicarbazon 
bildet, ist der hochschm. zweifellos der 

CII ^C-OCH ^  (f. CH Pseudoester I. — 3-Methylacetophenon-2-
carbonsiiui-e oder ihr n. Ester liefern mit 

NHoOII nicht, wie obige Autoren angeben, das Oxim, sondern das Oximanhydrid, 
C10H8O2N (II), aus A. Nadeln, F. 174°. — Die fruher ais „4-Methylacetophenon-2- 
carbonsauremethylester" beschriebene Verb. ist ident. mit I. Der 3,4-Dimethylaceto- 
phenon-2-carb(msduremelhylester bildet kein Semicarbazon u. ist daher auch der Pseudo
ester. — Die ais „5,8-Diacetoxy-l,6-dimethylnaphthalin“ beschriebene Verb. ist in 
Wirklichkeit das Laclonmethylketon Cn S lzOs obiger Autoren. (J. chem. Soe. London 
1932. 2809—10. Nor. Liverpool, Univ.) L in d e n b a u m .

R. I. Davies, I. M. Heilbron und F. Irving, Nitrierung von 3-MeiJioxyacenaph- 
thenchinon und 2-Metlwxynaphthalsdurmnhydrid. Vff. zeigen, daB die Nitrierung dieser 
beiden Verbb. zu I u. II fiihrt, daB also die Rk. in beiden Fallen durch das OCH3 be- 
herrscht wird. II wurde auch durch Oxydation von I erhalten. Die Stellung des N 02 
wrirde dadurch ermittelt. daB man II dem Mercurierungsverf. von L e u c k , P e r k i n s  
u. WHITMORE (C. 1929. II. 880) unterwarf u. die resultierende Nitromethoxynaphthoe- 
siiure nach S h e p a r d , W in s l o w  u . J o h n s o n  (C. 1930. II. 398) decarboxylierte; es 
wurde 6-Nitro-2-methoxynaphthaUn erhalten. — Das Mercurierungsverf. wurde auch 
auf 2-Methoxynaphthalsdureanhydrid selbst angowendet u. ergab glatt 7-Methoxy-
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1-naphlhoesaure. Man darf folglich annehmcn, daB II zur 3-Nitro-7-me.lhoxy-l-naphthoe- 
siiure decarboxyliert wird.

V e r s u c h e .  2-Met]ioxynaphthalsaureanhydrid. Aus 3-Methoxyacenaphthen- 
cliinon (S t a u d in g e r  u . Mitarbeiter, C. 19 2 1 . III. 409) u. K 2Cr20 7 in sd. Eg. Aus

o c — c o  o c - o - c o  ̂ L Ś 1)103! (t? ' 1,4) ' Na"I | deln, F. 2oo° (vgl. D z ie w o ń s k i

0CH3 i j j  i |-OCH3 — 7-Methoxy-l-naphihoesdure,
u. K o c w a , C. 1 9 2 9 . I. 649). 

1 1* 3 — 7-Metlioxy-l-naphihoesdure,
NO,*L"ŁJ>vł J  Cu H „ 0 3. Voriges in W. mit der

berechneten Menge NaOH gel., 
mit Lsg. von HgO in 20%ig. Essigsaurc gekocht, bis der Nd. in k. Alkali vóllig 1. war 
(100 Stdn.), Nd. (8-[Oxymercuri]-7-methoxy-l-naphthoesaureanhydrid) gewaschen, in 
wenig verd. NaOH gel., Filtrat mit 3-n. H d  auf W.-Bad 3 Stdn. geriihrt. Aus verd. A. 
Nadeln, F. 167—168°. — 8-Bromderiv., G,2H90 3Br. Aus vorst. Oxymercuriverb. in 
sd. Eg. mit Br-NaBr-Lsg. Aus verd. A. hellgelbe Nadeln, F. 195° (Zers.). — 7-Oxy-l- 
naphthoesdure. Aus vorvoriger mit sd. konz. HCI. Aus W. Nadeln, F. 253—254° (vgl. 
R o y l e  u . Sc h e d l e r , C. 1 9 2 3 . III. 767). — 7-Nilro-3-meUioxyacenaplilhencMnon, 
C13H70 gN (I). Nitrierung in konz. H„SO., mit H N 03 (D. l,51)-H2SO., bei 10°, spater 30°. 
Aus Eg. dunkelgelbc Nadeln, F. 264—265°. — 6-Nitro-2-melhoxynaphtkalsaureanhydrid, 
C13H7O0N (II). 1. Durch Oxydation von I wie oben; Reinigung durch Umfallen aus 
Soda. 2. Durch Nitrieren obigen Anhydrids wie vorst. Aus konz. HNQ3 Nadeln, F. 297 
bis 298°. — 3-Niiro-7-melhoxy-l-naphthoesaure, C12Hs0 6N. Durch Mercurieren von II 
wie oben. Aus vcrd. A. braune Nadeln, F. 240—241°. — 6-Nitro-2-niet]ioxynaphtluxlin, 
Cn H90 3N. Vorige mit Chinolin u. Cu gekocht, in A. gel., mit verd. HCI, Soda u. W. ge
waschen. Aus verd. A. gelbe Nadeln, F. 134°. (J. ehem. Soc. London 1 9 3 2 . 2715—17. 
Nov. Liverpool, Univ.) L i n d e n b AUM.

J. Buffle, Untersucliungen uber die Chlorierung des Fluorens. Im AnschluB an 
die Unters8. von F e r r e r o  u . Mitarbeitern (C. 1 9 2 9 . II. 992. 1 9 3 0 . II. 3281) iiber die 
Chlorierung des Naphthalins hat Vf. die Chlorierung des Fluorens in gel. Phase unter
sucht. Beispiel eines Vers.: Gemiseh von 41,5 g Fluoren, 0,32 g J  u. 100 g Losungsm. 
im W.-Bad oder Olbad auf die gowiinschte Temp. erwarmt u. wahrend V2 Stde. einen 
Cl-Strom von 35,5 g pro Stde. eingeleitet. Alle Verss. wurden auf die Rk.-Dauer u. 
nicht auf die Gewichtszunahmo basiert, weil diese zu stark mit der Temp. variiert. Nach 
beendeter Chlorierung Losungsm. abdest., Riłckstand im verbesserten THORNEschen 
App. unter 12,5 mm in folgende Fraktionen zerlegt: 1. 164—182°, Gemiseh von 40 bis 
45°/0 Fluoren u. 55—60% 2-Chlorfhioren (I); 2. 182—204°, Gemiseh von 94—96°/0 I 
u. 4—6%  2,7-Dichlorfluoren (II); 3. Ruckstand, enthaltend 60—65% II u. harzige 
Oxydationsprodd. (darunter Dibiphenyleniithen). Li diesen Fraktionen wurde das Cl 
nach B o b ran sk i (C. 1 9 3 1 . II. 1723) bestimmt. Alle Verss. wurden mit 41,5 g Fluoren 
u. dom oben angegebenen Cl-Strom (% Stde.) unter einem Druck von 17 cni konz. 
H 2S04 bei 18° (=  2,3 cm Hg bei 0°) ausgefuhrt. — I. Chlorierung von gesehm. Fluoren 
bei 116°. Ausbeute an I mit Katalysator maBig, ohne Katalysator sehr schlecht. Bldg. 
von sehr viel Harzen. — II. In  Chlf. u. CCI.,. Ausbeuten an I miiBig, an II groBer. 
Starkę Harzbldg. Betrachtliche Yerluste an Losungsm. — III. In A. u. A. A. ist un- 
giinstig; Ausbeuten an I  relatiy gering. A. wird von Cl unter Bldg. von Chloral an- 
gegriffen; jedoch Ausbeuten an I gut; Bldg. von sehr wenig II. — IV. In 100 g Bzl. 
(Verdunnung 2; 5) mit 0,32 g J . Bzl. ist das beste Losungsm. Hóchste Ausbeute an I 
bei der Siedetemp. Ausbeute steigt jedoch nur langsam mit der Temp. Bzl. kann sehr 
leicht zuruekgewomien werden u. wird durch Cl nicht angegriffen. — V. In 210 g Bzl. 
(Verdunnung 1: 5), sonst wie vorst. EinfluB der Temp. starker. Rk.-Geschwindigkeit 
grófier, aber Bldg. von mehr II. — VI. In 210 g Bzl. ohne Katalysator. Das Fehlen des 
letzteren macht sich erst oberhalb 60° bemerkbar. Ausbeute an I bei der Siedetemp. 
am geringsten. Starkę Harzbldg. — VII. In  100 g Eg. ohne Katalysator. Hoehste 
Ausbeute an I bei 90°, bei hóherer Temp. wieder sinkend. Ziemlieh geringe Bldg. von
II. — VIII. In  100 g Eg. mit 0,32 g J. Hoehste Ausbeute an I wieder bei 90°, fast so 
hoch wie in Bzl. Letzteres ist aber leichter zuruckzugewinnen u. daher vorzuziehen. — 
IX. In Chlorbenzol. Beste Temp. 80°, dann schnelles Sinken der Ausbeute an I, welche 
ab 115° wieder etwas steigt. Chlorbenzol lafit sich aus dem Gemiseh schwer Yóllig ent- 
fernen. — X. In  Bzl. bei 80° mit anderen Katalysatoren. Cu-Drehspane u. FeCl3 gaben 
sehleehte, SbClr, dagegen fast ebenso gut© Resultate wie J. — Aus den Verss. folgt: 
Die beste Yerdunnung ist 2: 5. Temp.-Erhohung begiinstigt die Monochlorierung,
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jedoch bis zu einer bestimmten Grenze (80—90°), oberhalb deror die Ausbeuten von 
neuem sinken. Die Katalysatoren erhohen oder vermindern die Ausbeuten an I, ohne 
das Terap.-Optiraum zu verschiobon, u. anscbeinond aueb olme die Rk.-Geschwindig- 
keit zu yerandern. — Es sei noch bemerkt, daB obigo 1. Fraktion, Fluoren +  I, wieder 
fiir einen folgenden Vers. vorwendbar ist, ohne daB I bober chloriert wird. Das Fluoren 
kann also vdllig ausgenutzt werden. (Hehr. chim. Acta 1 5 . 1483—-95. 1/12. 1932. Genf, 
Univ.) L indenbaum .

Henry Gilman und George F. Wright, 2-Chlor-5-meihylfuran und 2-Melhyl-
5-nitrofuran. Zur Darst. von 2-Clilor-5-metliylfuran setzt man 5-Chlor-2-furfurol (C. 1 9 3 1 .
II. 2011) mit N2H4-H20  in Methanol um, setzt nach 1 Stde. festes KOH zu u. dest. 
nach 12 Stdn. ab. Kp. 110°, D .204 1,180, nD20 =  1,4619. Reagiert im Gegensatz zu 
dem auBergewohnlicb reaktionsfahigen Chlormethylfurfurol nicht mit Mg. — 2-Methyl- 
furan gibt mit C2H5Na oder C6H5Na eine Na-Verb., die mit C02 S-Mełhylfuran-2- 
carbonsaure liefert. — 2-Methyl-5-nitrofuran, aus dem Hydrazon des 5-Nitro-2-furfurols 
durch Erhitzen mit Cu-Pulver in Chinolin, ldent. mit der durch direkte Substitution 
erbaltenen Verb. von R inkes (C. 1 9 3 1 . I. 280); es ergibt sich daraus, daB neue Sub
stituenten unabhangig von ihrer Natur bei 2-Derivv. des Furans stets in die 5-Stellung 
treten. (J. Amer. chem. Soc. 5 4 . 4108—10. 1932. Ames [Iowa], State Coli.) Og .

Edward Hope und Derek Richter, Die Benzoylderivate des Indigos. (Vgl. 
P o s n e r  u. Mitarbeiter, C. 1 9 2 6 . II. 2300. 2305. 1 9 2 9 . II. 2459.) 1. N,N'-Dibenzoyl- 
indigo. Diese Yerb. will S c h w a r t z  (1863) durch Erhitzen von Indigo mit C6H5-C0C1 
auf 180° ais braunes, amorphes Prod. erhalten haben. Vff. haben den Yers. wiederholt 
xi. gefunden, daB das Prod. nach Reinigen aus Bzl. (Kohle), dami Xylol Cl enthalt, 
bei 240° schm. u. mit der sogen. D e s s o u l a v y  -Verb., C3oH17p 3N2Cl, ident. ist (D. R. P . 
247 154). Uber den wahren N,N'-Dibenzoylindigo u. seine Uberfubrung mittels C6H5- 
COC1 in die DESSOULAVY-Verb. vgl. P o s n e r  (1. c.). Der letzteren Verb. erteilen Vff. 
Formel I, gebildet durch Kondensation der einen CO-Gruppe des Indigomol. mit dem 
Kem der benachbarten Benzoylgruppe, Umformung des Ringsystems u. Austausch 
des OH gegen Cl. — 2. Cibagelb 3 O. Dieser Kupenfarbstoff besitzt nach PoSNER die 
Zus. C23Hj20 2N2 (Monobenzoylindigo—H20) u. soli ein AnthraehinonderiY. sein. Seine 
wichtigste Eig. ist, daB er durch Na OII zum Na-Salz einer Carbonsaure hydrolysiert
u. aus dessen neutraler Lsg. beim Erwiirmen regeneriert wird. Diese Saure soli nach 
PoSNER eine Dicarbonsśiure sein u. mit A. einen „Diatliylester*' bilden. Vff. haben 
jedoch durch elektrometr. Titrierung fcstgcstellt, daB eine einbas. Saure vorliegt, ferner 
daB der „Diatliylester" schon bei Einw. k. Sodalsg. oder beim Erhitzen A. verliert; cs 
handelt sich also nur um Krystall-A. Auf Grund der weiteren Unterss. besitzt Ciba
gelb 3 G Formel II u. die Carbonsaure Formel HI. Denn diese liefert durch Methylierung 
ein Dim-ethyldcrw., welches leicht zu einer Monomethylcarbonsaure yerseift werden kann. 
Folglich haftet das eine CH3 am C02H. Das andere CHa wird auch durch H J bei 140° 
nicht entfernt, haftet also am N. Aus diesem Grunde ist die N-Methylearbonsiiure nicht 
mehr zum RingschluB fabig. — Die DESSOUXAVY-Verb. verbert beim Erhitzen CcH5 ■ 
COC1 u. geht in Cibagelb 3 G iiber; diese Rk. wird durch die Formeln I  u. H gut erldart. 
Formel II wird weiter gestiitzt durch die Bldg. von Phthalsaure bei der Oxydation u. 
den Alkaliabbau zu Anthranilsdure u. einer Oxysaurc CirjH110.iN. zweifellos 3-Oxy-

r
CO-C0Hs

V e r  s u c h e. Cibagelb 3 G, C23H 120 2N2 (II). 1 . Indigo mit CfiH- ■ COC1, etwas Cu- 
Pulver u. ZnCl, in Nitrobenzol l l/2 Stdn. auf 150° erhitzt, Prod. mit Aceton gewaschen, 
mit 15%ig. NaOH gekocbt, neutralisiert, Filtrat erwarmt. 2. Durch Erhitzen von I 
in Paraffin auf 315° oder mit ZnCl2, Cu-Pulver u. Cr,H- • GOCI in Nitrobenzol auf 150° 
(5 Stdn.); weiter wie vorst. Aus Xylol, F. 288°. — Chlorderiv., C,3H U0 2N2C1. Ebenso 
mit m-Chlorbenzoylchlorid. F. 306°. — Carbonsaure, III. Durch L6sen von II  in sd.
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15°/0ig. NaOH. Mit Saiire kellgelber Nd., beim Trocknon teilweise Ruckbldg. von II, 
etwas 1. in 30%ig-> unl’ in verd. HC1. — Verb. Gi3Hu 03N2, C J l f i .  Durch Erwarmen 
von III mit A. auf 65°. Hellgelbe Krystalle, 1. in k. verd. Soda, daraus mit Sawo Nd. 
von III. Durch Erhitzen auf 1G0° entsteht langsam II. — Verb. CisHu 03N 2, Gil f i .  
Ebenso mit CH3OH bei 50°. — N-Methylcarbonsaure Cu H10O3N 2. Aus III in 15°/0ig. 
NaOH mit (CH3)2S04 bei unter 35°; Nd. in Soda gel. usw. Aus A. gelbe Nadeln, F. 232°,
1. in 15%'g- HC1 (rot). — Methyleśter, C25H lg0 3N2. Durch weitere Methylierung bei 50°. 
Liefert mit verd. NaOH oder H J  dio vorige. — Verb. Ci3Hu ON„. Aus vorvoriger bei 
280°. Aus Essigester gelbe Nadeln, F. 168°. — Oxysaure Ć lttll  U()JN. Aus II mit 10%ig. 
NaOH (Rolir, 220°, 7 Stdn.) ais Na-Salz. Aus A. Rhombcn, F. 220—230° (Gasentw.). 
Daraus durch Erhitzen fur sich oder in saurer L sg. ein Lacton aus Eg. hell
gelbe Nadeln, F. 215°. — Weitere Prodd. der Alkalispaltung: Anthranilsaure; Pyridon- 
deriv. C^Il^ON, aus Cyelohexanon gelbe Krystalle, F. >360°; Verb. C^H^OJS!, aus Eg. 
Nadeln, F. 228°, anscheinend ein Lactam. Einw. von 15°/„ig. NaOH auf II ergab eine 
Base C16I110ON2, aus Eg. Nadeln, F. 197°, unl. in verd. NaOH. (J. chem. Soc. London 
1 9 3 2 . 2783—87. Nov. Oxford, D y s o n  P e r r in s  Lab.) L in d e n b a t b i .

E. I. Prokopetz und I. I. Jeru, Berginisierung von Carbazól. Im Gegensatz zu 
Angaben von S p i l k e r  u. Z e r b e  (C. 1 9 2 6 . II. 2760) gelang Vff. dio Berginisierung 
von Carbazol in Ggw. von MoS3 (vgl. T r o p s c h , C. 1 9 3 1 .1. 1205) bzw. von auf Bimsstein 
niedergeschlagenen Ammonmolybdat, das mit H 2S vorbehandelt war. In letzterem 
Palle entstanden neben NH3 u. Indol wahrscheinlioh Anilin, Toluidin u. Aminoathyl- 
benzol. In  Ggw. des viel aktiveren MoS3 hingegen bildete sich bei 430—440° unter 
NHS-Abspaltung wohl iiber Dicyclohemn u. 3,3'-Dimethyldic.ydopentan Methylcyclo- 
penian, Cyclohemn etc. Einzelheiten im Original. (Ula'ain. chem. J. [ukrain.: Ukraiński 
chemitschni Shurnal] 6. Wiss.-techn. Teil. 244—51. Charków, Kohlenchom. Inst.) B e r s .

H. Rupe, Felice Pedrini und August Collin, Uber p-Dimethylaminobenzalketo7ie.
III . Zur Kenntnis der auzochrmnen Gruppen. (II. vgl. C. 1 9 3 2 . I. 938.) Im Gegensatz 
zu den f a r b l o s e n  Salzen der friiher untersuchten p-Dimethylaminobenzalketone 
gibt das intensiv gelbe Deriv. des Methylbenzimidazols (I) stark g e f a r b t e  Salze mit 
ausgepragtem Farbstoffcharakter. Auch das Jodmełhylat ist braungelb (hingegen gibt 
das Dimethylaminobenzalderiv. des Chinaldins wieder f a r b l o s e  Salze u. ein farb- 
loses Jodmethylat). Unter Aufnahme von 1 Mol. l i 2 geht I  in das farblose II iiber 
(keine HycMerung des Imidazolringes, vgl. W a se r u .  G ra tso s , C. 1 9 2 8 . II. 2464). —  
De.hydmcetsau.re. kondensiertc sich zum granatroten Ketolaeton III, dessen Salze f a r b -  
1 o s sind. Dio Salze des gelben Hydrierungsprod. IV sind auch farblos, u. liefern mit 
NH3 das Imid V. — Das Na-Salz der Dehydracetsaure lieB sich in wss. Lsg. glatt zu
VI hydrieren (vgl. dagegen A dkins, C onnor u .  C ram er, C. 1 9 3 1 . I. 769), welehes 
ein Monosemicarbazon lieferte, u. mit Dimethylaminobenzaldehyd zum roten VH (ver- 
schieden von IV) kondensiert werden konnte. Das Chlorkydrat des Hydrierungsprod.
IX war farblos (Oxoniumsalz). Neben VI war das Glykol VIII (wahrseheinlich iiber 
eine /?-Ketonsaurc) entstanden:

CH3 • CO • CH(COOH) ■ CH(OH) ■ CH2CH2CH3 — >- 
(Vin) CH3CH(OH) -CH2.CH(0H) .c h 2c h 2c h 3

Die Anlagerung von 2 Moll. C6H5MgBr an Dehydracetsaure lieferte ein 1,3-Glykol 
der vermutlichen Konst. X.

iNH NH

C—-CH—CH• C6I I , • N(CII3)3 | II I )C-CH.2-CH2.CtlH 1.N(CH3)i

(CH^N-CeH.-CHr-CH-CO-CH-CO-CH

III

CO-O-C-CH, O
1 11 OC,'/ 'x j,C'CH3

(CHŝ N-CeĤ Ô -CHj-OO.Hcł ^IcH 
IV CO

NH O
OCj^^l.C-CHs OCr^^|CH.CH,

(CH3)1N-CUH4-CH2'CH2C0 ■ h c L J c h  c h 3 - c o  -h cL ^ J ch .,
V CO VI co
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CO—O—C-CH,
- “i i—  — » ! o j j  j!

S , % 4 h - ć 4 h

3

CuH5/ I
IX CO-O-CH-CH, ‘ 5 C8H5

I
(CH,),N• C3H4 • CHa • CH, • CO • CHCO-CH, X

V c r s u c h c. p-Dirnethylaminobenzalbenzimidazol, C17H17N3 (I). Die Konden- 
sation wurde bei 215° in Ggw. yon B(0I-I)3 ausgefuhrt. F. 256°. Die Ausfarbungen 
mit einer salzsauren Lsg. auf tanniertcr Baumwolle, Wolle u. Seide lieferte intensiy 
dunkelgelbe, schwach rotstiohige Farbungen. Perchlorat, C17H 18N30 4CI, F. 232° (Zers.). 
Jodmelhylat, C18H20N3J, F. 234° (Zers.). — p-Dimetliylaminobenzylmethylbenzimidazol, 
C17H 19N3 (II). Durch Hydrierung yon I in alkoh. wss. Essigesterlsg. in Ggw. yon Ni 
bei 70—74°. F. 187°. Pikrat, 'C23H220 7N(1, F. 198°. •— p-Dimeihylaminocinnamoyl- 
6-methylpyronon, C17H 170 4N (III). Dunkclrote Rrystalle mit metali. Befles, Lsg. 
fluoresciert. F. 215u. Cldorhydrat, Zers.-Punkt 110° nach Kotfarbung bei 80°. Pcr
chlorat, C17H 1S0 8N3C1, F. 150° (Zers.). — p-Dimethylaminodihydrocinnamoyl-6-methyl- 
pyronon, C17H]90 4N (IV). Durch Hydrierung von HI. Dunkelgelbe Blattclien, F. 115°. 
Oxalat, F. 140°. Cldorhydrat, C17H 20O4NCl, F. 202°. — 2-Metliyl-5-(p-dimethylamino- 
dihydrocinnamoyl)-4,6-diketotetrahydropyridin, C17H 200 3N2 (V). WciCe Nadeln, F. 191°. 
Oxalat, F. 150° (Zers.). — 6-Mcthyl-o-acetodiliydropyronon, C8H10O4 (VI). Fiirbt sich 
mit FeCl3 rot. Semicarbazon, C9Hł30.,N3. — 2,4-Oxyheptan, C7H130 2 (VHI). Kp.u  113°. 
Dibenzoylester, C19H2.04. Kp.u  218—219°. — p-Dimethylaminocinnamoyl-6-methyl- 
diliydropyronon, C ^ H ^ N  (VH). F. 210°. Cldorhydrat, C17H20O4NCl. F. 168° (Zers.). 
— p-Dimethylaminoplienylpropionyl-6-mełhyldihydropyronon, C17H210 4N (IX), F. 81°. 
Cldorhydrat, C17I i220 4NCl. F. 160°. — Verb. X, C20H20O4. Durch Grignardierung von 
Dehydraeetsaure. F. 201°. Daneben entstand eine in W . ziemlich 11. Verb. F. 184°. 
(Helv. chim. Acta 15. 1321—29. 1932. Basel, Anstalt f. org. Chemie.) B e r s i n .

Harold King, 4-Nitro-5-[3'-pyridyl]-pyrazol, ein neues Ozydationsprodukt des 
Nicolins. II. Methylierungsprodukte. (I. vgl. C. 1932. I. 1376.) 4-Nitro-5-[3'-pyridyi]- 
pyrazol (I) liefert mit CH3J  das Jodmelhylat II u. dieses mit Alkali eine farblose, wasser- 
haltige Base, yermutlich das entsprechende Ammoniumhydroxyd. Die wasscrfreie Base 
ist gelb u. wird ais das Iminobetain III angeselien. Wird aber das Ag-Salz yon I mit 
CH3J  behandelt, so entstehen die beiden isomeren Metliyljodmethylate IV u. V, welche 
durch Alkali nicht yerandert werden.

NII N~ N-CH3 N
- N --------/ ' viiN ir^ N -------r f l N ------------------ ,1<>1------------------ CH.

1 NO,,-'------ 1
CH3-Ń-J c h ,-n + c h 8-n j  CH,-N-J

V e r  s u c h e. 4-Nilro-5-\3'-pyridyljodmeihylat]-pyrazol, 09H9O2N4J  (II). Darst. 
in CH3OH. Aus W. Nadeln u. Platten, F. 257° (Zers.). Mit NaOH die Base C9Hs02N it 
P /j  Ilr.0, aus W. Nadeln, F. 287° (Zers.), nach Trocknen bei 100° hellprimelgelb (III), 
an feuchter Luft wieder farblos. Daraus das Chlormethylat, C9H90 2N4C1, aus 16°/oig- 
HC1 Platten, F. 290° (Zers.). Pikrat, C15H u 0 9N7, Prismen, F. 212° (Zers.). — Jod- 
methylate C10H11OiN 4J  (IV u. V). Ag-Salz von I (I- Jlitt.) in CH3OH mit CH3.T dige- 
riert, mit W. verd., organ. Lósungsmm. abdest., Nd. mit h. W. ausgezogen. Nach Ein- 
engen gelbe Platten u. bronzegrunglanzende Blattchen, F. 271—272° (Hauptmenge). 
Aus den Mutterlaugen Saulen u. Wiirfel, F. 224—225°. (J. chem. Soc. London 1932. 
2768—70. Nov. Hampstead, National Inst. for Med. Kes.) L indenbaum .

Hugh B. Nisbet und Adam B. Goodlet, Reaklionsfdhigkeit von Gruppen in sub- 
stituierten Acridonen. I. Ersatz von Nitrogruppen durcli Piperidino und Piperazino. 
LaBt man Piperidin oder Piperazin auf 4-Halogen-l-nitroacridcme einwirken, so wird 
nicht, wie man zunachst yermuten sollte, das Halogen, sondern das N 02 gegen den 

N<^ Aminrest ausgetauscht unter Bldg. nebenst. Verbb. Das N 02 
wird, wie in der Anthrachinonreihe, durch das Carbonyl 
aktiviert. Die Beseitigung der durch die beiden o-standigen 
kationoiden Gruppen CO u. N 02 yerursachten heterogenen 
Polaritat geht leichter vonstatten ais der Ersatz des durch 

Hal das N 02 aktm erten Halogens. Dagegen wird in den 2 Halogen-
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5-nitroanilinę, n, w o dic łieterogene Polaritat fehlt, daa Halogen n. durch Piperidino 
ersetzt.

V e r  s u c li c. 2-Chlor- u. 2-Brom-5-niiroanilin. Lsg. von 1 Mol. K N 03 in konz. 
H2SO.j bei 0—2° in H2SO.,-Lsg. yon 1 Mol. o-HalogenaniUn eingetragen, auf Eis, dann 
in W. gegosscn. Aus A. gelbe Nadeln, FF. 117 u. 138°. — Je 1 Mol. der yorigen u. 
K-o-Brombenzoat in Amylalkohol mit etwas Cu-Pulver 4 Stdn. gekocht, mit NaOH 
alkalisiert, mit Dampf dest., Filtrat mit HCI gefallt. 2-Chlor-5-nitrodiphenylamin- 
6'-carbonsaure, C13H90 4N2C1, aus Eg. goldgelbe Nadeln, F. 260—261°. 2-Brotn-H-nitro- 
diphenylamin-6'-carbonsaure, C13H90 4N2Br, aus Eg. braunlichorangeno Nadeln, F. 252°.
— Diese Sauren mit konz. H 2S04 15—20 Min. auf Dampfbad erhitzt, in W. gegossen, 
Nd. mit W., Soda, W. gekocht. 4-Chlor-l-nitroacridon, C13H ,03N2C1, aus yiel Eg. gelbe 
Nadeln, F. 320°. 4-Brom-l-nitroacridon, C13H70 3N2Br, aus Eg. citronengelbe Nadeln, 
F. 305°. — Diese Verbb. mit 3—5 Teilen Piperidin oder Piperazin bis zur Lsg. gc- 
koclit u. in W. gegossen. 4-Chlor-l-piperidinoacridon, CJ8H17ON2Cl, aus yerd. A. gelbe 
Nadeln, F. 110°; in Clilf, mit HCl-Gas das Hydroclilorid, aus W. gelbe Nadeln, F. 168 
bis 169°. 4-Brom-l-piperidinoacridonClsH 17ON2Br, aus yerd. A. hellgelbc Nadeln, 
bei 98° erweickond, F. 112° (Zers.); Hydroclilorid, F. 164—165°. 4-Chlor-l-piperazino- 
acridon, C17H 10ON3C1, aus yerd. A. braunlichgelbe Nadeln, F. 197—198°. — 2-Pipe- 
ridino-5-nitroanilin, Cn H 150 2N3. 2-Chlor-5-nitroanilin u. Piperidin im Rohr 6 Stdn. 
auf 180° erhitzt, in W. gegossen. Aus A. schokoladenbraune Nadeln, F. 79—81°. 
(J. chem. Soc. London 1 9 3 2 . 2772—73. Nov. Edinburgh, H e r i o t -W a t t  Coli.) Lb.

Thomas A. Henry, Die Alkaloide von Picralima Klaineana, Pierre. II. (I. vgl. 
C. 1 9 2 7 . II. 2310.) Vf. hat 6 Sorten yon Akuammasamen untersueht, 4 von der Gold- 
kiiste, 1 von Bclg.-Kongo u. 1 von Uganda. Geh. an Alkaloiden 3,5—4,8%- AuBer 
den schon friiher isolierten 4 Alkaloiden wurden 6 neue aufgefunden. Ferner wurde 
festgestellt, daB Akuammin auch ais Hydrat in den Samen vorkommt. — Die Alka
loide wurden in 2 Hauptgruppen isoliert: Gruppe a durch Extraktion mit PAe., zu- 
sammen mit Fett u. Wachs; Gruppe b durch Extraktion der fettfreien Samen mit A. 
Gruppe a ist 1. in Bzl., u. aus dieser Lsg. werden durch fraktionierte Extraktion mit 
n.HCl erhalten: frtiheres Alkaloid B (kenntlich an seiner FeCl3-Bk.), Pseudoalcuammicin 
u. dessen Isomeres Akuammicin (jetziger Name fiir das friihere Alkaloid D); Trennung 
der letzten beiden auf Grund der sehr yerschiedenen Loslichkeit der Hydrochloride 
in h. W. Gruppe b besteht hauptsachlich aus dem asphalt. Alkaloid A, von welchem 
die anderen Basen durch Extraktion mit etwa A. enthaltendem A. getrennt werden. 
Akuammin u. Akuammidin krystallisieren wahrend der Estraktion aus u. werden 
durch sd. A. getrennt (ersteres fast unl., letzteres 11.). Die in der ath. Lsg. yerbleibenden 
Alkaloide werden aus ihrer Bzl.-Lsg. mit n.HCl fraktioniert extrahiert, u. zwar in der 
Reihenfolge: Alkaloid B, Akuammilin, Pseudoakuammigin u. Akuammenin. Dio beiden 
letzten werden ais Pikrate teils aus den letzten HCl-Extrakten, teils aus der restliclien 
Bzl.-Lsg. isoliert. Wahrend der Fraktionierung beider Gruppen scheidet sich Teer ab, 
aus welchem mit Aceton u. HCI Akuammigin erhalten wird. — Die Monojodmethylate 
der Alkaloide yerhaltcn sich wie quartare Jodide; folglich ist wenigstens ein tertiarer 
N yorhanden. Der andere N im Akuammin liegt nicht ais NH-Gruppe vor, donn das 
Benzoylderiy. ist ein n. O-Ester, u. mit HNO„ entsteht ein Nitroderiy. Das Bcnzoyl- 
deriy. des Akuammidins ist neutral, unl. in Sauren u. diirfte ein N-Deriv. sein, kann 
aber durch Ringspaltung entstanden sein. Die Benzoylderiw. der anderen Basen 
wurden noch nicht rein erhalten. Akuammicin wird durch C6H5-C0C1 in eine in W.
11. u. daraus nicht extrahierbare Base umgewandelt. — Von niehtalkaloid. Bestand- 
tcilen der Samen sind zu nennen: Rohrzucker, NH3, Spuren eines Alkylamins, Fett, 
Wacha u. eine dem Inulin ahnliche Substanz.

V e r s u c li e. Ausfuhrliche Beschreibung des Arbeitsverf. vgl. Original. Die 
FF. sind korr. Darst. der Benzoylderiw. durch Losen in sd. CcH- • CÓC1; nach 24 Stdn. 
mit W., dann Chlf. geschiittelt; ans der sauren wss. Lsg. evtl. ein 0-Deriv.; aus der 
Chlf.-Lsg. nach Waschen mit Soda ein N-Deriv. — Akuammin ygl. I. Mitt. — Nitro- 
akuamminhydroclilorid, C22H ,70 6N3, HCI, 2 H20. In 2°/0ig. HCI mit NaNO, bei 0°. 
Seharlachroter Nd., aus W. mkr. Prismen, Zers. 246°, 11. in Soda, daraus mit Chlf. dio 
Base. — Benzoylakuammin, C29H320 5N2, aus A. Nadeln, F. 245°. — Verb.
Aus Akuammin mit sd. HCI (D. 1,1). Nach Auskochen mit A. rotlichbraunes Pulver. 
Gebildet durch Kondensation von 2 Moll. unter Entmethylierung beider 0CH3 u. 
eines NCH=. — Akuamminliydratjodmethylat, C23H 33OsN2J. Aus dem Hydrat in 
CH3OH mit CH3J. Hellbraune Nadelchen, F. >300°. — Akuammidin, C21H240 3N2,



aus A. dicke Nadeln mit ca. 3 H 20, lufttrocken mit 1 H=0, F. 248,5°, [a]i>16 =  +21° 
in A., +70,23° in 0,1-n. HC1. Hydrochlorid nicht krystaflin. Hydrojodid, C21H240 3N2, 
H J, 3H20, aus W. +  A. Prismen, F. 90°, wasserfrei F. 238°. Perchlorat, Prismen, 
F. 70° u. 110°. Pikrat, aus A. dunkelgelbe Sphiiroide, F. 215°, jetzt mcist unl. Jod- 
me.th.ylat, C2,H 270 3N2J , H20, aus 50°/oig. CH3OH Prismen, F. 195° u. 233°, [a]D18 =  
4-16,3° in CH3OH. Acetylderiv., C23H2li0 4N2 aus Chlf. +  A. nach Abdest. des Chlf. 
winzige Prismen, F. 272°. Benzoylderiv., C28H280 4N2, aus A. Nadeln, F. 219°; dessen 
Jodmethylat, C29H310 4N2J, aus CH3OH winzige Prismen, F. 240°. — Akuammilin, 
C22H210 4N2, aus A. Prismen, F. 160°, [cc]d20 =  +47,9° in A. Hydrochlorid, C22H 2.,0.,N2, 
HC1, Ho O, aus W. oder A. Nadeln, F. 196°, [a]»2° =  —29,6° in W. Hydrojodid, 
C22H24Ó4N2, H J, aus 25°/0ig. A. haarformige Nadeln, F. 210°. Niirat, C22H240 4N2, 
HN03, aus W. sternformig gruppierte Prismen, F. 204°. Jodmethylat, C23H27 0 4N2 j ,  
aus W. Nadelrosetten, F. 233°, [a]o2° =  —83,3° in A. — Akuammigin, C22H 20O3N2, 
H20, aus A. +  AY. gelbliche Tafelchen, F. 125°, [a]rr° =  —44,4° in A. Hydrochlorid, 
C22H 2G0 3N2, HC1, aus W., A. oder 50%ig. CH3OH winzige Prismen, F. 287°, [a]n2° =  
—37,8° in CH3OH. Nitrat, C22H20O3N2, HN03, aus 50%ig. A. Prismen, F. 261°. 
Pikrat, aus A. granatrote Prismen, F. 240°. — Pseudoakuammigin, C22H20O3N2. Aceton- 
lsg. des Pikrats auf CaO gegossen, verdampft, mit A. verrieben, getrocknct u. mit A. 
estraliiert. Aus A. +  W. Prismen, F. 165°, [a]D2° =  —53,8° in A. Hydrochlorid, 
C22H200 3N2, HC1, H 20, aus W. Prismen, F. 183° (lufttrocken), 218° (wasserfrei), 
[k]b2° =  —15,4° in A. Hydrojodid, C22H260 3N2, H J, H„0, aus W. haarformige Nadeln, 
F. 215°, [a]D20 =  —1,43° in Aceton. Pikrat, C22H260 3Ń2, C6H30 7N3, aus Aceton gelbe 
Nadelrosetten, F. 223°. Jodmethylat, C23H290 3N2J, aus A. Tafelchen, F. 275°. — 
Ahmmmenin. Pikrat, C20H22O4N2, C0H3O7Ń3, aus CH3OH scharlaclu’ote Schuppen, 
F. 225°. — Akuammicin (Basc D), C19H20Ó2N2. Eigg. ygl. I. Mitt. Hydrochlorid, 
C19H20O2N2, HC1, 2H20, aus W. oder A. Prismen, F. 144° (lufttrocken), 171° (wasser
frei), [a]n16 =  —626,2° in A. Sulfat, (Ci9H20O2N2)2, H2S04, 4H20, vgl. I. jNIitt. Jod
methylat, C20H23O2N2 J, aus W. winzige, gelbliche Prismen, F. 252°. -— Pseudoakuammicin, 
C19H20O2N2, aus A. Platten, F. 187,5°. Hydrochlorid, C19H20O2N2, HC1, H20, aus A. 
oder W. (wl.) Nadelchen, F. 216°. Pikrat, dunkololivgriine Prismen, F. 196°. (J. chem. 
Soc. London 1932. 2759—68. Nov. London, Wellcome Res. Inst.) LlNDENBAUM.

Tarak P. Ghose. Sri Krishna, Kartar S. Narang und Jnanendra N. Ray,
Vasicin. Friihere Unterss. iiber das Alkaloid Vasicin (De u . R a y , C. 1928. I. 1774 
u. friiher) wurden fortgesetzt. Die Bruttoformel Cn Hi;!ON2 wird bestatigt. Vasicin 
ist eine einsaurige Base mit schwach phenol. Eigg., wird aber aus seinen alkal. Lsgg. 
nur teilweise zuriickgewonnen. Enthalt kein NCH3. Die Acetonlsg. entfarbt KMnO., 
bei 0° sofort, u. die wss. Lsg. des Hydrobromids absorbiert Br bei 0°; folglich muB 
eine ungesatt. Seitenkette vorliegen. DaB Vasicin in der Kalischmelze Anthranilsaure 
u. Essigsiiure liefert u. durch KMn04 in saurer Lsg. zu Chinazolon-(4) oxydiert wird, 
wurde schon friiher gezeigt u. jetzt bestatigt. Durch Spuren Atzalkali wird Vasicin in 
eine isomere Verb. umgewandelt, welche Vff. Isovasicin nennen. Da Vasicin ein be- 
standiges Hydrochlorid bildet, aus dem es regeneriert werden kann, scheint die Iso- 
merisierung nur durch alkal. Agenzien bewirkt zu werden. Isovacin ist relativ be- 
stiindig gegen KMn04 u. Br. — Aus samtliclien Befunden ergibt sich fiir Vasicin 
Formel I u. fiir Isovasicin Formel II. Das schon friiher beschriebene Methojodid leitet 
sich nicht von I, sondern von II ab u. besitzt Formel III; das Methohydroxyd ist be- 
stśindig gegen sd. 20°/oig. KOH. — Durch H20 2 wird I nacheinander zu Verbb. von 
der Zus. Cu / /10Oi\7., u. Cn H 10O2N2 oxydiert, welchen die Formeln V u. YI zugeschrieben 
werden; ais Zwischenstufe ist IV anzunehmen. V ist eine viel starkere Base ais I, da-

N H ----CH*CH2-CH:CH„
1 C A < C (0H):lk

„  CII,• CH2• CII, III CH,*CHa- CH2 HO-CH.2-CH(OH).CHs
x  OH CH- ^ J  Ł  --------- i n
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gegen Y I neutral (vgl. dazu P o l o n o v s k i , C. 1 9 2 5 . I I .  725). — Acetanhydrid fiihrt I  
in eino Vcrb. iiber, welcher Formel VII zugeschrieben wird, gebildet durch Acetylierung 
der NH-Cruppe, Verschiebung der Doppelbindung u. W.-Abspaltung. Die Verb. ist 
ebenso bas. wie I  u. enthalt kein Acetyl.

V e t s u c h e .  Vasicin, Cu H12ON2 (I). Reinigung wie friiher, dann iiber das 
Hydrochlorid, in Bzl. dargestellt, fraktioniert aus A.-A., F. 208°. Daraus regeneriertes
1 zeigte, aus Aceton u. Bzl., F. 198° (Zers.), opt.-inakt., aber spaltbar. Lsg. in Bzl. 
reduziert feuchtcs Ag20. — Bronuleriv., CuHnONjBr. Aus der wss. Lsg. des Hydro- 
bromids mit Br bei 0°, dann Soda. Aus verd. A., F. 225°. — Isovasicin, O^H^ON., 
(II). 1. I mit Spur KOH 5 Min. auf 170—175° erhitzt. 2. I in Aceton mit Spur NaOH
2 Stdn. gekocht, Filtrat in C02-at eingeengt. Aus Bzl.-Lg., F. 164° (Zers.). Metho- 
jodid (III), F. 191°. Hydrochlorid, F. 222° (Zers.). — I in Aceton suspendiert, 12 Vol.- 
°/0ig. H ,0 2 eingerulirt, 11/„ Stde. auf 50—G0° erwarmt. Beim Erkalten Verb. Cn H10O2N 2 
(YI), aus W., F. 214°. Aus der Mutterlauge beim Stehen Verb. Cu IiyoON2, 1j-i H20  (V), 
aus verd. Aceton u. W., F. 168° (Zers.). V wird in Aceton durch H20 2 zu YI oxydicrt.
— Verb. C\JJvlON, (VII). Aus I mit sd. Acetanhydrid u. Na-Acetat wie iiblich. Aus 
Essigester hellbraunlichc Nadeln, F. 1G5°, lackmusalkal., 11. in verd. Sauren. (J. chem. 
Soc. London 1 9 3 2 . 2740—44. Ńov. Dehra Dun [Lahore], Univ. of thc Punjab.) Lu.

Cli. Dliere, Uber die Fluorescenz des Phylloerythrins und die Struktur seiner Fluores- 
zenzspektren. Reines Phylloerythrin u. sein Methylather fluoreseieren im Gegensatz zu 
friiheren Angaben im festen Żustand nicht. In Py.-Lsg. ist das Fluorescenzspektrum 
sehr ahnlich dem des Protoporphyrins, nur gegen Ultrarot verschoben: Beginn gegen 
745; starkę Bandę 731—699, Minimum zwischen 680 u. 675, Hauptbande zwischen 655 
u. 632; wenig intensive Bandę mit einer Achse bei 608—604 m/ł. Die starkę Bandę 
diirfte sicher auch eine Feinstruktur besitzen. Das Spektrum in Chlf. ist lcaum anders. 
Auch in Xylol u. Cl2 ist das Spektrum analog; in CŚ2 ist die starkę Bandę gegeniiber 
der Py.-Lsg. nach Ultrarot verschoben. — In alkal. Lsg. ist das Fluorescenzspektrum 
des — móglicherweise nicht unveriinderten — Phylloerythrins ein anderes: relativ 
starkę Bandę bei 630—612 m/i, zweite Bandę bei 645. Im Gegensatz zum Absorptious- 
spektrum ist die Fluorescenz im sauren Medium (Eg.) anders ais im neutralen. Die 
ganze Emission liegt zwischen 703 u. 586: zwei Banden (661—642 bzw. 620—605 m/f). 
Zusatz von Eg. zur alkoh. Lsg. gibt ein Spektrum mit drei Banden, dereń Schwer- 
punkte 649, 614 u. 596,5 m/ł sind. In  2-n. HCI findet man eine Bandę zwischen 689 u. 600, 
mit dem Hauptmaximum zwischen 635 u. 615 m/i. Der Sehwcrpunkt der Hauptbande 
erscheint in 25%ig.HCl nach Ultrarot Yerschoben. (C. R. hebd. Sćances Aead. Sci. 1 95 . 
336—38. 25/7. 1932.) BERGMANN.

P. Karrer, F. Benz, R. Morf, H. Raudnitz, M. Stoli und T. Takahashi, 
Pflanzenfarbstoffe. 46.Mitt. Konstitution desCrocetins und Bixins. Syntliese des Perhydro- 
norbixins. (45. Mitt. vgl. C. 1 9 3 3 . 1. 233.) Vff. prufen zuniichst nochmals die analyt. 
Grundlagen fiir die Formel C20H24O4 des Crocetins, dessen Strukturformel nach K u h n  u .  
L’O rsa  (C. 1 9 3 1 . II. 1579) I I  ist; neuerdings haben K uhn  u .  W in te r s te in  (C. 1 9 3 2 .
I. 3049) die Móglichkeit einer symm. Formulierung in Bctraclit gezogen. Die Analyse 
von Crocetin u. Perhydrocrocetin gibt der Formel C20H24O4 gegeniiber Cł8H 220 4 den 
Vorzug. Mit Cr03 wurden 3,26 Mol. Essigsaurc gefunden, was angesichts der Tatsache, 
d;i(3 Citraconsaure 0,9 Mol. Essigsaure liefert, mit dem zu erwartenden Wert 3,6 be- 
friedigend iibereinstimmt. Bei partieller Red. von Norbixin u. Crocetin mit Na-Amalgam 
bis zum weitgehenden Verschwinden der rotgelben Farbo der Lsgg. u. ansehlieBender 
Oxydation der gebildeten Tetra- (u. wohl auch Hexa-) hydrodcriw. wurde ausschlieB- 
lich Bernsteinsaure (aus Norbixin) bzw. Methylbernsteinsaurc (aus Crocetin) erhalten. 
Die alte Croeetinformel I  kann nicht zu Methylbernsteinsaure fiiliren; sie ist falsch u. 
muB durch II  oder III  ersetzt werden, da aus III ais Tetrahydroderiv. I l ia  (Addition 
des H2 an don ondstandigen Doppolbindungen), aus II I la  zu erwarten ist. Fur- Nor- 
bixin steht nach diesen Vcrss. Formel IV fest, dereń Tetrahydroderiv. gemaB IVa zu 
formulieren ist. Zwischen Formel II  u. I I I  konnte auf folgendem Wege -— nach dem 
MiBlingen zahlreicher anderer Abbauverss. — entschieden werden: a,a'-Dibromper- 
hydrocrocetin wurde in a,a'-Dioxyperhydrocrocetin iibergefiihrt u. dessen Dimothyl- 
ester mit CH3MgJ umgesetzt. Das gewonnene Glykol wurde mit Bleitetracetat ge- 
spalten. Aus Formel I I  bzw. I lb  ergibt sich fiir das Glykol Formel V ; die Spaltung 
iniiBte zu dem Ketoaldehyd VI fiihren. Formel I I I  hingegen laBt uber I l lb  u. VII 
das Diketon VIII erwarten. Die entstchende Dicarbonylverb. C18H3i02 hat keine 
Aldehydeigg. u. ist somit ais VIII zu formulieren. Crocetin hat Formel III. Aus Per-
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hydronorbixin TVb entsteht analog iiber IX (Druckfehler im Original) ein Dialdehyd, der 
erwartungsgemaC die Formel eines 3,7,12,16-Tetramethyloctadecan-l,18-dials hat u. sich 
zur entsprechenden Dicarbonsaure oxydieren laBt. — Weiterhin konnte Perhydronor- 
bisindiathylester (entsprechend IVb) synthet. dargestellt werden: a,a'-Dimethylpimelin- 
saureester (aus Na-Mothylmalonester u. Trimethylenbromid besscr ais nach PERKIN JR., 
J. chem. Soc. London 5 1  [1887]. 241; 5 9  [1891], 829) wurde zum diprimilren Alkohol X 
reduziert, dessen Dibromid durch Malonestersynthesc in 4,8-Dimethylundecandisaure- 
(1,11) ubergefiihrt wurde. Elektrolysc des Na-Salzea ilires Halbesters fiilirte zu 
4,8,13,17-Tetramethylcikosan-l,20-disaureester (IVb), der mit Perhydronorbixindi- 
athylester identifiziert wurde: gleicher Kp., gleiches Diamid u. Di-(2,4,6-tribrom)- 
anilid. Danach hat auch Bixin eine symm. Formel (XI). Crocetan ist jetzt 2,6,11,15-Te- 
tramethylhexadecan, Bixan 4,8,13,17-Tctramethyleikosan, Dibixan 4,8,13,17,22,26,31,35- 
Octamethyloctatriacontan; entsprechend miissen die Formeln von Dihydrocrocetin u. 
Dihydrobixin abgeandert werden. Bemerkenswert ist, daB bei der Synthese von IV b 
von den sechs móglichen Formen gerade das mit dem natiirlichen Bixin verknupfbare 
Isomere entsteht; móglicherweise sind Isomere in den Mutterlaugen verblieben.

I  HOOC—[CH—CH—-CH—C(CHs)]3—CH—CH—COOH
I I  HOOC—[C(CH3)=:CH—CH=CH]3—C(CH3)=C H —COOH

H a  HOOC—C H -C H ,-C H = C H — 
CH3

I lb  HOOC-[CH(CH3).CH,.

C—CH—CH=CH 
.ÓH,

—CH-
, ĆH3

-CH,—COOH

I I I HOOC—C(CH3)-

CH, • C H ji • CH(CH3) 

C H -C H = C H —C(CH,)=CH

CH.-COOH
-C I I

« (Crocetin) 
—CH

nia HO O C—CH(CHS)—CH,—CH—CH—C(CH,)—CH
- C H

- t a

I l lb HOOC - CH(CH3) • (CH,),. CH(CH,) • CH,
-CH,
-Óh ,

IV HOOC—CH=CH— C(CH,)=CH—C H=CH—C(CH3)=C H - C H  . (Norbmn)

IVa HOOC—CH,—CH,—C(CH^—CH—CII—CH—C(CH3)ZICH
—CH 
-Ó H

IVb HOOC -(CH,), ■ CH(CH3) • (CH,), • CH(CH3)• CH,

(CH,),

V II

•C • C(CH,)-
Óh  Óh  

v i  c h 3

CH, ■ CH, • CH, ■ CH(CH,)'

—CH, 
—ÓH,

■ c • ę.(CH,), 
Óh o h

CO[(CH,)8

(CHs),.C  • C(CHS).(CH,)3
Ói i  o h

CH(CH,)],—CHO 

CH(CH3)-CH, -CH,
-Óh ,

CH, • CO • (CHjj), • CH • CH,
L vm c h 3

-C H ,
-C H , 2 *

(H3C)2C • CH.CH2.CH.(CH2)3.CH- 
l i x  o h  Óh  Óh 3 Óh 3

CH, - C I I ,
—Óh , 
2

X HOH,C • CH(CH3). CH,• CH, ■ CH, • CH(CH3) • CH,OH
CH, - c h 3

XI H3CO O C- CH=CI1—Ó=CH —CH:2 -C H — CH—Ó—CH—CH —COOH 2
(Bisin).

Y e r s u c h e .  a,a.'-Dibromperhydrocrocelin, c 20h 3 Aus Perhydrocrocetin
(HIb) mit Brom u. Phosphor; dann mehrmaliges Behandeln mit h. W. Ol, das nicht 
rein erhalten wurde. — a,a/-Dioxypcrhydrocrocetindimethylester, C22H,,O0. Aus dem 
Yorigen durch Kochen der schwach alkal. Lsg., Yerestern der rohen Saure mit Diazo-
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metkan. Kp.0l01 165°. Das mit CH3MgJ erhaltliche Glykol VII wurde nicht rein dar- 
gestcllt. — 6,ll-Dimethylhexadecan-2,15-dion, C18H310 2 (VIII). Aus dem Glykol VII 
mit Bleitotraacetat in Bzl. Kp.0,05 132—135°. Disemicarbazon, C20H40O2Ne, aus A. 
F. 168°. — a.,a!-Dioxyperhydrarhorbixindimethylester, C26H60O0. Aus Perhydronorbixin 
(IVb) wie oben; weder die a,a'-Dibrom- noch die a,oc'-Dioxysauro wurden rein dargestellt; 
Veresterung der letzteren mit Diazomethan. Kp.0lll 213—216°. — 3,7,12,16-Tetra- 
mełhyloctadecan-l,18-dial, C22H420 2. Aus dem yorigen mit Methyl-MgJ; dann mit 
Bleitotraacetat. Ozonahnlich rieehendes Ol, Kp.0l3 185°; gibt alle Aldehydfarbrkk. — 
3,7,12,16-Tetramethyloctadecan-l,lS-disaure, C22H420 4. Aus dem yorigen mit Cr03 in Eg. 
Kp.0ll 220°. Diamid, C22H440 2N2, aus dem mit Thionylchlorid erhaltlichen rohen 
Dichlorid hergcstcllt, aus Essigester F. 127°. — a,a '-Dimethylpimelinsdure, C9H 160 4. 
Aus Na-Methj'lmalonester u. Trimethylenbromid; Verscifung u. Decarboxylierung. 
Kp.j; 208°. Erstarrt beim Stehen krystallin. — Didthylester, C13H210 4. Aus der Saure 
mit A. u. Schwefelsaure. Kp.12135°. — 2,6-Dimethylkeptandiol-(l,7), C9H20O2 (X). 
Aus dem vorigen nach der Methode von B o u v e a u l t  u . B l a n c . Kp.0,15 117°. Hygros- 
kop., viscose FI. — l,7-Dibrom-2,6-dimethylheptan, C0HlsBr2. Aus dem yorigen mit 
PBr3 in Chlf., besser mit gasfórmigom HBr bei 140°. Kp-i0 135°. — 4,8-Dimethyl- 
undecan-l,ll-disaure, C^H^O.,. Aus dem yorigen mit Na-Malonester; Verseifungu. 
Decarboxylierung boi 200°. Kp.0,, 190°. Didthylester, C15H2g0 4, Kp.0,? 129“. — Mono- 
athylester, C17H 320,,. Aus dem Diathylester mit etwas weniger ais 1 Mol. alkoh. KOH 
(neben der freien Dicarbonsaure). Kp.0l2 159°. — 4,8,13,17-Tetramethyleikosandisaure- 
diathylester-(l,20) (Perhydrobimndiathylester), C28H510 4 (entsprecliend IVb). Aus dem 
Ka-Salz des yorigen durch Elektrolyse (Apparatur im Original). Kp.0l3 207°. — 
3,7-Dimethyldecansdureathylester, Cł4H280 2. Neben dem yorigen; Kp.0l3 80°. — Per- 
hydronorbixindiamid, C24H480 2N2. Aus dem synthet. u. dem natiirlichen Perhydro- 
norbixin mit Thionylchlorid, dann konz. Ammoniak. Aus Essigester F. 110,5°. — 
Perhydronorbixindi-(2,4,6-tribrom)-anilid, C3GH50O2N2Br0. Darst. analog mit 2,4,6-Tri- 
bromanilin. Aus Essigester F. 83°. — Es wird noch die Oxydation yon partiell hydricr- 
tem Bixin u. Crocetin eingehend beschrieben (ygl. oben). (Helv. eliim. Acta 15. 1399 
bis 1419. 1932. Zui-ich, Uniy.) B e r g m a n n .

Heinrich Wieland und Elisabeth Dane, Untersuchungen iiber die Konslitution 
der Gallensauren. 45. Mitt. Uber 3,12-Dioxycholensaure und Apocholsćiure. (44. Mitt. vgl. 
C. 1932. II. 3723.) Die Dioxyketotricarbcmsaure, C24H3()0 9 (I) (C. 1932. II. 225), geht
mit H >CrO, in eine Tetracarbonsaure C, iiber, welche Beziehung nach der neuen 

HO II
\ /  c h 3

HOaC

COoH

V I

H OH C4H8C02H
\ /  CHa I
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Formulierung durch I u. II wiedergegeben wird. Apocholsaure u. die aus ihr hervor- 
gehcnde Apocholensaure, C24H380 2 (C. 1931. I I .  1298), entlialten eine Doppelbindung, 
die sich durch Gelbfiirbung mit C(N02)4 u. ihre Osydicrbarkeit nachweisen laBt. Apo- 
eholensiiuro reagiert mit C,;HsC020H  u. KMn04 unter Bldg. von Oxydationsprodd. mit 
einem Carboxyl, aus denen eine Fraktion isolicrt werden konnte, die ziemlich genau 
der Zus. einer Diketocarbonsdure, C2iHS6Ot, entsprach. Aus diesen Tatsachen ergibt 
sich fiir Apocholsaure die Formel 111. Eine Stiitze fiir diese Auffassung licgt auch in 
der Umwandlung yon a- u. /?-Dekalolen in 9,10-0ctalin (H u c k e l  u. Mitarbeiter, C. 1929.
I I .  2451) u. in der Tatsache, daB sich Cholatriensaure (IV) nur unvollstandig zur Apo- 
eholensaure liydrieren laBt, ahnlich wie Chrysen zu V (vgl. v . B r a u n  u . IRMISCH, 
C. 1932. I I .  216). Wie das Pinakon des Neoergosterins ( I n h o f f e n ,  C. 1932. I I .  3417) 
spaltet Apocholsaure beim Erhitzen in C02 auf 320—340°, wahrscheinlich unter 
Zwischenbldg. von IV, ca. 20°/o Methan ab. Auch bei der therm. Zers. von 3,12-Di- 
oxycholadiensaure (VI), 3,12-Dioxycholensdure (VII) u. Cholsdure entwiekelt sich CH4, 
jedoeh nur l,8°/0 beim Erhitzen von Desoxycholsaure, in dereń B-Ring kein OH steht. 
a-Cholatriensaure hefert bei der therm. Zers. hóchstens 10°/o CH.„ Apocholatriensiiure 
30°/o- — Tetracarbonsaure, C2iH3f i l0, (II). Kreidige Warzeń aus W. F. 189—192°. 
M e t  h y 1 e s t  e r , C28H42OI0. Aus CH30H  zugespitzte Balken, F. 119°. Mit M e i s e r ,  
Apocholeusdureoxyd, C24H380 3. Bldg. bei Einw. von CcH.C020H  auf Apocholensaure 
in Chlf. Krystallisiert aus A., Aceton u. CH3OH, F. 167°. LiEBERMANNsche Bk. wie 
bei der Cholensaure. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 212. 263—68. 24/11. 1932. 
Miinchen, Bayer. Akad. d. Wissensch.) G u g g e n h e im .

Heinrich Wieland und Wilhelm Kapitel, Untersuchungen uber die Konstitution 
der Gallensauren. 46. Mitt. Uber die Acetylierung der Cholsdure und iiber einige Um- 
icandlungen ihrer acetylierten Derirate. (45. Mitt, vgl. yorst. Ref.) Cholsiiuremethyl- 
ester liefert mit (CH3C0)20  in Pyridin ein Triacetjdderiy. (y. W e r d e r , Diss. Miinchen, 
1927, S. 29), das durch therm. Zers. in Cholatriensiiuremethylestcr ubergelit. Die 
von B o r s c h e  (C. 1924. II. 2053) ais Triacetylester beschriebene Verb. vom F. 180 
bis 183° erwies sich ais Ester der 3,7-Diacetylcholsdure vom F. 257°. Die 3-Acetylgruppe 
laBt sich aus letzterer abspalten unter Bldg. der 7-Acelylcholsdure. 3,7-Diacetylchol- 
siiure oxydiert sich mit H2Cr04 zu 3,7-Diacetoxy-12-lcetocholansaure. Daraus entsteht 
durch partielle Verseifung 3-Oxy-7-acetoxy-12-kelocholansdure, welche durch therm, 
Zers. unter Abspaltung yon 11,0 u. CH3C02H in 12-Ketocholadiensaure iibergeht. 
Letztere liefert durch katalyt. Hydrierung 12-Ketocholansiiure. Oxydiert man 12-Oxy- 
7-acetoxy-12-ketocholansaure zu 3,12-Diketo-7-aeetoxycholansaure, so erhalt man 
daraus nach K is h n e r -W o l f  7-Oxycholansaure. — Triacelylchohduremethylester, 
C31H.18Os. Platten aus CH3OH. F. 94°. [a]D in 5,04°/oig. CH3OH-Lsg. =  +78°. —
3.7-Diacetylcholsdure, C28H410 7. S l e t h y l e s t e r .  F. 185,5°. — Cholatriensdure- 
methylester, C25H30O2. Nadeln, F. 50—51°. — Cholatriensduremethylesterhexabromid, 
C25H360 2Br8. Wetzsteinfórmige Krystalle aus Aceton, F. 158—160°. — Diacelyl- 
desoxycholsauremethylester, C29H4(!Oc. Nadeln aus CH3ĆH, F. 117°. Bei der therm. 
Zers. entsteht daraus Choladiensauremethylester, C25H380 2, schillemde Blattchen aus 
CH30H , F. 86—87°. — Choladiensduremetliylesiertelrabromid, C25H380 2Br4. Nadeln aus 
Aceton, F. 172°. Zers. bei 179—181°. — 3,7-Diacetoxy-12-ketocholansdurc, C2fiII42 0 7, 
aus A., F. 221—222°. — M e t h y l e s t e r ,  C29H410-. Nadeln aus A., F. 179°. —
3.7-Dioxy-12-ketocholansdure, C24H380 5. Nadeln aus Essigester, F. 218°. — 3-Oxy-
7-acetoxy-12-ketocholansdure, C20H40O6, aus 50°/oig. CH3OH, F. 239°. M e t h y l e s t e r ,  
C2TH420 6, F. 184°. — 12-Ketocholadiensdure, C24H340 3. Aus CH3OH G-seitige Tafeln,
F. 182°. M e t h y l e s t e r ,  6-seitige Tafeln aus A., F. 138—140°. — 3,12-Dikelo- 
7•dcetoxychólansaure, C26H380 0. Nadeln aus Essigester, verd. CH3OH oder verd. 
CH3C02H, F. 196°. — 7-Acetylcholsdure krystallisiert nicht. M e t h y l e s t e r ,  
C2,H44Ó0. Nadeln aus verd. Aceton. F. unscharf bei 100—130° unter Verlust von 
Losungsmm. Zweiter F. 180—181°. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 212. 269—77. 
24/11.^1932.) Gu g g e n h e im .

Hellmut Bredereck, Nucleinsauren: Bingsłrulctur der Pyrimidinnucleoside. In  
den Nucleosiden Uridin (I) u. Cytidin (II) wird eine furoide Sauerstoffbriicke mittels 
der H ELFER lC H schen Tritylierungsmethode nachgewiesen. Die Beweiskraft dieser 
Methode wird dargetan durch die Darst. einer Tritylverb. von synthet. Theophyllin- 
glucosid ■— der Pyrimidinring stort also die Rk. nicht — u. durch den Nachweis, daB 
Melhylribopyranoside nieht mit Tritylchlorid reagieren. Die auf indirektem Wege 
gemachte Beobachtung yon H u d s o n  u. H o c k e t t  (C. 1932. I. 1219), daB auch sekun-
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dare Hydrosylgruppen tritylicrt werden, ist also wohl ein Irrtum. Auch Diacetamid, 
das mit dem Uridin die Gruppe —CO-NH-CO— gemeinsam hat, wird nicht von 
Tritylehlorid angegriffen.
CO-NH I H2N - C = N  II
Óh  óo OH OH Ćh  co oh  oh

(Uh —N -C —C— Ć— C—CH,OH & I--N —C -C — Ć— C— CILOII
h " | H 1 ^  H I H H I H

i
0 -

- 0 -

Y e r s u c h e .  Trilyltheophyllinglucosid, C32H320 7N,[. Aus Theophyllingluęosid u. 
Tritylehlorid in Pyridin auf dem W.-Bad. Reinigung durch Umfallen aus A.-PAe. 
Amorpher, weiBer Nd., F. ab 143° (unscharf), [a ]D 20 =  +10,1° (Chlf.). — Triacelyl- 
trityltheophyllinglucosid, C38H38O10N,. Aus dem Vorigen mit Acetanhydrid u. Pyridin. 
Krystalle aus 70%ig. A., F. 135—145°, Ja]D20 =  +37,6° (Chlf.). — Trityluridin, 
C28H20O6N2. Flockige, hygroskop. M., aus A.-PAc. vom F. 115—116° (Aufschaumen), 
[a]n19 =  +11,0° (Chlf.). — ot,p-Methylribopyranosid ([<x]d19 =  —30,8°) iindert in 
Pyridinlsg. in Ggw. von Tritylehlorid seine Drohung nicht. Nach Zers. der Lsg. mit W. 
konnte quantitativ Tritylcarbinol vom F. 161—162° isoliert werden. (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 65 . 1830—33. 7/12. 1932. Leipzig, Univ.) E r l b a c h .

H. L. Bungenberg de Jong, Kolloidchemie des Glutins. (Bindrę Proleingemische.) 
Die Abweichungen vom Gesetz der additiven Eigg. fiir verschiedene pn-Werte weisen 
auf eine gegenseitige Einw. der beiden Proteine Gliadin u. Glutenin lun, welche durch 
die verschiedencn Ladungen der beiden Komponenten hervorgerufen wird. Der Gliadin- 
anteil des Komplexes tragt stets positive, der Glulcnin&ntcil stets negative Ladung. 
Infolgedessen ist die Wrkg. der Komplexbldg. beschrankt auf das pn- Gebiet zwischeu 
den beiden isoelektr. Punkten der Komponenten. Maximale Komplcxbldg. findet nur 
bei einem bestimmten pn-Wert statt. In einem Bereich von 0,5 pH-Einheiten beider- 
seits Y o m  Masimum kann ebenfalls eine Art Komplexbldg. auftreten; derartige Kom- 
plexe sind jedoch unvollkommen; es reichert sich jeweils eine Komponento im Kom- 
plex mehr u. mehr an, wobei der kleinere Teil ais Sehutzkoll. fiir den Komplex fungiert. 
Im Gebiet der Komplexbldg. selbst wurden nirgends Andeutungen dafiir gefunden, 
daB Gliadin ais Schutz fiir das Glutenin wirlct u. umgekchrt. Hieraus geht hervor, 
daB in einem bestimmten pn-Gebiet die Eigg. des binaren Proteinsystems Gliadin- 
Glutenin nicht diejenigen eines gewohnlichen physikalischen Gemisches, von dem eines 
Komplexsystems sind. Der Gliadin-Glutenin-Komplex laBt sich mit dem natiirlichen 
Glulin vergleichen, weil einmal diese Proteine den Hauptbestandteil des Glutins bilden, 
sodann, weil zwischen ph =  7—5 das Glutin ebenfalls kein einfaches Gemisch ist, 
sondern ein System mit ausgesprochenen elektr. Komplexeigg. Allerdings konnen die 
verschiedenen łdeineren Bcstandteile des Glutins solehen EinfluB auf das Protein aus- 
iiben, daB die erwahnten Erscheinungen zum Teil iiberdeckt werden. Nach Ansicht 
des Vf. ist es indessen nur durch eine systemat. Unters. dieser verschiedenen Einflusse 
móglieh, der Lsg. des Glutinproblems naherzukommen. (Trans. Faraday Soc. 28. 
798—812. Nov. 1932. Utrecht, Lab. Mij. d e  K o r e n s c h o o f .) A s c iie r m a n n .

Dorothy Jordan-Lloyd, Die Wasse rabsorption durch Gelatine. VI. Der Einfluji der 
Dicke und Ausgangskomcntration des Gels. (V. vgl. C. 1 9 3 1 . II. 3216.) Dic W.-Auf- 
nalime durch Gelatine in W., 0,2 mol. NaCl-Lsg., 1/1000 n. HC1 u. Yiooo n. NaOH wird 
in Abhangigkeit von verschiedenen Faktoren untersucht. In W. u. Salzlsg. hangt 
die Quellung nicht getrockneter Gele nur wenig von der Dicke d ab, in NaOH- u. HC1- 
Lsg. gilt die Gleichung: S  =  — log d +  k2, wobei die Konstanten k1 u. k„ von der 
Ausgangskonz., dem P h  u .  der Temp. abhangen. Getroelmeto Gele nehmen weniger 
W. auf ąls ungetrocknete, u. der EinfluB der Geldicke fiir NaOH- u. HCl-Lsg. ist geringer. 
Fiir die Abhangigkeit der Umwandlung ungetrockneter u. getrockneter Gele von der 
Ausgangskonz. o gilt bis q =  20% die allgemeine Gleichung: S  — k5 (l/log o) +  kn 
[Jfc, — f  (k^)], die Konstanten sind jedoch fiir getrocknete u. ungetrocknete Gele ver- 
schieden. Fiir alle Systeme ist femer, wenn keine Auflosung stattfindet, S  =  k712 +  k3 
(t =  0—18°), wobei k- yon der Natur der Elektrolytlsg. abhangt u. in Saure- oder 
Alkalilsg. viel groBer ist ais in W. oder NaCl-Lsg.; durch Trocknen wird A; nicht merk- 
lich, ks erheblieh beeinfluBt. Bei niedrigen Tempp. streben alle geąuollenen Gele im 
Gleichgewicht mit W. einer Konz. von 10°/0 zu. — Die W.-Aufnahme durch Gelatine 
hangt auBer von den Eigg, der Lsgg. von folgenden 3, das Gel selbst betreffenden un-
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abhangigen Faktoren ab: 1. Tendenz, ein Gleichgewicht bei einer Konz. von 10°/o 
zu erreichen; 2. elast. AYiderstand gegen die Quellung rein meckan. Art, 3. ein weiterer 
Effekt bei troelmer Gelatine, der einer wahrend des Troeknens eintretenden Reorgani- 
sation zuzusehreiben ist. (Biochemical J . 2 5 . 1580—92. 1931. Brit. Leather Manu- 
facturers Research Assoc.) K r u g e r .

W innifred B ertha Pleass, Die Wasserabsorption durch Oelatine. VII. Der 
Einflup der Temperatur auf die Quellung in Saureldsungen und die Verbindung von 
Gelatine mit Salzsaure, Salpełersdure oder Schwefelsaure. (VI. vgl. yorst. Ref.) Ge- 
reinigte Gelatine wird bei verschiedenen Tempp. in Schwefelsaure yon wechselndem 
Ph ąuellen gelassen. Die fiir die verschiedenen Tempp. aufgestellten Quellungskurven 
zeigen deutliche Maxima u. cinen mit der Temp. steigenden Quellungsgrad. Wahrend 
bei der Quellung in HCI das pn des Quellungsmaximums von der Temp. unabhangig 
ist, sinkt das pn des Qucllungsmaximums in H„SO,, mit der Temp. (bei 18° Ph 3,0, 
bei 0° pn 2,4). Die Vermutung, daB fiir dieses Phanomen eine etwa bei hoherer Temp. 
eingetretene Hydrolyse die Ursacho sei, trifft nach Ansickt des Vf. nicht zu, da nach 
einwochentlicher Behandlung von l°/0ig. Gelatine bei 18—20° mit HCI, N H 03 u. 
H 2SO,, yon bestimmter Aciditat das ph unyerandert bleibt. Gleichzeitig wird das 
Siiurebindungsyermogen von Gelatine bei 18—20° durch Vergleicli der Titrationskuryen 
der Sauren allein u. der Sauren in Ggw. yon Gelatine festgestellt. Die Kurven erweisen 
sich fiir die 3 genannten Sauren ais prakt. ident. u. zeigen im pn 2,4—1,9 die gleiche 
Verflachung. Daraus ergibt sich das gleiche Kombinationsgewicht von Gelatine, das 
zu ca. 1180 berechnet wird. Dio erste bas. Dissoziationskonstante wird mit 5 • 10—11 
angegeben. Die Differenzen in der Quellungsintensitat u. im pn des Quellungsmaximums 
bei den genannten Sauren wird mit dem yersehiedenen spezif. EinfluB der Anionen 
auf die physiko-chem. Eigg. des W. erklart. Die Verschiedenheiten werden bei sinken- 
der Temp. geringer u. sind bei 0° zu yernachlassigen. (Biochemical J . 25. 1943—-48. 
Labor. der British Manufacturers Research Association.) B a c h .

E. Biochemie.
Friedrich Boas, Versuche zu einer Zelldifferenzierungslehre. Selektive Anionen- 

wrkg. auf vcrschiedene Plasma- u. Kerntypen. Glykoeholsaures Na bewirkt in be- 
stimmten Konzz. eine auffallige Auflósung yon Kernen, besonders bei Blattepidermis- 
zellen. (Ber. dtsch. bot. Ges. 5 0 . 376—82. 24/11. 1932.) L i n s e r .

Friedrich Boas und Oskar Bieehele, (Jber die Feulgensche Nuclealreaktion bei 
Pflanzen. Dio FEULGENSche Nuclealrk. stellt bei vielen Pflanzen eine sehr geeignete 
Kernfarbungsmethodo dar u. kann hier auch zur Schnellfarbung der Chroiuosomen 
vcrwendet werden. Die von F e u l g e n  postulierte Annahme, dio Thymonucleinsaure 
sei fur den pflanzlichen Zellkern spezif., ist vorerst zweifelhaft; doch eignet sich die 
PEULGENsche Rk. zur Differenzierung der Zellkeme. Die von B e r g  yertretene Ansicht, 
daB nur embryonale Pflanzengewebe die Nuclealfarbung ergeben, nicht-embryonale 
Gewebe jedoch dic Rk. negativ ausfallen lassen, ist nicht riehtig. Das Eintreten bzw. 
in anderen Fiillen das Nichteintreten der FEULGENschen Nuclealfarbung deutet viel- 
leicht auf einen yerschiedenen chem. Aufbau oder auf sekundare Verschiedenheiten 
der Zcllkerne der betreffenden Gruppen hin. (Biochem. Z. 254. 467—74. 24/10. 1932. 
Miinchen, Teehn. Hochschule, Botan. Inst.) K o b e l .

W. Ruhland, H. Ullrich und G. YamaŁia, Uber den Durchtritt von Elehtrólyten 
mit organischem Anion und einwertigem Kation in die Zdlen von Beggiatoa mirabilis 
nebst allgemeinen Bemerkungen zum Problem der Salzpermeabilitdt. Mit Lsgg. organ.- 
saurer Salze gleichen Anions in Arterner Solwasser wurden an Beggiatoa mirabilis Grenz- 
werte der osmot. Wrrksamkeit ermittelt. Es lieB sich zeigen, daB die Salze darin prakt. 
nicht liydrolysiert sind, weil die darin enthaltene sehr schwacho C02 dies verhindert. 
Innerhalb chem. Reihen sind die Grenzkonzz. dem Anionvol. antibat. Die einwertigen 
Anionen permeieren leichter ais zweiwertige, die aromat, sehneller ais aliphat. Bei 
yariantem einwertigem Kation zeigt sich mit zunehmender lonengróBe erschwerter 
Durchtritt. Nach don Ergebnissen treten Iononpaare durch, wobei wahrscheinlich 
durch Austausch die Ionenpartner etwa gleich groB sein durften. (Z. wiss. Biol. Abt. E, 
Planta Arch. wiss. Bot. 18 . 338—82.19/11. 1932. Leipzig, Uniy., Botan. Inst.) L i n s e r .

Herbert S. Wells, Einige Kriterien der Genauigkeit fiir die Messung des osmotischen 
Drucks von Kólloiden in biólogischen Fliissigkeiten. Da in der Literatur Werte fiir den 
osmot. Druck ahnlielier biol. Fil. zu finden sind, die stark yoneinander abweichen,
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stellt Vf. Standardkriterien fur solche Messungen auf. (Amer. J. Pliysiol. 101. 409—20. 
1/8. 1932. Vandorbilt Univ., Sclioo! of Med., Dep. of Physiol.) L. E n g e l .

Herbert S. Wells, Die Konzentralion und der osmotische Druck der Proteina im 
Blutserum und in der Lymphe der Chylusgefafle ron Hundeh. Neben Befundcn von 
medizin. Interesse stellt Vf. fest, daB das Verhaltnis der Albumin- zu der Globulinkonz. 
in der Lymphe im allgemeinen etwas hóher ist ais im Serum, was'auf einen kleinen 
Grad der selektiven Permeabilitat der Darmwand fur diese Proteino schlieBen laflt. 
{Amer. J. Physiol. 101. 421—33. 1/8. 1932. Vanderbilt Univ., Sehool of Med., Dep. of 
Physiology.) L. E n g e l .

Herbert S. Wells, Der Durcligang von Sloffen durch die Darmwand. I. Die Be- 
ziehung zwischen dem intrainlestinalen Druck und der Geschiuindigkeit der Wasser- 
absorption. (Amer. J . Physiol. 99- 205—20.) L e s z y n s k i .

Herbert S. Wells, Der Durchgang von Stoffen durch die Darmwand. II. Der osmo- 
tische Druck der Kolloide der Lymphe ton den Chylusgefdpen ais ein Maf) fiir die absor- 
bierende Kraft des Darmes. (I. vgl. vorst. Ref.) (Amer. J. Physiol. 101. 434—45. 
1/8. 1932. Nashyille, Tennessee, Vanderbilt Univ., Sehool of Med., Dep. of Physio
logy.) L. E n g e l .

Paul S. Galtsoff, Das Leben im Ozean unter biologischen Gesichlspunkten. Vf. 
zeigt an einigen Beispiolen, wie wenig bisher iiber die Zusammenhange zwischen der 
Zus. des Meerwassers u. seiner Bewohner bzw. ihrem period. Auftreten u. Verschwinden 
bekannt ist. (J. Washington Acad. Sci. 2 2 • 246—57. 1932. United States Bureau of 
Eisheries.) Ch . Sc h m id t .

E ,. Enzym chem ie.
Erich Herndlhofer, Eine kurze Orientierung uber den Enzymgehalt der Kaffee- 

pflanze. Die Samen der Kaffeepflanze sind im allgemeinen arin an wirksamen En- 
zymen; sie enthalten keine nachweisbaren Mengen yon Lipase u. Oxygenase u. mir 
Spuren von Peroxydase, yon Amylase u. Katalase schon mehr u. am meisten yon Pro- 
tease. Beriicksichtigt man aber den kleinen W.-Geh. der Samen, der bei der Keimung 
auf das 9-fache steigt, so sioht man, daB alle Enzyme bei der Keimung mehr oder 
weniger stark an A itiy itat zunehmen. — Bei den Keimpflanzen findet man keine 
Einheitlichkeit in bezug auf die Verteilung der Enzyme; bald haben die Kotyledonen, 
bald der iibrigc Teil, die Wurzel u. das Stammchen, einen hóheren Enzymgeh. Beim 
Altem der Kotyledonen nimmt die A ktm tat der Eermente durchweg ab, u. die Hydro- 
lasen verschwinden uberhaupt. Anders bei den Atmungsfermenton; die Tatigkeit der
selben nimmt beim Altern der Kotyledonen z war auch ab, doch yerschwindet sie nicht 
ganz. — Der Enzymgeh. der Blatter der alten, der einjiihrig n. u. der einjahrig ver- 
kummerten Pflanzen ist weitgehend iibereinstimmend. Die Blatter sind im allgemeinen 
geliennzeichnet durch einen kleinen, wirksamen Eermentgeh., der meist viel kleiner ist 
ais dor der verholzten Organe. MeBbare Mengen von Lipase, Amylase u. Oxygenase 
fehlen in den n. Blattcrn uberhaupt,-u. die Peroxydase ist nur in Spuren zu finden; 
relativ starker yertreten ist nur die Protease u. die Katalase. — Anders yerhalten sich 
die Organe, die sich aus der Wurzel u. dem Stammchen der Keimpflanzen entwickeln. 
Die Hydrolasen nelnnen im allgemeinen mit der fortschreitenden Entw. dieser Organe 
zu, dio Atmungsenzyme nur wenig ab. — Bei dor alten Pflanze muB die hohe fermen- 
tatiye Tatigkeit in den jungen Zweigen erwahnt werden; die jungen Friichte sind da- 
gegen arm an akt. Enzymen. (Biochem. Z. 2 5 5 . 230—4 6 . 10/11. 1932. Campinas, Brasi- 
licn, Agronom. Inst.) KOBEL.

K. Lohmann, Unlersuchungen zur Konstitution der Adenylpyrophosphorsaure. 
Beschreibung der Darst. der Inosinpyrophosphorsaure (I) aus der Adenylpyrophosphor
saure (II) durch Beliandlung mit H Ń 02. Dio Desaminierung der Aminogruppe in H 
u. Adenylsaure mit HN02 erfolgt annahernd mit derselben Geschwindigkeit. — Beim 
kirrzen Zerreiben eines Eroschmuskels in dest. W. yerlauft zuniichst die NH3-Abspaltung 
schneller ais die Abspaltung der beiden leicht hydrolysierbaren Phosphorsiiuremoll. 
yon II. — Die Elektrotitrationskurye yon II wird vor u. nach Saurehydrolyse bestimmt; 
danach enthalt II yicr Saurevalenzen, die aufgcspaltete Verb. sechs Saurevalenzcn. — 
Es wird dio Geschwindigkeit der Phosphorsaureabspaltung in n. Essigsaure bei 100° 
yon I, II, Pyrophosphorsaure u. Metaphosphorsaure untersueht. Die Abspaltung der 
beiden leicht hydrolysierbaren Phosphorsauremoll. in I u. II yerlauft unter diesen 
Bedingungen mit annahernd derselben Geschwindigkeit. — Die Trennung der Nucleosid- 
bindung in n  erfolgt bei der Hydrolyse in n/10-HCl bei 100° nur wenig langsamer ais

XV. 1. 40
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die Abspaltung der beiden leicht hydrolysierbaren Phosphorsauremoll. — Es wird eine 
Yereinfaehte Darst. von II u. Adenylsaure beschrieben. — Aus den Verss. des Vf. ist 
zu schlieBen, daB die beiden leicht hydrolysierbaren Phosphorsauremoll. im Gegensatz 
zu der Annahme von B a r r e n s c iie e n  u .  F il z  (C. 1932. II. 2195) nicht an die Amino- 
gruppo des Adenins gebunden sein konnen. (Biochem. Z. 254. 381—97. 24/10. 1932. 
Heidelberg, Inst. fur Pliysiologie am Kaiser-Wilhelm-Inst. fiir medizin. For- 
sehung.) K o b e l .

Hans Joachim Deuticke, Uber die Einwirkung von Adenosinphosphorsduren auf 
Dehydrierungswrgange durch pflanzliche und lierische Fermente. II. Mitt. (I. vgl. 
C. 1931. I. 951.) Das von E m b d e n  aus Herzmuskulatur isolierte Hcrznucleolid vermag 
in gleichem AusmaB wie die Adenosintriphosphorsdure die Methylenblaucnlfarbung in 
Ggw. pflanzlicher u. tier. Dchydrogenasen zu besclileunigen. E s wird sehr wahrschein- 
lich gemacht, daB das gleiche Ferment die Methylenblauentfarbung nach Herz- 
nucleotid- u. Adenosintriphosphatzusatz herbeifiihrt. (Pfliigers Arch. ges. Physiol. 
Menschen Tiere 230. 556—62. 16/8. 1932. Frankfurt a. M., Univ., Inst. f. vegetative 
Pliysiologie.) K o b e l .

E j. Pflanzenphysiologle. Bakteriologie.
Hans Eahn, Untersuehungen uber den N-Stoffwechsel pflanzlicher vegelaliver 

Speicherorgane. Ais BezugsgroBe dient die Rohfaser, zu dereń Best. eine Methode an- 
gegeben wird. Dic Best. des a-Amino-N nach v a n  S l y k e  gelingt in tanninhaltiger 
Losung nur quantitativ, wenn das Tannin mit Kaliumbichromat ausgcfallt wird. 
Zwei Methoden zur Best. von Polypeptiden werden an biolog. Materiał gepriift. Ober- 
einstimmende Resultate lassen einen weiteren Ausbau der Methoden aussichtsreich 
erscheinen. Das Austreiben der Sprosse wird dadurch yorbereitet, daB sich die 1. N-Sub- 
stanzen auf Kosten der unl. vcrmehren. In den den Sprossen nahegelegenen Teilen 
des Speichersystems konzentriert sich das N-Material, in den periphercn hingegen die 
Kohlehydrate. Saurepflanzen weisen in der Zeit vor dem Austreiben einen liohen Geh. 
an Aminosauren, Amidpflanzen einen solchen an Amiden auf. Beim Austreiben ver- 
lieren die Speicher bis zur Halfte, bei der Fruchtreifc Yollig ihr gespeiehertes Materiał. 
Die einzclnen Blattkreise der Zwiebel haben je nach ihrcr Funktion einen anderen 
Stoffwechsel. Die Riiben und iiuBersten Blśitter von Omlis Deppci fuńktionieren im 
Stoffweelisel verschieden: erstere liefern in der ruhenden Zwiebel Kohlehydrate, letztere 
N-Substonzen. Dic Ausnutzbarkeit unterird. Organe geht bis zu 80—^95% des Anfangs- 
wertes. (Z. wiss. Biol. Abt. E, Planta Arch. wiss. Bot. 18. 1—51. 19/11. 1932. 
Leipzig, Botan. Inst. d. Univ.) L i n s e r .

Paul Schwarze, Ein Beitrag zur Kennlnis des Sauresloffwechsels nichtsukkulenter 
Pflanzen. Organ. Sauren kommen in nichtsukkulenten Pflanzen in (durckschnittlieh) 
gleichen Konzz. vor wie in sukkulenten, wenngleich der Sauregeh. der letzteren bezogen 
auf das Troekengewicht hoher ist. Der sukkulente Bau ist somit nicht Ursache oder 
Vorbedingung einer Saureanhiiufung. Omlis Deppei enthalt hauptsachlich Oxalsaure, 
Nicotiana tabacum hauptsachlich Apfelsaure. Meist kommen nachweisbare Mengen 
beider Sauren nebeneinander vor. Die tagesperiod. Schwankungen sind verbreitet, 
aber gcring, der Saurespiegel steigt wahrend der Nacht u. geht tagsiiber zuriick. — 
Oxalis Deppei hingegen saucrt unabhangig von AuBenbedingungen nachts ab. Der 
Sauregeh. steigt mit zunehmendem Alter der Blatter an. Durchliiftungsverss. zeigen, 
daB nicht mangelhafter Luftzutritt u. Oxydationshcmmung, die dadurch verursacht 
ist, die Saureanliiiufang bewirkt. Bei Oxalis Deppei bewirkt Verdunkelung bei hóherer 
Temp. Abseheidung von NH3 u. Saurebldg., so daB eine Entstehung der Saure 
dureh Desaminierung móglich erscheint. Der Chlorogensaure kann auf Grund von 
Verss. eine wichtige Bedeutung bei der Desaminierung nicht zuerkannt werden. Ein 
Zusammenhang zwisehen Oxalsaurebldg. u. Assimilation im Sinne von B a s s a l ik  
besteht bei Oxalis Deppei nicht. (Z. wiss. Biol. Abt. E, Planta Arch. wiss. Bot. 
18. 168—210. 19/11. 1932. Leipzig, Botan. Inst. d. Univ.) L i n s e r .

V. N. Lubinienko und O. A. Stsclieglova, Ober den Einflu/3 des Protoplasma- 
reizes auf die Photosynlhese. Mechan. Beseliadigung des lebenden Blattgewebes steigert 
nicht nur die Atmungsintensitat, sondern auch die Intensitat der Pliotosynthese. Wird 
dm'ch die Wunde eine Stórung der Wasserzufuhr yerursacht, so tritt die Assimilations- 
steigerung erst nach dem Heilen der Wunde ein. Gcwohnlicli tritt die Steigerung nach 
3—6 Tagen ein u. halt bis 20 Tage an. Sie bleibt hauptsachlich um die Wunde herum 
lokalisiert. Ilire Intensitat hangt von der Grofie der Wunde ab u. steigt mit dieser.
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Somit hiiugt die Photosynthese vom Zustand des Protoplasmas ab u. wird durch alie 
Merkmale eines Reizvorgangcs gekcnnzeichnet. (Z. wiss. Biol. Abt. E , Planta 
Arch. wiss. Bot. 18. 383—404. 19/11. 1932.) L i n s e r .

H. Hamdi, Vber den sogenannten Pflanzenlcrebs und seine Meiaslasen und ihre Fer- 
gleichung mit den Tiergewachsen. Bactcrium lumefaciens verliert bei langerem Ziichten 
ebenso wrie in der von ihm verursachten Geschwulst u. gewinnt etwa 6 Monate nach 
erneuter Impfung seino Virulenz zuriick. Metastascnbldg. tritt durch Transport von 
Bakterien in den Leitungsbahnen ein, u. zwar apikalwarts. Der Pflanzenkrebs ist in 
seinem Stoffweehsel nicht selbstandig, sondern in seiner Ernahrung von der Pflanze 
vollig abhangig. (Virchow's Arch. pathol. Anat. Physiol. 287. 29—33. 19/11. 1932. 
Konstantinopel, Cancer-Laboratorium d. Medizin. Fakultat Haydarpasa.) LlNSER.

A. Mussack, Beeinflussung der Blutenjarbe bei Primula auricula durch Blut- 
dungung. (Vorl. Mitt.) Blutdiingung wirkt ais Stimulans fiir die Bldg. des gelben 
Farbstoffes Carotin, der in den Bltitenblattern verstarkt eingelagert wird u. so die 
Rotfarbung yerursaoht, deretwegen in einzelnen Gegenden der bayer. Alpen Primula 
auricula ein bis zweimal im Jahre mit Tierblut begossen wird. (Ber. dtsch. bot. Ges. 50. 
391—92. 24/11. 1932.) L in s e r .

Albert Strickler, Elementares Jod. Eine neue Technik zur Ausuiertung seiner 
keimiotenden Eigensćhaften. Teelrn. Angaben u. Nachweis, daB J-Dampf eindeutig ge- 
wisse Pilze, die ais Erreger von Hautkrankheiten anzuspreehen sind, abtotet oder dereń 
Wachstum hemmt. (J. Lab. clin. Med. 18. 49—56. Okt. 1932. Philadelphia, Skin a. 
Caricer Hosp.) , OPPENHEIMER.

E. Lowig, t)ber den Einflu/3 der Kalisalzanionen auf das Mycelwachstum von Asper
gillus niger. Das Kali kam in Form von clilorwasserstoffsaurem, schwefelsaurem u. 
citronensaurem Kali zur Anwendung. Das Mycelwachstum wurde in den Konz.- 
Bereiehen von 0,0005 bis 0,0045 u. von 0.005 bis 0,045u/o untersueht. Die groBte In- 
tensitat des Myeelwaehstums lag zwischen dem 2. u. 4. Tage. Bis zu einer K20-Konz. 
von 0,0035% steigt das Mycelwachstum in gleiehem MaBe an, bei hóheren Konzz. 
nimmt es in immer starkerem Mafie ab. Der relatiye u. absol. K aO-Geh. geht mit der 
Alterung des Myceliums wieder betrachtlieh zuruck, ebenso auch der P20 6-Geh., der 
im Anfang der Einw. 10-mal so hoeh im Mycel ist wie in der Nahrlsg. Innerhalb 
der untersuchten Konz.-Bereiche lieB sich kein EinfluB der Cl, SO., oder Si02-Ionen 
auf das Mycelwachstum nachweisen. (Landwirtsch. Jb. 76. 181—210. 1932. Bonn- 
Poppelsdorf, Landw. Hochsch., Inst. f. Boden- u. Pflanzenlehre.) W. SCHULT7.E.

Fritz Zuckerkandl und Luise Mesśiner-Klebermass, Die Umwandlung von 
Acetaldehyd durch Hefe. Beitrag zur Kenntnis der Co-Zymaseuiirlcung. II. Mitt. (I. vgl. 
C. 1931. II. 3009.) Die reduktive Umwandlung von Acetaldehyd durch Hefe in A. ist 
stets an die Ggw. von Glucose oder OlyJcogen gebunden. Glucose wirkt auf den Acet
aldehyd nicht ais solche, sondern erst durch ihren Zerfall in zwei Dreikohlenstoff- 
komplese (Methvlglyoxal ?) ein. Vergiftet man die Hefe mit Natriumfluorid oder Jod- 
essigsaure, so unterbleibt die Bldg. der Dreikohlenstoffkomplexe, u. damit die Red. zu- 
gesetzten Aldehyds. Wird in diesem Falle jedoeh die Bldg. eines Dreikohlcnstoff- 
komplexes durch Phospliatzusatz (anormale Phosphorylierung) oder aber durch Imin- 
gruppen enthaltende Kórper (W.-Abspaltung bzw. -Anlagei-ung) ermoglicht, so kann 
der Zerfall der Glucose u. somit auch die Aldeh3Tdgarung wieder in ahnlicher Weise vor 
sich gehen. Diese Dreikohlenstoffkomplexe gehen teilweise auf oxydativem Wege in 
Bre7izłraubensaure iiber. Fermentative Vorgiinge, die durch Natriumfluorid oder Jod- 
essigsaure nicht geliemmt werden, wie die Invertase-, die Carbozylasewrkg., sowie die 
Umwandlung von Apfelsaure in Fumarsaure u. umgekehrt, werden durch Imingruppen 
in kciner Weise beeinflufit. (Biochem. Z. 255. 330-—43. 25/11. 1932. Wien, Univ., 
Medizin.-chem. Inst.) , K o b e l .

Gustav Embden und Ernst Metz, iiber die fermentatire Milchsaurebildung aus 
den oftisćhen Isomeren des Glycerinaldehyds und aus Methylglyoxal. E in  lackfarbiger 
Extrakt aus gewaschenen Rinderblutkorperchen, der weder Traubenzucker, noeh 
Hexosephosphorsaureverbb. noeh Dioxyaceton in Milchsaure uberzufiihren vermag, 
bildet aufier aus GlycerinaldeJiyd auch aus Methylglyoxal reiclilich Milchsaure. Sowohl 
aus dem racem. Glycerinaldehyd, wie aus seinen beiden opt. Komponenten entsteht 
hierbei reine l-Mikhsaure; das gleiche ist auch der F a l i  beim Methylglyoxal. Die vor 
langerer Zeit von E m b d e n  auf Grund alterer Verss. geauBerte Anschauung, daB die 
opt. Natur der aus Glycerinaldehyd gebildeten Milchsaure vom ster. Bau des Glycerin
aldehyds abhangig sei, kann somit nicht langer aufrecht erhalten werden. (PflugeTS

40*
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Ai-ch. ges. Physiol. Menschen Tiere 230. 526—36. 16/8. 1932. Frankfurt a. M., 
Univ., Inst. f. vegetative Pliysiologie.) K o b e l .

R. N. Aldrich-Blake, On th e  fixation  of a traosphcric nitrogcn by  bao teria  living sym biotically
in  ro o t nodulos of casuaria  eąu isetifo lia . London: O xford U . P. 1932. 8 °. 3 s. Cd. n e t.

E4. Tierchemie.
Guy Frederic Marrian und Geoffrey Arthur Dering Haslewood, Eąuol, ein 

neues unwirksames Phenol aus der Ketooxyoeslrinfraktion des Slutenhams. DaB im Stuten- 
harn neben Ketooxyosstrin noch andere Substanzen vorkommen, war schon von ver- 
schicdencn Soiton beobachtet worden (z. B. G ira rd , S a n d u le sc o , F r id e n s o n  u .  
R u tg e rs , C. 1932. I. 2967). Vff. erhieltcn beim Verteilen der gesamten phenol. 
Fraktion des Stutenharns zwischen Bzl. u. wss. A. u. Abdampfen des Bzls. nicht Keto- 
oxyoestrin, sondern ein hellgelbes Harz, aus dem durch Auflósen in móglichst wcnig 
verd. Alkali u. Extrahieren mit A. nach V e le r , T h a y e r  u .  D oisy (C. 1930. II. 1387) 
das Ketooxyoestrin abgetrennt wurde. Aus der alkal. Lsg. fallte C02 einen amorphen 
Nd., dor nach dem Umkrystallisieren aus Bzl. oder wss. Alkohol Nadeln vom F. 189 
bis 190,5° bildete u. die Zus. C15H140 3 bcsaB. Die Substanz wird Eąuol genannt. Sie 
gibt starkę MlLLONsche u. Xanthoproteinrk., aber keine Farbimg mit FeCl3, dreht 
in A. [a]5461 =  —21,5° u. zeigt auch in Dosen von 0,080 mg keine Wrkg. an der ovar- 
ektomierten Maus. Natronlauge u. Dimethylsulfat gibt Eguoldimethylćither, C17H 180 3, 
aus A. F. 88,5—89,5°. Auch mit Benzoylchlorid entstand nur ein Dibenzoylderiv., 
C19H220 5, aus Chlf.-Methanol mit doppeltem F. (187—189° bzw. 223,5—225°), mit 
Acetylchlorid nur ein Diacelylderiy., CWH180 5, aus Methanol F. 122,5°. Da auch der 
Dimethylather mit Saurechloriden oder Methyl-MgJ kein freies OH mehr nacliweisen 
lieB, scheidet die Móglichkeit einer dritten OH-Gruppe aus. Dio Reaktionstragheit 
gegenuber Hydrosylamin u. 2,4-Dinitrophenylhydrazin legt den SchluB nahę, daB 
der dritte Sauerstoff atherartig gebunden ist, aber nur in Form eines cycl. Athers, 
da im Equol keine Alkoxyle, im Dimethylather genau zwei Methoxylgruppen mit Jod- 
wasserstoff nachweisbar sind. (Biochemical J. 26. 1227—32. 1932. London, Univ. 
College, Dept. of Pliysiology and Biochemistry.) B ergm ann.

Margaret Llewellyn Smith, Annie Maude Brown und Cecily Gross, Notiz iiber 
den N-Oehalł gewisser Proteine. Von 16 Mikro-N-Bestst. nach P r e GL-K j e l d a h l  an 
Diphtherietoxoid, Diphtherietoxin, Antidiphtheriepseudoglobulin, n. Pseudoglobulin, 
n. Serumalbumin u. Pneumococcus-Antikórper lag der N-Faktor nur einmal iiber 
7,25 u. einmal unter 6,80. Der Mittelwert betrug 7,05 entsprechend einem N-Geh. der 
P ro te in e  yon 14,180/0. Dieser liegt also merklich niedriger ais boi anderen P ro te in e n . 
Die Abweichungen der Einzelbestst. t o k i  Mittelwert liegen in der Fehlergrenze der 
N-Bestimmungsmethode. (Biochemical J . 26. 1473—76. 1932. Beckenham, K e n t, 
Wellcome Physiol. Research. Labor.) G u g g e n h e im .

Erik Jorpes, Die Proteinkomponenien der Erythrocytemnembrane oder Stroma. 
Die Membranen (Stromata von Schaf- u. Pferdeblutkórperchen) zeigen wie Saure- 
proteine einen niedrigen N-Geh. von 14—15°/„ u. auch eine entsprechende N-Vcr- 
teilung. Sie kennzeichnen sich dadurch u. durch ihren Arginin- u. Histidingeh. 
(5,80 u. 2,63°/0) vom Hamoglobin u. Globin, die 3,32% Arginin u. 7,75% Histidin 
enthalten. Von Fibrin u. Globulin unterscheiden sich die Stromata durch den 
Tyrosin- u. Tryptophangeh. Das Membranprotein ist daher, falls kein Gemisch 
yorliegt, ein selbstandiges Protein, fiir das die Bezeichnung Stromatin gewahlt wird. 
Der Stromatingeh. der Erythrocyten betragt ca. 4°/0 des GesamteiweiBes u. bestimmt 
móglicherweise die Ionenpermeabilitat der Blutkórperchenmembranen. Zur Isolierung 
wurden die Membranen in den hamolysierten Blutkórperchen durch Sauerung mit 
HC1 auf ph =  5,5 ausgeflockt u. mit W. u. einer schwach sauren, verd. Phosphatlsg. 
gewaschen. Sie zeigten dann noch einen Fe-Geh., der 14—30% Hamoglobin entsprach. 
(Biochemical J. 26. 1488—1503. 1932. Stockholm, Physiol. Chem. Dep. of the Carolino 
Inst.) Guggenheim .

Ernst Frankel und Franz Bielschowsky, Untersuchungen uber die Lipoide der 
Sdugetierleber. II. Mitt. Uber das Vorkommen des Lignocerylsphingosins in der Schweine- 
leber. (I. Mitt. vgl. C. 1932. I. 1382.) Das friiher (1. c.) isoherte Lignocerylsphingosin, 
C42H83N 03, findet sich in der Lober in freiem Zustande. Es laBt sich aus frischer 
Schweineleber in einer Ausbeute von 0,06 % , auf Trockengewiclit berechnet, isolieren. 
Fiir Yerbb. dieser Art, zu welchen auch das von K le n k  (C. 1926. II. 227) aus Cerebron



abgespaltene Cerebronylsphingosin gehort, wird clio Bezeichnung Ceramide vorge- 
schlagen. Ein weiteres, noch nicht aufgeklartes Ceramid findet sich im ath. Leber- 
extrakt neben dem Lignocerylsphingosin, ferner ein Diaminophosphatid. Wahr- 
scheinUch entsteht in der Leber aus Lignocerylsphingosin durch Yerkniipfung mit 
Galaktose Kerasin u. durch Veresterung mit Cholinphosphorsauro das entsprechende 
Sphingomyelin. Zur Isolierung des Lignocerylsphingosins wurde die zerkleinerte 
Schweineleber mit l 1/  ̂Vol. Aceton behandelt, abgepreBt, getrocknet u. mit A. extra- 
liiert. Aus der konz. ath. Lsg. schoidet sich das Lignocerylsphingosin zusammen mit 
dom Diaminophosphatid ab u. wird aus dem Gomisch mit w. A. ausgezogen. Aus 
C H 3O H  u. Essigester gelblich, F. 90—90,5°, aus A. +  Tierkohle farblos, F. 94—95,5°. 
[a]D24 in 2%ig. Chlf.-Lsg. =  —2,50°. (Hoppe-Seylcr’s Z. physiol. Chem. 2 1 3 . 58—62. 
28/11. 1932. Freiburg i. B., Med. Klinik d. Univ.) GUGGENHEIM.

E 5. Tierphysiologie.
Ch Kogel, Beiirage zur Lichtempfindlichkeit der Sexualhormone und des CMoro- 

phylls. Wie Aceton oder Chinon ist auch l-Methyl-3-eyancyclohexanon lichtempfind- 
lich; es bleicht in CC) .-Lsg. an der Sonne aus. Auch dic beiden Sexualhormone werden 
durch Licht yerandert, u. zwar nimmt Vf. an, dafl die Ketogruppe im Licht durch 
aktivierten Wasserstoff reversibel reduziert wird. Ebenso wird die Lichtempfindlich- 
keit der Clilorophylle a u. b auf die nach S t o l l  u .  WlEDEMANN (C. 1 9 3 3 . I. 235) 
im Mol. yorhandenen Ketogruppen zuruekgefiihrt. — Auch Biphenylenoxyd wird 
durch Licht yerandert. (Strahlentherapie 4 5 . 587-—89. 9/11. 1932. Karlsruhe, Photo- 
chem. Inst. d. Teehn. Hochsch.) B e r g m a n n .

R. Courrier und R. Kehl, Neue Untersuchungen uber die Wirkung des Follikulins 
auf die Oelbkorperphase beim Kaninchen. Es werden die Yeranderungen des Uterus 
beim Kaninchen beschrieben, wenn sehr groBe Dosen Follikulin (300—800 Ratten- 
einheiten in 8 Tagen) wahrend der Gelbkorperphaso einer Pseudoschwangerschaft 
zugefiihrt werden. Es sind Erscheinungen, die sonst nur nach der Nidation des Eies 
im Uterus an der Implantationsstelle einsetzen. — Aus diesen Ergebnissen u. aus 
theoret. Erwagungen konnte man folgern, daB die Menstruation bedingt ist durch die 
Einw. des Follikulins auf das durch den Gelbkorper yorbereitete Endometrium. (C. R. 
Sćances Soe. Biol. Filiales Associśes 1 0 7 . 1547—48.) W a d e iin .

A. Lacassagne, Auftreten von Brustkrebsen bei mannlichen Mdusen nach In- 
jektion von Follikulin. Injelction von Follikulin boi 3 mannlichen Mausen, die aus 
einem Stamme herriihrten, ia wolehem die weibliehen Tiere zu 72% Brustkrebse be- 
kommen (nicht aber mannliche Tiere), fiihrte in allen 3 Fallen zur Entstehung yon 
Adenocarcinomen der Brustdriisen. (C. R. hebd. Sóances Acad. Sei. 195. 630—32. 
10/10. 1932.) _ K b e b s .

E. WeheJritz imd E. Gierhake, Uber die operatwe Ausschallung der Hypophyse 
bei der Eatte. Ausfuhrliclie Beschreibung der Ausschaltung der Hypophyse von der 
yentralen Flachę des Halses aus durch Ausbrennen. (Endoki-inologie 11 , 241—49. Okt. 
1932. Góttingen, Univ., Frauenklin.) W adehn.

Amold Loeser, Die Darstelhmg thyreotrop mirksamer Ezlrakte aus Hypophysen- 
vorderlappen. (Vgl. C. 19 3 2 . II. 3110.) Die bereits beschriebene Methodo zur Darst. 
thyreotrop wirksamer Extrakte des Vorderlappens wird ausfiihrlicher mitgeteilt. Das 
orhaltene thyreotropo Praparat gibt mit don liblichen Fallungsmitteln eine Ausfallung, 
nicht aber mit FeCl3, K J, K,Cr20 7 u. K4Fe(CN)0; durch Einw. yon Benzoylchlorid 
wird es unwirksam, yielleiclit durch Besetzung einer NH2- oder OH-Gruppo. (Naunyn- 
Schmiedebergs Areh. exp. Pathol. Pharmakol. 1 6 6 . 693—7C2. 28/7.1932. Freiburg i. Br,. 
Uniy., Pharmakol. Inst.) W a d e h n .

PaulNoether, Uber die Wirkung des thyreotropen Hormons des Eypophysemorder- 
lappens auf das Leghuhn. Die Injektion von thyreotropem Hormon bewirkt beim Huhn 
die gleiehen Veranderungen an der ScMlddriise wie sie an der Schilddruse des Saugers 
auftreten; die Eilegetatigkeit mrdimtcrbroohen. (Klin. Wschr. 1 1 .1702—03. 8/10.1932. 
Freiburg, Univ., Pharmakol. Inst.) W a d e h n .

Wataru Takahashi, Zur Lokalisationsfrage der Zenlren fiir die Adrenalin- 
sekretion. Beim Hunde, dessen unterstes Ilalsmark durchtrennt wurde, betragt die 
Adrenalinsekretion nur VlO der Norm. Das Vorhandensein eines Zentralmeckanismus 
fiir dio Adrenalinsekretion im Brustmark, der durch direkten Angi-iff ebenso wie durch 
Pepton oder AderlaB u. auf reflektor. Wege in Erregung gesetzt werden kann, wird
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durch die Versuchsergobnissc sichergestellt. (Tohoku J. exp. Med. 18. 339—81. 1931. 
Sendai, Tohoku, Univ., Physiolog. Inst.) W a-DEHN.

P. Gutmann, Die Empfindlichkeit der Nebennieren von Katzen auf Cliolin und 
Acetylcholin. An Katzen mit yerkleinertem Kreislauf wird die Einw. von Cholin u. 
Aeetylcholin auf dio Adrenalinsekretion der Nebenniere untersucht, u. zwar ist eine 
Steigerung der Adrenalinsekretion bereits bei Gabon yon 0,1-—0,5 mg Cholin u. 0,001 bis
0,005 mg Acetylcholin nachzuweisen. Bei atropinisierten Katzen mit yerkleinertem 
Kreislauf nimmt die blutzuckersteigernde Wrlcg. bei mehrmaliger intravenóser Injektion 
grofierer Mengen Cholin (20 mg) allmahlich immer mehr ab. Die auf Cholin unempfind- 
lieh gewordencn Nebennieren reagieren noeh auf Nicotin u. Acetylcholin. (Naunyn- 
Sehmiedebergs Arch. exp. Patliol. Pharmakol. 166. 612—23. 28/7. 1932. Berlin, Univ., 
Physiolog. Inst.) WADEHN.

W ataru Takahashi, Uber den Einflup des Strychnins und des Kaltestichs auf den 
Adrenalingehall der Nebennieren bei Kaninchen. Nach intravenoser Injektion von
0.5—2,0 mg Strychninnitrat pro kg Kaninchen ist der Adrenalingeh. der Nebennieren 
yerringert; das ist nicht der Fali nach Injektion von 5,0 mg Strychninnitrat, trotzdem 
typ. Vergiftungserscheinungen auftreten. — Tiere, dereń Kórpertemp. durch den Kiilte- 
stich um mehrere Grad gesenkt worden war, zeigtenyerminderten Adrenalingeh. (Tohoku 
J. exp. Med. 18. 327—38. 1931. Sendai, Tohoku Univ., Physiolog. Lab.) W a d e i-IN.

M. staemmler, Nicotin und Nebennieren. Die Nebennieren von Ratten, die mit 
Nicotin (1—20 mg) beliandelt worden waren, wurden kistolog. untersucht. Nach den 
erhaltenen Ergebnissen ist nicht, wie bisher angenommen, zwischen einer erregenden 
u. einer hemmenden Phase der Nicotinwrkg. zu unterseheiden. Vielmehr fiihrt das 
Nicotin stets zu einer erhohten Ausschiittung des Adrenalins; diese kann bis zur Er- 
sehopfung der Marksubstanz gehen. (Dtsch. med. Wschr. 58. 1960—61. 9/12. 1932. 
Chemnitz, Patholog.-Hygien. Inst.) WADEHN.

Julius Bauer und George D. Al. Buttu, Uber einige Wirkungen von Nebennieren- 
rindenaztrakten auf die Blutbeschaffenheit des Menschen. Intramuskulare Injektion von 
Nebennierenextrakten (Cortin Degewop-Berlin u. Corligen R ichter-B udapest) hatte 
beim Menschen regelmaBig eine Senkung des Blutcholesterinspiegels zur Folgę. Regel- 
maBige Veranderungen von Zueker, Milchsaure, Rest-N, Ketonkorper u. Katalase im 
Blut waren nicht zu beobachten. (Z. klin. Med. 122. 601—06. 12/12. 1932. Wieti,
1. med. Abt., Allgem. P o lik lin .) W a d e h n .

Frank A. Hartman und W. J. Merle Scott, Uber die Schiiłźung epinephreclomierler 
Tiere gegen bakteridle Intoxikalion durch einen Nebennierenrindenexlrakt. (Vgl. C. 1932. 
T. 406 u. 1933. I. 75.) Mit Cortin behandelte nebennierenlose Ratten yertrugen erheb- 
lich hohere Dosen yon abgetoteten Typhusbacillen u. von abgetoteten Staphylokokken, 
ais nebennierenlose Tiere ohne die Cortinzufulir. (J. exp. Jledicine 55- 63—69. 1932. 
Buffalo, Uniy., Dep. of Physiol., u. Rochester, Univ., Dep. of Surgry.) WADEHN.

Ed. Benhamou und R. Gille, Die Schwankungen des CholesteringehaUes des Blutes 
beim Adrenalintersuch. Die Injektion yon Adrenalin bewirkt beim Menschen einen 
deutlichen Anstieg des Cholesteringeh. im Blut, der 30 Min. nach der Injektion beginnt 
u. nach Ablauf 1 Śtde. wieder zu yerflachen anfangt. Bei entmilzten Personen war eine 
derartige Hypercholesterinamie nach Adrenalin niemals nachzuweisen, gleichgiiltig, ob 
die Entfernung der Milz erst kiirzlich oder bereits vor Monaten erfolgte. — Die Gesamt- 
fette im Blut erfuhren durch Adrenalin in keinem Fali eine nennenswerte Verandcrung. 
(C. R. Seances Soe. Biol. Filiales Assoeiees 107. 1546—47.) WADEHN.

Renzo Agnoli, Der Einfluf} von Radiumema/nation auf Hormone. 1. Emanation und 
Adrenalin. Yers. an Kaninchen: Die Injektion einer physiolog. Lsg., die Emanation 
enthalt, iibt keinen wesentlichen EinfluB auf den arteriellen Druck aus. Gibt man so 
yorbehandelten Tieren aber Adrenalin, so ist dessen Wrkg. viel intensiver ais bei niclit- 
yorbehandelten Kontrollen. Auch nach Atropin bleibt die Wrkg.-Steigerung durch 
Emanation erhalten. Vf. stellt die Hypothese auf, daB Emanation den yasodilator. 
App. lahmt. (Arch. int. Pharmacodynam. Therap. 41. 238—50. 1931. Genua, Univ., 
Pharmakolog. Inst.) GEHRKE.

Annemarie Burescli, Zur Insulintraubenzuckerlherapie der subacułen Leberałrophie. 
Es werden einige Erfolge bei der Behandlung der subacuten Leberatrophie mit Insulin- 
Traubenzuckcr beschrieben u. die theoret. Grundlagen dieser Therapie erortert. (Klin. 
Wschr. 11. 1420—23. 20/8. 1932. Mannheim, Med. Abt. d. Stadt. Krankenanst.) W a d .

I. Abelin und E. Wiedmer, Schilddriise und Ovarium. Zufuhrung von Thyroxin 
oder Schilddriisensubstanz fiihrte bei der Ratte zu einer Hemmung oder Unterdruckiuig



1933. I. E 6. TlERPHYSIOLOGIE. 627

des Brunstcyelus; diese Schilddriisenrk. tritt erst nach einer gewissen Latenzzeit auf. 
Wird neben Thyroxin aueh Prolan oder besscr Follikulin injiziert, so tr itt die hernmende 
Wrkg. des Thyroxins nielit oder doch nur selir geschwiicht auf. Ebenso geliugt es, durch 
eine bestimmte, vitaminreiche Diat die Thyroxinwrkg. fast ganz aufzuheben. — Das 
TIiyroxin ist in bezug auf das Ovar also ais ein 1!enimungshormon zu bezeichnen. 
(Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 166 . 584—91. 28/7.1932. Bern, 
Univ., Physiol. Inst.) WADEHN.

J. van Heerswynghels, Enlwicklung eines von der Schilddriise und Nebenschild- 
driise ausgehenden Thymusknolens. Beschreibung eines Thyinusknotcns bei einer Maus, 
der sich aus dem Schilddriisen- u. Nebenschilddriisengcwebe heraus entwickelt hatte. 
(C. R. Seances Soc. Biol. Filiales Associees 1 0 7 . 1560—61.) W a d e h n .

Curt Oehme, Hermann Paal und Hugo Otto Kleine, Beid Hunt-Beaktion, 
Schilddriise und Hypopliysenvorderlappen. Die Ergebnisse mit der R e i d  H uN T -R k . bei 
Unterss. mit Hormotkyrin- u. Thyroxinpraparaten werden zusammenfassend gescluldert. 
(Klin. W sch r. 11.1449—51. 27/8. 1932. Heidelberg, Med. Univ.-Poliklinik.) W a d e h n .

Gustaf Myhrman, Uber die Einwirkung des Tliyroxins auf die Geivebsoxydation. 
Mit der Methylenblaumethode von Tli U NI! EKG wurde gepruft, ob Thyroxin (in Konzz. 
von 10- '1 bis 10_1J) an isoliertem Gewebe — Froschmuskulatur, Meerscliweinchenleber, 
Kalberdarmepithel —• die Oxydationsprozesse steigert. Es gelang in keinem einzigen 
Fali, einen oxydationssteigernden Effekt des Thyroxius auf die Gewebsoxydation zu 
zeigen. — Die Muskulatur von Meerschweinchen, die melirere Tage liindurch Thyroxin 
injiziert erhalten hatten, zeigte ebenfalls keinen prinzipiellen Untersehied gegeniiber 
der Muskulatur n. Tiere hinsichtlich der Entfiirbungszeit bei der Methylenblaumethode. 
(Klin. Wschr. 11. 2139—40. 24/12. 1932. Stockholm, Med. Klin. 1 d. Kgl. Serafimers- 
lazarettet.) W adehn.

M. Nothmann und H. Wendt, t/ber eine regulatorische Funktion des Pankreas fur 
die Magenentleerung nach Fettmalilzeit. Nach einer Fettmahlzeit oder einer Olsaure- 
belastung ist die Entleerung des Magens gegenuber der Norm stark verzogert. Wird 
dem Tier der Pankreas entfernt, so tritt nach einer Fett- oder Olsaurezufuhr diese 
Verzógerung nicht auf, es ist im Gegenteil dio Entleerung besclileunigt. Die Unter- 
bindung der Ausfuhrungsgange des Pankreas ist auf die Entleerung des fettbelasteten 
Magens ohne EinfluB. Die Injektion von Insulin ist ebenfalls ohne EinfluB auf diesen 
Vorgang. Es ist also auf Grund dieser Tatsachen anzunehmen, daB dem Pankreas 
eine wichtige Rolle bei dem Mechanismus der Magenentleerung zukommt. Dieser 
Mechanisnms verhiitet eine fiir die Fettresorption nachteilige Uberscliwemmung des 
Darmes mit Fett. Es war noch nicht festzustellen, ob dieses Regulationssystem nerros 
oder hormonal gesteuert ist. (Naunyn-Schmiedebergs Areli. exp. Pathol. Pharmakol. 
1 6 8 . 49—56. 4/10. 1932. Breslau, Univ., Med. Klin.) W a d e h n .

M. Nothmann und H. Wendt, Neuere Untersucliungen iiber die Funklionen des 
Pankreas bei der Fettresorption. Es wird uber die Yerss. der Vff. berichtet, nach denen 
der Pankreas eine wichtige Rolle bei der Entleerung des fettbelasteten Magens spielt. 
Die Resorption des gespaltenen Fettes im Darm ist aber unabhangig von der Existenz 
des Pankreas. (Klin. Wschr. 11. 2137—39. 24/12.1932. Breslau, Univ., Med. Klin.) W a d .

F. Buchner, Inselzellenadcnom des Pankreas mit Hypoglykamie bei Diabetes. 
Beschreibung eines Falles, in dem es bei einem Diabetiker mit starker Hyperglykamie 
nach der Injektion von wenig Insulin zu einer auch durch Glucoseinjektion nicht zu 
beseitigenden Hypoglykamie kam. (Klin. Wschr. 11. 1494—96. 3/9. 1932. Freiburg, 
Univ., Pathol. Inst.) . W a d e h n .

Filippo Madon, Die Wirkung des Insulins in der Ebene und im Gebirge. Bei Blut- 
zuckerunters. nach 10 Einheiten Insulin umschliefit die Wirkungskurve im Gebirge 
(3000 m) eine groGere Flachę ais in der Ebene. Das liegt daran, daB der anfangliche 
Blutzuckerspiegel in der Regel im Gebirge hóher liegt, ais in der Ebene, u. nicht an der 
absol., tieferen oder liingcrdauernden Hypoglykamie. (Arch. Scienze biol. 17- 41—4 /. 
1932. Turin, Univ.) .. G e h r k e .

K. Wilkoewitz und F. Lenuweit, Uber percutane hisulinresorption. Wird em 
Gemiseh aus Insulin u. Triathanolamin in die Haut eingerieben, so ist dio auftretende 
Blutzuekersenkung erheblich starker ais mit Insulin allein. Die Rcsultate sind so 
giinstig, daB diese Zufiihrung fiir die Behandlung leicliter u. mittelschwerer Falle in 
Betracht kommen kann. (Z. klin. Med. 1 2 2 . 621—26. 12/12. 1932. Konigsberg, Med. 
Univ., Poliklin.) W a d e h n .

Hans Lueke, Hypopliysare Magersucht und Insulin. Hypophysare Magersucht
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laBt sich durch Insulin nicht mit Erfolg behandeln; sclion bei kleinen Insulindosen 
zeigen sich unerwiinschte hypoglykam. Erscheinungen. Dagegen war Organtlierapie 
(Praphyson) erfolgreich. (Klin. Wschr. 1 1 . 1988—89. 26/11. 1932. Góttingen, Med. 
Univ.-Klin.) WADEHN.

Marcel Labbś und Constantin Zamfir, Die Behandlung von Leberinsuffizienzen 
mit Insulin und Glucose. Krit. Betrachtung der Insulin-Glucosetherapic bei Leber- 
erkrankungen auf Grund zahlreicher klin. Erfahrungen. Therapeut. Erfolge wurden 
mit dieser Therapio nicht erzielt. (Ann. Mód. 32. 97—131. Juli 1932.) W a d e h n .

0. Steppuhn, tjber Aussichten einer Qeivinnung von Hormonprdparaten aus pflanz- 
lichem Mohstoff. Da die Aufbaugesetze im Tier- u. Pflanzenreich dieselben sind, ist 
es zu verstehen, wenn in der Pflanze Stoffe gebildet werden, die beim Tier therapeut. 
von Nutzen sind. Es ist anzunehmen, daB jedes Hormon, was Stoff u. Wrkg. an- 
betrifft, ein Aquivalent im Pflanzenreich haben muB. (Med. Welt 6. 1229—1231. 
27/8. 1932. Moskau, Pharmakol.-pharmakognost. Inst.) W a d e h n .

F. Laibach, Póllenhormon und Wuchsstoff. Aus Orchideenpollinien u. aus Pollen
von Hibiseus kann mit h. W., aber auch nach der yon M a SĆh m a n n  u. L a ib a c h  (Bio- 
chem. Z. 2 5 5  [1932]. 446) zur Reinigung und Extraktion von Wuchsstoffen aus tier. 
Gewebe angegebenen Methode eine Substanz isoliert werden, dio das Strcekungs- 
wachstum der Haferkoleoptile fordernd beeinfluBt u. die an den Gymnostenien geeigneter 
Orchideen von der Narbe aus Schwellungserschcinungen induziert, wobei zum Wachs- 
tuinsstillstand gekommene Zellen zu erneutem Wachstum angeregt werden. Letztere 
Wrkg. zeigen auch die aus tier. Geweben extrahierten Substanzen, sofern sie die erst- 
genannte Wrkg. auszuiibcn imstande sind. Es ist daher móglich, daB Wuchsstoff u. 
Pollenhormon chem. ident. oder alinliche Substanzen sind, zumal sie in ihren Lóslich- 
keitsverhaltnissen wcitgehcnde Ubereinstimmung zeigen. (Ber. dtsch. bot. Ges. 50. 
383—90. 24/11. 1932. Frankfurt, Botan. Inst. Univ.) L in s e r .

W. J. Griffiths und Geoffrey Kaye, Eine Untersuchung uber den Blułfarbstoff 
bei obslruktiver Oelbsucht, nebst Beobachtungen iiber die Van den Bergh-Bealction. In 
einer Reihe von Verss. an Kaninchen war die Unterbindung des Gallengangs yon einem 
Icterus begleitet u. das Serum gab eine „direkte“ Van d e n  BERGH-Rk. mit E h r ł ic h - 
schem Diazoreagens. Der aus der Galie isolierte Farbstoff scheint ident. zu sein mit 
dem Farbstoff der „direkten" Rk., isoliert nach Unterbindung des Gallenganges. Der 
dio „Direkt“-Rk. gebende Farbstoff zeigt die Diazork. innerhalb eines pn-Gebietes
1,2—5,0. Der Farbstoff der „indirekten" Rk. zeigt, analog dem Bilirubin dio Diazork. 
erst bei p h  ca. 6,0. (Brit. J .  exp. Pathol. 1 1 . 441—46.) S c h o n f e l d .

William James Griffiths und Geoffrey Kaye, Eine Untersuchung iiber die Gallen- 
farbstoffe in Beziehung zur Van den Bergh-Jiealction. (Vgl. yorst. Ref.) Reines, in Blut- 
serum suspendiertes Bilirubin zeigt nicht die direkte Va n  DEN BERGH-Rk. ; Bilirubin 
gibt aber die indirekte Rk. Frische Galie enthalt einen Farbstoff, der im Serum dio 
„direkte“ Rk. zeigt. Er wurde in unreinem Zustande isoliert (griingelb, unbestandig 
gegen Luft, rote Diazork. in W. u. Serum bei ph =  1,0—5,0; Osydation ergibt einen 
griinen Farbstoff). Dieser „Direkt-Rk.“ -Farbstoff ist nicht Bilirubin, von dem er 
sich sowolil durch seine physikal.-chem. Eigg., ais auch durch die Art der Kupplung 
mit Diazoreagens untcrscheidet. Dieser Farbstoff ist in solchem icter. Serum enthalten, 
welcher die direkte V a n  d e n  BERGH-Rk. zeigt. (Biochemical J. 2 4 . 1400—07.) Schón.

Gongoro Odashima, Uber die Beziehung der Blutmilchsdure zum K  und Ca. I. 
Die Schwankungen der Milchsaure u. von K  im Blut laufen gleichsinnig, Ca schwankt 
entgegengesetzt zur Milchsaure. Wird also die Milchsaure im Blut kiinstlich durch 
Injektion yon Lactat oder yon besonderen Arzneimitteln erhóht, so steigt der K-Geh. 
des Blutes u. sinkt der Ca-Geh. Kiinstliche Zufiihrung von K steigert die Blutmilch- 
saure; entgegengesetzt wirkt die Zufiihrung von Ca. (Tohoku J. exp. Med. 18 . 250—83.
1931. Sendai, Univ., Inst. f. gerichtl. Medizin.) WADEHN.

G. Pfeiffer, Die Beei7iflussung des Blutstatus durch, Jodgaben. Nach Verabfolgung 
yon 6—12 mg K J  pro Tag tr itt beim Hunde nach einigen Tagen eine Verminderung 
der Erythrozytenzahl u. eine Verandorung ihrer Morpliologic ein. Im weiBen Blutbild 
tr itt  Linksyerschiebung auf, die Zahl der weiBen Blutkorperchen ist vermehrt. Diese 
Veriinderungen im Blutstatus diirften dem aus dem K J  oxydativ gebildeten freien J  
zuzuschreiben sein. — Bei der Verfiitterung von synthet. J-EiweiB ist die Veriinderung 
im roten Blutbild relativ schwacher, Form- u. GroBenveriinderungen der Erythrocyten 
sind kaum wahrzunehmen. Auch die Wrkg. auf die weiBen Blutkorperchen ist nicht 
so ausgesprochen wie beim K J. — Am schwachsten, hiiufig sogar gar nicht wahrnehm-
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bar, sind diese ungiinstigen Yeranderungen bei Anwendung von biolog. J  (Pflanzenjod).
— Diese JBefunde sind therapeut. von besonderem Interesse, da danach die J-Appli- 
kation zur Bekampfung des Kropfes am besten mit biolog. J  vorgenommen wird. 
(Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pat hol. Pharmakol. 168. 97—110. 4/10. 1932. Bonn- 
Poppelsdorf, Landwirtschaftl. Hoobschule. Inst. f. Tierphysiol.) W a d e h n .

Comelia Wetzler-Ligeti und R. WilLheiin, Ober Beeinflusśung glykolytischer 
Yorgdnge durch Garotin. Zugleich ein Beitrag zur Kennlnis der Blutglykolyse Krebskranker. 
(Vgl. Po DOR, C. 1931. I. 3570.) Carotin (I) beschleunigt die dureh Backerliefe bewirkto 
Garung vord. Zuckerlsgg. sowie die Glykolyse defibrinierten Blutes. Dio Beschleunigung 
fallt bei durch KGN-Zusatz anaerob gestalteter Blutglykolyse weg. Sie greift also 
offenbar an den aeroben Vorgangen an. Diese Auffassung wird dadurch gestiitzt, 
daB die aerob keine Glykolyse liefernden roten Blutkorperchen der V6gel bei 1-Zusatz 
eine solche zeigen u. daB umgekehrt rein anaerob lebende Bierhefe durch I in ilirem 
Garvermogen nicht gesteigert wird. Die Glykolyse des Blutes krebskranker Menscken 
zeigte im allgemeinen keino BeeinfluBbarkeit durch I. Diese Sonderstellung hangt 
móglicherweise mit einer von vornherein relativ geringen bzw. gegenuber der Glykolyse 
sehr wenig wirksamen Atmung des Blutes krebskranker Menschen zusammen. (Blo
chem. Z. 254. 364—73. 24/10. 1932. Wien, Inst. fiir medizin. Chemie der Univ. u.
II. medizin. Abt. des Spitals der Israelit. Kultusgemeinde.) K o b e l .

V. Henriąues und Ulla Klausen, Untersuchungen iiber den Serumalbumin• und 
Serumglobulingehalt des Serums unter wechselnden Umstanden. Die ausgefiilirten Verss. 
(Einatmung 50% C02-haltiger Luft, P-Vergiftung, Unterbindung des Ductus chole- 
dochus, AderlaB) deuten darauf hin, daB die Leber fur die Bldg. des Serumalbumins 
eine Rolle spielt, wahrend der Ursprung des Serumglobulins auf andere Organe zu 
verlegen ist. (Biochem. Z. 254. 414—33. 24/10. 1932. Kopenhagen, Univ., medizin.- 
physiol. Inst.)_ S im o n .

B. S. Levine, Der Wert des Silosterins ais Verstarkungsmittel fiir die Antigen- 
eigenschaften des Herzmuskelextraktes bei den Niederschlagsreaktionen fiir den Syphilis- 
nachweis. Sitosterin leistet nicht mehr ais das seit Jahren gebrauchte Cholesterin. 
(J. Lab. clin. Med. 18. 87—94. Okt. 1932. Chicago, Publ. Health. Inst.) Opp.

Ludwig Wechsler, Untersuchungen iiber die Wirkung des neuen peroralen Anti- 
diabetilcums ,,Anticoman“. Anticoman soli aus einer Kombination von Dekamethylen- 
diguanidin, Weinsaure, anorgan. Salzen u. Pankreasverdauungsfermenten bestehen. 
Im  klin. Vers. vermoelrte es in leiohten u. mittelschweren Fiillen von Diabetes den 
Harnzueker betrachtlich zu senken, aber nicht das Insulin zu ersetzen. (Wien. med. 
Wschr. 8 2 . 1503—04. 26/11. 1932. Wien, Kaiser Franz Josef-Spital.) F r a n k .

Kurt Frohlich, Beeinflussung des Kohlehydratstoffwechsels durch Anticoman. 
(Ygl. C. 1932. II. 3907.) Anticomon, das ein neues perorales Antidiabeticum darstellen 
soli, wurde in Verss. an Kaninchen u. Hunden auf seine Wirksamkeit in dieser Hin- 
sicht gepruft. In nichttox. Dosen zeigte sich kein EinfluB auf den Niichternblutzucker, 
die Glucosetoleranz n. Hunde u. Kaninchen wurde jedoch erhóht. Bei pankreasdiabet. 
Hunden konnte ein Teil des zur Erhaltung der Tiere u. entsprechender Blutzucker- 
wertc nótigen Insulins durch Anticoman ersetzt werden. Anticoman zeigte eine aus- 
gesprochene Spiitwrkg., d. h. die Zuckertoleranz steigernde Wrkg. erstreckt sich auf 
vicle Stdn. (Arch. Verdauungskrankh. 52. 434—40. Nov. 1932. Wien, TJniv., Inst. f.
allg. u. exp. Pathol.) S c h w a ib o l d .

A. Bickel, Experimentell-didletische Untersuchutigen iiber den Genufi von Fisch- 
fleisch und Fischrogen. Vier Arten von Kaviar wurden chem. untersueht (W., EiweiB, 
Fett, Trockensubstanz, Asche). Demnach ist Fischrogen eines der eiweiB- u. lecithin- 
reichsten Nahrungsmittel mit betrachtliehem Fettgeh. Aus Futterungsverss. an Hunden 
ergab sich eine sehr gute Ausnutzung des EiweiB im Darm u. eine starkę Anregung 
der Magensaftsekretion, die langer dauerto ais bei Verfutterung von Fleisch. Der be- 
sondere Wert des Rogens in der Krankenernahrung wird besprochen. In gleicker 
Weise wurde das Muskelfleisch von Wolgazander chem. u. physiolog. untersueht. Dieses 
Fleisch gehort demnach zu den eiweiBreichsten Fischfleischarten. Es ist sehr fettarm. 
Ebenso ist die EiweiBausnutzung im Darm sehr gut u. die Anregung der Magensaft
sekretion sehr stark. Sowohl rohes Fischfleisch ais auch in etwas geringerem MaBe 
Fischrogen zeigten in Verss. an Ratten einen betrachtlichen Geh. an Wachstums- 
vitamin. (Arch. Verdauungskranldi. 52. 361—76. Nov. 1932. Berlin.) Sc h w a ib o l d .

Myra T. Potter, Ober ein neues Verfahren zur Gewinnung von Vitamin-A-freiem 
Casein. Gemahlenes Casein wird in Schichten von 3—4 cm im Trockenschrank 7 Tage
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bei 110° gelialtcn. Zahlreiohc Verss. an Ratten ergaben, daB dieses Casein frei von 
Vitamin ist u. in sciner biolog. Wertigkeit ais Protein nicht vermindert worden war. 
(Science 76. 195—96. 26/8. 1932. Washington, State Coli.) S c h w a ib o l d .

Jessie E. Ricliardson und Helen L. Mayfield, Uber die Ausnulzbarkeit von 
Vitaminen in Pflanzengeweben. Kartoffeln u. Mohrruben wurden in verschiedenem 
Zustande bzw. nach wechselnder Behandlung biolog, untersucht (friscli geerntet roli 
oder 25 Minuten gekoclit, nach Aufbewahrung von 6 Monaten fouchtkalt bzw. warm- 
trocken roh oder gekocht). Hinsiclitlich Vitamin A traten, wenn uberhaupt, in allen 
Fallen nur geringfiigige Anderungen auf, die auf Veranderungen im Zustande der 
Cliromoplasten zuruckgefuhrt werden, die das Yitamin bzw. Provitamin weniger zu- 
ganglicli machen. Vitamin B (Komplex) war in rohem Zustande der frischen oder ge- 
lagcrten Prodd. am meisten vorhanden u. zuganglich. Koclien oder Konservieren 
hatte mehr oder weniger groBe Verluste (bis zu 70%) zur Folgę, wahrscheinlich durch 
Zerstorung des Yitamins nach Austritt aus den Zellen. Die Ausnutzbarkeit von 
Vitamin C erliolite sich durch das Lagern; Kochen frischer Prodd. hatte offenbar keine 
Zerstorung, sondern eine leichtere Zuganglichkeit zur Folgę, Kochen von gelagerten 
Prodd. jedoch eine teilweise Zerstorung. Der Geh. von konservicrtcn Riiben nahm 
beim Lagern allmahlich deutlich ab. (Science 76. 498—500. 25/11. 1932. Montana, 
Agricult. Experiment. Station.) SCHWAIBOLD.

B. B. Brahmachari, Uber den Vitamingehalt vo?i Nahrungsfetten in Bengal. Senfól 
bzw. Butterfett (erliitzt) wurden an A-frei ernahrte Ratten in entsprechenden Mengen 
verfiittert. Kontrolltiere erhielten aus frischer Butter bei maBiger Erhitzung er- 
haltenes Butterfett. Das Senfól zeigte keine Vitaminwrkg. Wahrend das Butterfett 
der Kontrolltiere eine mafiige Menge an Vitamin A enthielt, erwies sich das erhitzte 
Butterfett (ghee) nur wenig besser ais das unwirksame Senfól. (Indian med. Gaz. 67. 
377—80. Juli 1932. Bengal, Public Health Lab.) S c h w a ib o l d .

Ph. Arons und Mary P. J. van der Rijst, Uber die Ursarjte der Infektionen bei 
Yitamin-A-Mangd. Die Infektionen sind nicht Folgę allgemeiner Abnahme der Wider- 
standsfiihigkeit, sondern durch órtliche Veranderungen (Epitlielverhornung u. Driisen- 
atrophie) bedingt. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 76. 5445—57. 1932. Amsterdam, 
Physiolog.-chem. Lab.) G k o s z f e l d .

” Lucille L. Reed, Laiayette B. Mendel und Hubert Bradford Viekery, Uber 
die Verabreichung von Jodeisen und Linolsaure an Ratten bei Mangel an Vitamin A. 
(Vgl. C. 19 3 2 . I. 2482.) Durch zusatzliche Verabreichung von Jodeisen bzw. Linolsaure 
oder beiden Substanzen zusammen an Ratten mit A-Mangelerselieinungen (Xeroph- 
thalmie, \Yaclistumsstillstand, Anfalhgkeit gegen Infektionen, Merenschiidigungen) 
konnte keine heilende Wrkg. hinsiclitlich dieser Erscheinungen festgestellt werden. 
(Science 76. 300—01. 30/9. 1932. Connecticut, Agricult. Experim. Stat.) S c h w a i b o ld .

F. E. Chidester, Jodeisen und Linolsaure bei Vitamin-A-Mangel. Eine Erwiderung 
auf gewisse Kritik. (Vgl. vorst. Ref.) Es werden auf die Unterschiede in der Vers.- 
Anordnung des Vf. u. derjenigen Autoren hingewiesen, die die betreffenden Unterss. zu 
reproduzieren versuchten: Das Jodeisen u. die Linolsaure wurden vom Vf. nicht ais 
solche mit Schlundsonde, sondern mit der Nahrung gegeben, u. zwar in einem Ver- 
hiiltnis von 2 ceni Linolsaure zu 1 ccm 300: 1 yerd. Jodeisensirup. AuBerdem ist 
wesentlieh, daB genugend Vitamin B gegeben wird. Vf. gab 10°/0 der Futtermenge an 
guter Hefe. (Science 76. 436—37. 11/11. 1932. West Virgmia Univ.) S c h w a ib o l d .

Bernard B. Longwell, Robert M. Hill und Robert C. Lewis, Uber den Zu- 
saminenliang von Vitamin-B-Komplex und durch Gystin und Protein im Futter der Ratte 
verursachte Nierenvcrgrd(!erung. Ein Geh. von 0,3% Cystin des Futters verursachte 
keine starkere „Hypertrophie“ der Nieren ais Fehlen Yon Hefcextrakt bei sonst n. 
Fiitterung. Ein Geh. von 0,6% Cystin verursachte jedoch eine Hypertrophie, die durch 
Verabreichung von Vitamin-B-Komplex verhindert werden kann. Das gleiche ist der 
Fali bei Verfutterung iibermiiBiger Mengen von Casein. Steigende Dosen von Hefe- 
extrakt bewirken eine zunehmend geringer werdende Anfiilligkeit der Nieren gegen 
Cystinzufuhr, aber nur bis zu einer bestimmten Menge der mit dem Extrakt zugefiihrten 
Yitamine. (J. Nutrit. 5. 539—50. Nov. 1932. Denver, Univ., School Med., Dep. Bio- 
chem.) S c h w a i b o l d .

Raymond T. Parkhurst und Mary R. Mc Murray, Die Beziehungen von Calcium 
und Phosphor zum Wachstum und zur rachitischen Beinschwdche bei Kiiken. Eine Futter- 
ration, die 0,26% Ca u. P  im Yerhaltnis Ca: P  =  0,44: 1 enthielt, bewirkte Wachstums- 
yerzógerung u. geringere Knochenentw. Umgekehrt zeigte auch eine Futterration mit
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zu hohem Ca-Geli. (5% Kalk, Ca: P =  4: 1) die gleiclien nachteiligen Wrkgg. (J. agrie. 
Sci. 22. 874—82. Okt. 1932. Newport, Salop., National Institute of Poultry Husbandry, 
Harper-Adams Agrieultural College.) W. S c h u ł t z e .

Muller-Lenhartz und von Wendt, Das Jod in der Erndhmng. Ausfiihrungen 
iiber die Wrkgg. des Zusatzes kleiner Jodmengen zum Futter der Hochleistungshaus- 
tiere, insbesondere auch iiber die diesbeziiglichen Erfolge beim Viehbestand in Finn- 
land. (Z. Volksernahrg. Diatkost 7. 364—65. 5/12. 1932. Leipzig u. Helsing- 
fors.) _ SCHWAIBOLD.

Shiro Mayeda, Futterungsversuclie mit Eiweiflabbauproduklen. (Buli. agrie. chem. 
Soc. Japan 8. 120—31. — C. 1932. II. 2329.) Sc h w a ib o l d .

H. H. Mitchell, T. S. Hamilton, F. J.McClure, W. T. Haines, Jessie 
R. Beadles und H. P. Morris, Die Wirkung der vom Bind verzehrten Futtermenge auf 
die Ausnulzung ihres Energiegelialtes. Die hóchstc Verdaulichkeit allcr Bestandteile 
bestand bei der kleinsten Ration (Fasten), doeh stieg die progreEsiye Abnahme der 
Verdaulichkeit bei den hóhercn Rationen nur fiir N-freien Extrakt, A.-Extrakt u. 
Troekensubstanz. Gefundene Umsatzenergien fiir 1 kg Troekensubstanz 2,661 bis
з,094 Cal, Ausnutzung 60,61—70,14%, Respirationsąuotienten 0,88—1,13. Weitere 
Angaben iiber Wiirmeabgabe der Kórperoberflache u. EinfluB der vorhergegangenen 
Fiitterung auf die Warmljproduktion. (J. agrie. Res. 45. 163—91. 1/8. 1932.) Gd .

Ziro Nikuni, Uber die Bildung von Lysolecithin aus Eigelblecithin durch Pankreas- 
extrakt. Bei der Yerdauung von Eigelb mit Pankreasextrakt oder handelsmaBigem 
Pankreatin wird ais Zwischenprod. eine stark hamolyt. Substanz gebildet, die in 
krystallisiertem Zustand isoliert u. ais Lysolecithin erkannt werden konnte. Das Prod. 
war in jeder Hinsicht mit dem aus Lecithin durch die Einw. von Sehlangengift er- 
haltenen Lysolecithin ident. (Buli. agrie. chem. Soc. Japan 8. 104—08. Juli/Sept. 1932. 
Tokyo, Imp. Univ., Komaba, Agr. Chem. Lab.) S c h w a ib o l d .

Marcel Labbś und M. Fabrykant, Der Phosphorstoffwechsel im Diabetes. Bei n.
и. bei diabet. Menschen ist 40 Min. nach der Injektion von Insulin keine Veriinderung 
im Blut-P-Spiegel nachweisbar. Der Geh. an Lipoid-P, organ. P  (ohne Lipoid-P) 
steigt mit der Sehwere des Diabetes an, wahrend der anorgan. P  unverandert bleibt. 
Nach Behandlung nahern sich die Zahlen wieder der Norm. Itn Koma sind aber die 
P-Werte stark erniedrigt. Bei einem 5-jilhrigen diabet. Kind betrug die P-Retention 
bei Milchnahrung nur 150 mg P pro Tag. (Ann. Mód. 31. 201—18. 1932.) L o h m a n n .

A. Fieschl, Experimentelłe Beeinflussung der chemischen Zusammensetzung des 
Herzens. Intravenóse Adrenalininjektion bewirkte keine deutlichen Yeranderungen 
in der Zus. des Herzens; auch das Glykogen war unveraudert. Die Tendenz zur Ver- 
mehrung oder Verminderung versehiedener Substanzen im Herzen wird bei Athyreose 
u. Thyreotoxikose — ohne Anfiihrung von Zahlen — angegeben. (Klin. Wsehr. 11. 
1472. 27/8. 1932.) W a d e h n .

P. Ostem, Uber die Darslellung der Mv,skeladenyl- und Inosinsaure. Der filtrierte 
Koehsaft von grob zerkleinertem f r i s e h e m  Pferdefleisch wird bei neutraler Rk. 
mit Ba gefallt. In  der Lsg. werden die Nucleotide ais Pb-Salz niedergeschlagen, mit 
HnS zers., das F iltrat mit BaCO, neutralisiert u. eingeengt, wobei Ba-Inosat aus- 
krystallisiert. Die in der Lsg. verbleibende Adenylsaure wird nacheinander ais H g-, 
Ba- u. Pb-Salz umgefallt, u. aus der eingeengten Lsg. mit A. krystallin. erhalten. — 
Zur ausschlieBlichen Darst. von Inosinsaure wird das Fleisch fein zermahlen zunachst
3 Stdn. bei Zimmertemp. stehen gelassen. (Biochem. Z. 254. 65—70. 17/10. 1932. 
Lwów, Med. chem. Inst. d. Univ.) L o h m a n n .

Leonhard Wacker, (7ber den Sloffauslausch zwischen Muskel, Blul und Leber bei 
der Arbeit. Ein Beitrag zur Stutzung der Kohlensauretheorie der Muskelkontraldion. 
Nach Ansicht des Vfs. tritt bei der Muslielkontraktion NaHC03 aus dem Blut in den 
Muskel ein, das mit der gebildeten u. nicht verbrannten Milchsaure reagiert. Das Na- 
Lactat tritt aus dem Bluskel in das Blut aus u. wird in der Leber zu Kohlehydrat re- 
synthetisiert; der im Muskel entstehenden Kolilensaure wird eine spezif. Rolle bei der 
Muskelkontraktion zugeschrieben. (Biochem. Z. 255. 222—29. 10/11. 1932. Miinchen, 
Pathol. Inst. d. Univ.) LOHMANN.

Joachim Frhr. von Ledebur und Kurt Wachliolder, Jahreszeitliche Schwan- 
kungen in der Acetylcholinreaktion der Muskeln normaler Sćiugeliere. Die Aeetyleholin- 
empfindlichkeit der Bluslteln von Hamster u. Igcl war im April u. Mai geringer ala 
bei wachen Wintertieren, insbesondere war die GroBe u. vor allem die Dauer der Kon- 
traktur geringer. Die gleiehen jahreszeitlichen Sehwankungen fanden sich aueh bei
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Kaninclien u. Katzen. (Pfliigers Areh. ges. Physiol. Menschen Tiere 2 3 1 . 114—17. 
21/10. 1932. Breslau, Physiol. Insfc. d. Univ.) L o h m a n n .

S. Ochoa und F. Grandę, Der PhospJiagengehalt im Meerschiueinchenmuskel nach 
Entfemung der Nebennieren. I. Meerschweinchengastrocnemien enthalten 6—14 Stdn. 
nach der Nebcnnierenexstirpation nur mehr dio Halfte an JCreatinphosphorsaure. 
(Pfliigers Arch. ges. Physiol. Menschen Tiere 2 3 1 . 220—21.15/11. 1932. Madrid, Physiol. 
Lab. d. „Junta  para Ampl. de Estud.“ u. d. med. Fak.) L o h m a n n .

Severo Ochoa, Uber die Energetik der anaeroben Kontraktion von isólierten 3Iuskeln 
nebennierenloser Frosche. II. (I. vgl. vorst. Ref.) Vergleich zwischen isometr. Span- 
nungsleistung u. Milchsaurebldg., Phosphagen- u. Pyrophosphatzerfall bei isólierten, 
anacrob arbeitenden Gastroenemien yon n. Fróschen. u. yon Fróschen, bei denen die 
Nierenoberflache unter Schonung der Nebennieren yerletzt bzw. die Nebennieren durch 
Thermokauterisation zerstort waren. Die Muskeln aus nebennierenlosen Fróschen 
zeigten 1—4 Tage nach der Operation eine geringere Spannungsleistung zusaromen mit 
yerringerter Milchsaurebldg. u. Phosphagenspaltung. Der Quotient K  mu — g Span- 
nung cm Muskelliinge/berechnete Cal in g/cm war jedoch im Mittel der Verss. bei den 
nebennierenlosen Tieren gegeniiber den n., u. bei denen nur die Nierenoberflache yerletzt 
war, erhóht. (Pfliigers Arch. ges. Physiol. Menschen Tiere 2 3 1 . 222—33. 15/11. 1932. 
Madrid, Physiol. Lab. d. „Iunta para Ampl. d. Estud.“ u. d. med. Fak.) L o h m a n n .

Philippe Fabre, Uber eine Theorie der Muskelkontraklian. Nach der Theorie bildet 
das in Milchsaure gespaltene Glykogen die Ionen Lactat+ u. H~, die mit yerschiedener 
Geschwindigkeit in das kontraktile 'Element diffundieren. Hierdurch entsteht eine 
elektr. Doppelschiclit u. damit eine Anderung der Oberflachenspannung. Die Er- 
schlaffung tritt ein, wenn das langsamer diffundierende łon sich mit dem schneller 
diffundierenden neutralisiert hat. (C. R. Seances Soc. Biol. Filiales Associees 1 0 6 . 
951—53. 1931.) L o h m a n n .

O. Meyerhof, Uber die V olumenschwankung bei der Muskelkontraklion. Nach 
E r n s t  erfahrt ein Muskel bei maximaler Kontraktion eine Volumverminderung um 
etwa V2oooo- Nach den Verss. des Vf. fallt diese Volumkontraktion sowohl bei tetan. 
wie bei Einzelzuckung mit der mechan. Kontraktion zusammen u. hiilt wahrend der- 
selben an; sie fallt also nicht in die Latenzperiode. Bei isoton. Kontraktion ist der 
Volumausschlag nur l/Ą—Yio 80 g1'0^ wie bei isometr.; auxoton. liegen dazwisohen. Fiir 
die GroBe des Ausschlags ist nur die durch die Muskelaktiyitat erzeugte Spannung 
maBgebend, da passiye Dehnung des Muskels keinen Effekt ausiibt. — Die Volumen- 
schwankung ist auf die chem. Spaltungsyorgange zuriickzufuhren, die wahrend u. z. T. 
noch nach der Kontraktion auftreten. Daneben ist noch eine gcwisse Ruckwrkg. auf 
das mechan. beanspruchto Protein anzunehmen, wahrend die Kompression des im 
Muskel eingeschlossenen W. fiir den Grundvorgang keine wesentliche Rolle spielt. 
Fur einige Spaltungsyorgange wurden folgende Volumyeranderungen in ccin pro Mol 
Ausgangsstoff gefunden, wobei +  Dilatation u. — Kontraktion bedeuten.
Adenylsaure — y  NH3 +  In o s in sa u re .............................................................. —21,0
Inosinpyrophosphat — y  Inosinsaure +  2 H3P O . , ...........................................—20,4
Adenylpyrophosphat — >- NH3 +  Inosinsaure +  2 H3P O . , ........................... —41,8
Anorgan. PjTophosphat — ->- 2 H3P O .,.............................................................. —14,4
K re a tin p h o sp h o rsa u re  — y K re a t in  -f H3PO .,..................................................  — 10 ( ?)
Hesose +  2 H3PO., — >- Hexosediphosphorsaure ...........................................-(-20,0
Mol Milchsaure aus G ly k o g e n ........................................................................... -1-24,0
Mol Milchsaure aus Hexosediphosphat ...........................................................+26,0
Mol Milchsaure aus Hexosemonophosphat....................................................... +19,4
Mol Milchsaure aus M ethylg lyoxal...................................................................+16,5
Harnstoff — y  C02 +  2 NHS ..............................................................................—43,0
Der Verlauf der Volumenschwankung am lebenden Muskel bei der Kontraktion wird 
auf ein Wechselspiel der Spaltungsyorgange unter sich u. mit dem mechan. bean- 
spruchten Protein zuruckgefukrt. (Naturwiss. 20 . 977—80. 23/12. 1932. Heidelberg, 
Inst. f. Physiol. am K. W. I. f. med. Forsch.) L o h m a n n .

Emilio Martini, Muskelkonlrakiion ohne Milchsaurebildung. Am Froschsartorius 
untersucht Vf. die Kontraktion unter dem EinfluB der Wannę, von Kaffein, Chinin 
u. K-Salzen. Die Kontraktion findet auch dann statt, *yenn die Muskeln auBer stande 
sind, Milchsaure zu bilden. Beim jodessigsaurevergifteten Muskel beginnt die Wiirme- 
kontraktur bei niedrigerer Temp., ais beim n. Muskel. Setzt man dagegen die ph in 
dem Milieu, in dem die Warmckontraktur stattfindet, herab, so nahert sich die Kon-
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t ra k tio n sk u rv e  d e r  des n . M uskels. (A rch. Scienzo b io l. 1 7 . 57—70. 1932. G enua, 
U n iv .)  _ G e h r k e .

Rodolfo Ferrari, Untersuchungen uber die Hamoglobinlildung am Salzfrosch. 
I. Die Wirkung des Hamoglobins und einiger scincr Derirate (Hamatin, Hamatoporphyrin, 
Pyrróleisen, Pyrrol und Eisen). Beim Salzfrosch wird nach Injektion yon Hamo- 
globin (I), Hamatin (II), Hamatoporphyrin (III), Pyrróleisen (IV), Pyrrol (V) u. citronen- 
saurem Fe (VI) immer eine beachtliche Vermehrung des Hamoglobingeh. des Blutes 
u. der Zahl der Erythrocyten beobachtet. Sie ist am groBten nach Injektion in dem 
Lymphsack yon I, II u. III, erheblich kleiner nach IV u. V, am kleinsten nach VI. Ferner 
werden die hamatopoet. Organe zur Erythrocytenbldg. angeregt. (Arch. Scienze biol. 
1 7 . 25—40. 1932. Pavia, Univ.) G e h r k e .

Lewis R. Koller, Ionisation der Atmosphare und ihre biologischen Wirkungen. 
MeBmethodik u. Theorie der atmosphar. Ionisation. Ergebnisse u. Bedeutung der 
Arbeiten yon D e s s a u e r  u .  Y a g l o n  iiber die biol. Wrkgg. der Ionisation. (J . Franklin 
Inst. 2 1 4 . 543—68. Nov. 1932. Schenctady, N. Y ., Gen. El. Co., Res. Lab.) L e s z .

W. Nonnenbrueh und P.Mahler, Ghemische Untersuchungen pathologischer Leber- 
gallen und dereń Beeinflussung durch Karlsbader Muhlbrunn. Unterss. an Kranken, 
denen die Gallenblase exstirpiert u. eine Coledochusfistel angelegt wurde. Es wurde 
auf K, Na, Mg, Ca, N, NH3, Cl, CO.> u. Cholesterin teilweise Fe u. S u. a. nach an- 
gegebenen Methoden untersueht. Die Werte vor u. nach der Verabreichung des Mineral- 
wassers sind tabellar. zusammongestellt. Es wurde eine namhafte Vermehrung der 
Sekretmengen u. eine absol. Vermehrung der Ausscheidung aller Kationen trotz geringer 
Herabsefczung der Konz. derselben mit Ausnabme des Mg festgestellt. Die Bedeutung 
der Unterss. hinsichtlich. des allgemeinen pharmakolog. Wirkungskreises des Karls
bader W. wird besprochen. (Arch. Verdauungskrankh. 52 . 337—61. N o t . 1932. Prag, 
Univ., Med. Klinik.) S c h w a ib o l d .

G. Orestano, Die pharmalcologische Wirkung von kolloidalem Bleisulfid. Vf. stellt 
sich eine kolloidale Lsg. von PbS mit Gelatine ais Schutzkolloid her. Peroral ver- 
abreieht, kommt es trotz Flockung im Magen zu betracktlicher Resorption, die sich 
durch die pharmakolog. Pb-Wrkg. kundtut. Bei subcutaner Anwendung bleibt das 
geflockte PbS an den Injektionsstellcn liegen, u. wird von dort aus nur langsam gel. 
oder oxydiert. Intrayenos zugefiihrt, beobachtet man seine Ablagerung im retikulo- 
endothelialen System. Es kommt zu lebhafter Phagoeytose. Starkę pharmakolog. 
Wrkg. SchlieBlich laBt sich Pb auch im Hirn nachweisen. (Vgl. C. 1 9 3 1 . II. 468.) 
(Arch. int. Pharmacodynam. Therap. 4 1 . 309—44. 1931. Palermo, Univ.) Ge h r k e .

Andreu Urra und F. Querol, Die Wirkung einiger Pharmaka und Ionen auf deti 
Sauerstoffcerbrauch. Verss. an Menschen mit Calcium Olukonat, Adre?ialin, Ergotamin, 
Pilocarpin u. Atropin. Adrenalin, Pilocarpin u. Ca verursachten eine Zunahme, 
Ergotamin u. K verursachten eine Verminderung des 0 Ł-Verbrauches bei n., stoff- 
wechselgesunden Personen. Atropin hatte keinen EinfluB, Ca Yerstiirkte die Wrkg. 
des Adrenalins, die durch K gehemmt wurde. K  u. Ca liemmen die Wrkg. des Ergot- 
amins auf den 0„-Verbrauch, Ca dio beschleunigende Wrkg. des Piloearpins. (Zbl. 
inn. Med. 53. 1528~30. 26/11. 1932. Valladolid [Spanien], Univ.) F r a n k .

A. B. Stockton und P. E. Hoffmann, Die angebliche klinische Darmwirkung von 
Apocodein. Keine therapcut. Erfolge bei Darmlahmung, aber haufig starkę Neben- 
wrkgg. (J. Lab. clin. Med. 18 . 12—15. Okt. 1932. San Francisco, Stanford Univ. 
Sehool of Med. Dep. of Obstetr.) O p p e n h e i m e r .

H. Weese, Der Strophanihinaufbruch des Warmbluterherzcns im Fieber. Fiebernde 
Warmbliiter sind fiir Strophanthin weniger empfindlich ais n. Tiere. Verss. an Herz- 
Lungenpraparaten von Katzen ergaben, daB nur dann Unterempfindlichkeit bestand, 
wenn Herz u. Blut von Fiebertieren stammten, wobei die Ansprechbarkeit der Herzen 
auf Strophanthin mit steigendem Fieber absank. Da auBerdem die Fieberherzen Stro
phanthin echt speicherten, wird die Strophanthinunterempfindlichkeit zugleich kardial u. 
humoral bedingt. (Naunyn Sehmiedebergs Areh. exp. Pathol. Pharmakol. 1 6 8 . 223—27. 
22/10. 1932. Elberfeld, Pharmakol... Lab. I. G. Farbenind. Alit.-Ges.) _ Ma h n .

Reinhard Aschenbrenner, tJber renale und eztrarenale Chlorausscheidung Herz- 
kranker durch Salyrgan. Es zeigte sich in klin. Verss., daB die percutane NaCl-Aus- 
scheidung nach Salyrganzufuhr zwar gesteigert, aber quantitativ gegeniiber der renalen 
Ausscheidung nach Salyrgan so gering ist, daB sie prakt. yernachlassigt werden kann. 
(Dtseh. Arch. klin. Med. 1 7 4 - 180—91. 22/10.1932. Heidelberg, Speyerershof; Wien, 
Spital-Herzstat.) F r a n k .



—, Oefahrm der Injeklion jodierler Ole. {J. Amer. med. Ass. 99. 1946—47. 3/12. 
1932.) H . W o l f f .

Friedrich Muller, Ober das Tabakrauchen. t)bersichtareferat. (Miincli. med. 
Wschr. 79. 1878—81;. 18/11. 1932.) ICOBEL.

Piero Testoni, Uber den Mechanismus des Erbrecliens nach Chloroform. Das Er- 
brechen nach Chlf. ist vorzugsweise zentralen Ursprungs. (Arcli. int. Pharmacodynam. 
Tliórap. 41. 345—64. 1931. Kom, Univ.) G e h r k e .

A. Obemiedermayr, Weitere Erfahrungen mit der Arertinnarkose im Kindesalter.
Bei 3700 reetalen Avertinnarkoscn im Siiuglings- u. Kindesalter kam es niemals zu 
einem todlichen Zwischenfall. In  nur 11,2% der Falle war die Betaubung nicht ge- 
niigend. (Klin. Wschr. 11. 1710—11. 8/10. 1932. Munchen, Univ. Kinderklm., Chirurg, 
u. orthopiid. Abt.) W a d e h n .

Theodore M. Burkholder, Die Wirkung von Natriumlhiocyanat auf den Effekt 
von Aniisthelicis und Narkoticis. In  Verss. mit A., Na-Amytal u. Morphin konntc ein 
antagonist. Effekt des Thiocyanats nicht festgestellt werden. (J. Lab. clin. Med. 18. 
29—41. Okt. 1932. Chicago, Univ. Dep. of Pathol.) Op p e n h e i m e r .

P. A. Maklestone und A. K. Mukerji, IIexylresorcin ais Anłhelminlic. Die E r
fahrungen der Vff. rechtfertigen nicht die allgemeine Einfiihrmig. (Indian med. Gaz. 
67. 610—-12. Nov. 1932. Calcutta, School of Tropical Med. and Hygiene.) H. W o l f f .

Robert Fleming, Der Glutathiongehall antiandviischer Substanzen, die bei der 
Behandlung pernicioser Andmie benulzt werden. Bei der Behandlung pernicióser Aniimie 
ist die Verabreichung frischer Leber der Verwendung von kiinstlieh hergestellten Ex- 
trakten vorzuziehen. Dieser Unterschied ist vielleicht im letzten Fali auf einen Verlust 
an akt. Substanz wahrend der Aufarbeitung zuriickzufuhren. Aus diesem Grund sollen 
Verbb., die aus frischer Leber zu isolieren sind, hinsichtlich ihrer blutbildenden Wrkg. 
nntersucht werden, wobei Vf. sich zunachst auf Glutathion beschrankt. Tiere zeigen 
bei Anamie in verschiedenen Organen einen zu geringen Glutatliiongeh. Fiir n. friseho 
Leber wird in der Literatur ein schwankender Glutathiongeh. von 0,15 bis 0,40% 
angegeben, wobei Glutathion nur in der reduzierten Form (=  GSH) vorzukommen 
scheint. In dem Praparat Heparglandol der Fa. H offm ann-L a R oche in Basel, 
das in der Schweiz bei Behandlung der Anamie viel benutzt wird, wird nach Red. 
des Disulfides mit NaCN in der Hitze der GSH-Geh. zu 0,17% bestimmt (iiber die 
benutzte colorimetr. Best.-Methoae vgl. F lem ing, C. 1932. II. 3445). Vor der Red. 
betragt der GSH-Geh. nur 0,03%- Auch Ventriculin (P a r k ę  D ayis and Co.), ein 
eingetrockneter Extrakt der Schleimhaut des Magens, enthalt nach Red. mit NaCN
0,24% GSH, wahrend vor der Red. nur 0,05% GSH vorhanden sind. SchlieBlich 
wird auch noch der Gesamtglutathiongeh. der frischen Magenschleimliaut des Schweines 
zu 0,12% ermittelt, wovon 75% ais GSH vorliegen. Die Verss. ergaben mithin, daB 
Glutathion in antianam. Substanzen vorkommt u. in den Handelspraparaten zumeist in 
der Disulfidform enthalten ist. (Biochemical J. 26. 461—63. 1932. Genf, Physiol. 
Lab. d. Univ.) S c h o b e r l .

L. Langeron, M. Paget und T. Senellart, Ober einige Beobachiungen an schweren 
Andmien vom Typus „aplastisch oder hypoplaslisch.“ Eiseribeslimmunfjen im Blut und 
Behandlung einiger Anamiefalle mit Tryptophan und Histidin. Tryptophan u. Histidin 
iibten in mehreren, nicht in allen Fallen eine giinstige Wirkung aus. (Ann. Med. 31. 
246—66. 1932.) L o h m a n n .

J. Cr. Aałbers, Beitrag zur Kenntnis der Yeratrinwirkung auf die Froschmuskeln. 
(Arch. neerl. Physiol. Homme Animaux 17. 435—43. 20/10. 1932. Amsterdam, Univ. 
Labor. de Phj'siol.) O p p e m i e i m e r .

P. Troch, Behandlung der krupposen Pneumonie mit Pyridium. Zur Behandlung 
der krupposen Pneumonie werden vom Vf. intravcnose Pyridium-Injektionen emp- 
fohlen. (Dtscli. med. Wschr. 58. 1446. 9/9. 1932. Erxleben.) F r a n k .

K. Tschilow, Die veranderte Wirkung des Salyrgans bei Lungenluberhulose. Klin. 
Verss. zeigten, daB Salyrgan bei Tuberkulose in 1. Linie fordernd auf die Salzdiurese 
einwirkt. (Z. ges. exp. Med. 85. 387—89. 21/11. 1932. Sofia, Univ.) F r a n k .

Marc Tiffeneau, Chemotherapie der Lepra, Tuberkulose und des Krebses. Obersicht. 
(Buli. Sci. pharmacol. 39 (34). 534—61. Okt. 1932. Paris.) S c h o n f e l d .

B. Crawley, Krebsforschung. Hinweis auf die Bedeutung der Tlieorie von
B a n c r o f t , nach der sich das EiweiB Yon Krebsgewebe durch eine besondere Stabilitat 
gegen Fallungsreagenzien auszeiehnen soli. (J. physic. Chem. 36. 1282—84.
1932.) " " K r e b s .
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R. Willheim und Josef Schmerler, ZurFrage der Phosphoryliemng bei der : 
glylcolyse. In  Analogie zu den Befunden von B a r r e n s c h e e n  u .  Y a s a r h e l y i  (CI 
I. 2780) bei der Blutglyliolyse wird bei der aeroben Tumorglykolyse Abnahfl 
anorgan. P u. Zunahme des leicht abspaltbaren P beobachtet; NaF-Hemmung b', 
eine Umkehrung. Lctzteres Verh. zeigen auch spontan nicht glykolysierende Tuii 
(Biochem. Z. 254. 355—63. 24/10. 1932. Wien, Univ., Inst. f. medizin. Chemie.)

Harold Burrows, Mesoblastisclie Tumoren nach intraperitonealer Injektion
1,2 : 5,6-Dibmzanthracen in oliger Losung. Unter 10 Ratten, dio mit intraperitonealer 
Injektion von 1 ,2 :5,6-Dibenzanthracen (in 01ivenol gelost) behandelt waren, traten 
8 mai sichere Spindelzellentumoren auf, dereń histolog. Bau beschrieben wird. (Proc. 
Boy. Soc., London. Ser. B. 111. 238—47. 2/8. 1932. London, Cancer Hosp.) K r e b s .

Th. Gassmann, Erweilernde und ergiinzende Bemerkungen zu der Arbeit von 
C.C. Twort und J . D. Fulton: Studien iiber die Konzentration des akliven carcinom- 
crregenden Prinzips in Olen und Fciten. (Vgl. C. 1932. II. 3270.) Vf. yermutet, daB 
die krebserregende Substanz in Teeren u. im Tabak ein Eisenphosphorkomplex yon 
der Formel Fe(P20)2 sei. (Z. Kiebsforsehg. 3 7 .117—20. 30/7. 1932. Ziirich.) K r e b s .

Renzo Agnoli, Sludien iiber das Magnesium. 4. Mitt. Narkose und Vergiflung 
durch Magnesium. Histolog. Unterss. iiber die Wrkg. der Mg-Narkose an Kaninchen 
u. Meerschweinehen zeigen deutlich degeneratiye Verandcrungen des Protoplasmas an 
Milz, Kicre, Pankreas, Herz u. Nebennieren. Auch die Zellkerne werden davon betroffen. 
Die Mg-Narkose stellt sich ais allgemeine, fiir den Organismus nicht unschadliehe 
Intokikation dar. (Vgl. C. 1931. II. 1594.) (Arch. int. Pharmacodynam. Therap. 41. 
251—60. 1931. Genua, Uniy., Pharmakolog. Inst.) G e h r k e .

W. Kroner, Kupfervergtflungen auf dem. Atemicege. Erkrankungen an Cu-Ver- 
giftung bei in einem Laboratorium bescliaftigten Personen, welche durch Druekluft- 
injektoren zerstaubte Cu-NHn-Lsgg. mit etwa 0,06—0,1% Cu eingea,tmet hatten. Die 
Symptomc zeigten sich in Atembescliwerden, Schmerzen auf der Brust u. metali. 
Geschmack im Munde u. wurden beim Aufcnthalte in frischer Luft baid behoben. 
(Sammlg.. y. Vergiftungsfal]en. Abt. A. 2. 103—04. 1931. Ziirich, Univ.) F r a n k .

Hedwig Lange cker, Arsenvergiftungen, verursacht durch arsenhaltige Farben im 
Wandanslrich. Vf. fand in einem Wandanstricli (dunkelgriines Blattmuster) erheblicho 
Mengen As, in einem Falle 8,7%. Die Moglichkeit der Entstehung einer chroń. As- 
Vergiftung wird angenommen. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen Abt. C. 2. 19—22. 1931. 
Prag, Dtsch. Univ.) F r a n k .

E. Jeckeln, Kieselfluornalriumvergiftung durch Tanalol (Selbstmord). Todesfall 
nach Einnehmen des NaF entlialtenden Schwabenpulvers Tanatol. (Sammlg. v. Ver- 
giftungsfallen. Abt. A. 3. 25—26. 1932. Halle a. S., Univ.) F r a n k .

J. Hamel, Oewerbliche Chromatrergiflung; Schadigung der IIaut. Vergiftungs- 
erscheimmgen, besteliend in Schwellung der Hiinde u. Blasenbldgg., bei einem 29-jahj 
rigen Walker einer Farbenfabrik, der in der Hauptsachc mit Farben besehiiftigt war, 
die mit K.fir.,0-, entwickelt wurden. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen Abt. A. 2. 211—14.
1931. Wiirzburg, Univ.) "" F r a n k .

Julius Balazs, Todliche Paraldchydvergiflung. Todesfall nach Zufuhr von Par
aldehyd, der spurenweise im Liąuor cerebrospinalis u. in groBen Mengen im Harn naeh- 
gewiesen werden konnte. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen Abt. A. 2. 151—54. 1931. 
Budapest, Krankenh. St. Roehus.) F r a n k .

E. Leschke, Kaliumoxalat- (Kleesalz-) Vergiflungen. Bei den seltener gewordenen
Vergiftungen mit Kleesalz konnte beobachtet werden, daB die Zufuhren gróBerer (bis 
zu 20 g), bisher ais todlich angenommener Mengen gut iiberstanden wurden. (Sammlg. 
v. Vergiftungsfallen Abt. A. 3. 155—56. 1932. Berlin.) F r a n k .

F. Koch, Kaliumomlat- (Kleesalz-) Vergiftungen. (Selbstmord und Selbstmord-
versuch.) 1 Fali mit tódlichem, 1 Fali mit Ausgang in Heilung nach Einnehmen von 
Kleesalz. Bei Behandlung yon Kleesalzyergiftungen ist stets auf hinreichende Zufuhr 
yon Ca-Salzen, innerlich oder intrayenos, zu achten. (Sammlg. y. Yergiftungsfiillen. 
Abt. A. 2. 167-—68. 1931. Frankfurt a. M., Univ.) F r a n k .

G. Judica-Cordiglia, Benzinvergiflung durch ein Fliegenvertilgungsmittel. Durch
ein sehr yerbreitetes Fliegenyertilgungspriiparat, enthaltend 1 0 %  in Bzn. gel. Methyl- 
salieylat, erkranlite ein Kind an schweren Vergiftungserseheinungen. (Sammlg. v. 
Vergiftungsfallen. Abt. A. 3. 21—22. 1932. Mailand, Uniy.) F r a n k .

W. E. Engelhardt, Benzólvergiftung. Sammelbericht. (Sammlg. v. Vergiftungs- 
fallen. Abt. C. 2. 23—38. 1931. Berlin.) F r a n k .
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R. W. Lamson und Roy Thomas, Einige unenu-iinschte Wirlcungen der Acetyl- 
salicylsdure. Bericht iiber 4 Falle, in denen nach Einnahmo eines Geheimmittols gegen 
Asthrna schwere anaphylaktische Zustande, in einem Fali mit tódlichem Ausgang, 
beobachtet wurden. Die chem. Unters. des Geheimmittels ergab auCer Coffein auch 
die Anwesenheit yon Acetylsalicylsaure, die yon den Vff. fiir das Auftreten der Zwischen- 
falle verantworthch gemacht wird. (J. Amer. med. Ass. 99. 107. 9/7. 1932. Los 
Angeles.) H. W o l f f .

I. Dkoff, Methylviolettvergiflung. Das Verschlucken einer etwa 3 cm langen Mine 
eines Melhyloiolełt enthaltenden Kopierstiftes verursaelite bei einem 25-jahrigen Mannę 
die Entstehung yon Magengeschwiiren. Tiervcrss. an Hunden mit Kopierstiftminen 
bestiitigten die Móglichkeit des Entstehens derartiger Geschwiire. (Sammlg. v. Ver- 
giftungsfiillen. Abt. A. 2. 163—64. 1931. Leipzig, Univ.) F r a n k .

H. Briining, Mislolvergiflung bei einem Saugling. Tod eines 10 Monate alten 
Sauglings nach Emtraufelung von Mistol in die Nase. Mistol soli Mentholester, Eucalyp- 
tol, Camplier, Chlorbutanol u. ein Petroleumdestillat enthaltcn. Die tox. Eigg. sind 
zweifellos den im Mistol enthaltenen ather. Ólen zuzusćhreiben. (Sammlg. v. Ver- 
giftungsfallen. Abt. A. 2. 115—20. 1931. Rostock, Uniy.-Kinderklinik.) F r a n k .

E. Menninger-Lerchenthal, Dicodidvergiftung (Dicodidismus). (Sammlg. v. Ver- 
giftungsfallen Abt. A. 3. 175-—76. Juli 1932. Wien-Tulln.) F r a n k .

E. Menninger-Lerchenthal, Eukodalvergiftung (Eukodalismus). (Sammlg. v.
Vergiftungsfiillen Abt. A. 3. 173—74. Juli 1932. Wien-Tulln.) F r a n k .

Herm. Merkel, Adalinrergiflung. Selbstmordyers. ohne tódlichem Ausgang nach 
Einnelimen von 9 g Adalin. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen Abt. A. 2. 155—56. 1931. 
Munchen.) F r a n k .

P. Kaczander, Morphinvergiflung. Morphinyergiftung einer 21-jiihrigen Frau; 
die Menge des genommenen Giftes ist nicht bekannt. Tod nach etwa 14 Tagen. (Sammlg. 
v. Vergiftungsfallcn. Abt. A. 2. 177—80. 1931. Berlin-Wilmersdorf, Stildt. Kranken- 
haus.) F r a n k .

Paul Kaczander, Therapie der alcuten Morphinvergiftung. K lin .. Bericht. 
(Fortschr. d. Therap. 8. 469—74. 10/8. 1932. Berlin-Wilmersdorf, Stadt. Kranken- 
haus.) F r a n k .

F. F. Werner, Terpentwwlvergiflung durch das Oallensteinmiltel Anlicolicum.
Schwere Vergiftungserscheinungen nach Einnehmen des etwa 40 g Terpentinól ent
haltenden Gallensteinmittels Anticolicum. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen Abt. A. 3. 
157—60. Juli 1932. Bad Mergentheim.) F r a n k .

Franz Każda, Petermanncliensticlwergiftung. Vergiftungsfall (Gangriin eines 
ganzen Gliedabschnittes) durch den Stich de.ŝ  Peiermannchens (Trachinus draco). Die 
Giftigkeit des Giftes, das durch Erhitzen, A., A. u. CHClj an Giftigkeit ycrliert, schcint 
nicht in allen Jahreszeiten u. in allen Gegenden gleich zu sein. (Sammlg. v. Vergiftungs- 
fallen Abt. A. 3. 165—66. 1932. Wien, Allgem. Poliklinik.) F r a n k .

Ernst Brezina, Dic gewerblichen Ycrgiftungcn und ihre Bekampfung. Stuttgart: Enke 1932. 
(VIII, 288 S.) S°. =  Enke’s Bibliothek f. Chemie u. Technik. Bd. 21. M. 17.20; 
Lw. M. 19.— .

P. Cottenot et E. Pierron, Les indications mćdicales et la technique des rayons ultra-violets.
Paris: G. Doin et Cie. (44 S.) Br.: 16 fr.

W . E. Dixon, Praetical pharmacology. London: Camb. U. P . 1932. (88 S.) 8 °. ós. net. 
Siegfried Edlbacher, KurzgefaCtes Lehrbucli der physiologischen Chemie. 2., umgearb. Aufl.

Berlin u. Leipzig: de Gruytcr 1932. (VIII, 252 S.) gr. 8 °. M. 9.50; Lw. M. 11.— . 
Otto MeyerhoJ, Chimie de la contraction mussulaire. Trad. et annote par L. 6 enevois. Paris: 

Hermami & Cie. 1932. (XV, 402 S.) 8 °.

F. Pharmazie. Desinfektion.
J. Pritchard, Untersuchung von Resistenzglas fur Ampullen. Die friiher (0.1930.

II. 1399) beschriebenen Proben lassen eine genaue Best. der Anderung des Alkaligeh. 
yon wss. Lsgg. ais Folgę der Zers. der Glassubstanz zu. Die Zers. der Glasampullen 
durch W. scheint auch bei Zimmertemp. ein kontinuierlicher ProzeB zu sein. (Pharmac. 
J . Pharmacist 129. 350. 22/10. 1932.) SciIONFELD.

Paul Gillot, Untersuchungen uber die Samen von „Euplwrbia stricta“ L. (Vgl. 
C. 1928. II. 5S3.) Die Samen yon Euphorbia strieta L. entlialten 34,31% Fett (bei 
7,18% Feuchtigkeit). Kennzeichen des Óles: a (1 =  2 )+ 1 2 '; D .15j5 0,9356; iid!2 =
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1,4829; ud15 =  1,4855; CRISM ER-Zahl 65°; E. —25°; SZ. 2,0; 1. F e tts a u re  (ais B u tte r-  
sau re) 0,l°/o; H E H N ER -Z ahl 95,59; f liich tige  F e tts a u re n  n a ch  REICHERT-W OLNY:
1. 0,3, unl. 0,2 (m g l / i o - m  K O H /g ); VZ. 191,2; JZ. (WlJS) 211,4; AZ. (A n d r e ) 12,0;
Unyerseifbares 0,99%; unl. Bromide nach H e h n e r  u . M it c h e l l  68,53%. Rk. nach 
B e l l i e r  violett. Dic Fettsauren sind zu 2,1% fest, zu 97,9% fl. (JZ. der letzteren 223,5). 
Ein Ol aus 13 Jahre alten Samen hatto die JZ. 210,5. Das Ol wirkt purgatiy. (Buli. Ści. 
pharmacol. 39 (34). 529—32. Okt. 1932. Nancy.) S c h o n f e l d .

Faure, Physikalische Untersuchung von offizinellen CampheroUn. ( J .  P h a rm ac . 
Chim . ([8] 16 124). 58— 62. 16/7. 1932.) P . H . S c h u l t z .

L. David, Uber ein Emulsionsverfahren. Um die inncrliclie Anwendung des auBerst 
bitteren, in W. 1. Rivanols zu ermoglichen, erwies sich die Herst. einer W.-in-Ol-Emulsion 
erforderlicli. fiir die Vorschriften gegeben werden. (Pharmaz. Ztg. 77. 1099. 22/10. 
1932. Szeged, Univ.) D e g n e r .

Austin M. Patterson, Desinfektionsmiltel, Antiseptika und uerwandte Definitionen. 
In der Association of Insecticide & Desinfectant Manufacturers ausgearbeitete Begriffs- 
bestst. fur Germizide, Antiseptica, Desinfektionsmittel, Sterilisation, Desodorier- 
mittel, Insekticide, Prophylaktica. (Soap 8. Nr. 11. 91—93. 105. Nov. 1932.) SCHONF.

William J. Kirk, Wellsburg, V. St. A., Therapeutisch uńrksame Tablette. Der 
innere Teil der Tablette besteht aus einem Desinfiziens oder Heilmittel, das erst im Darm 
zur Wrkg. gelangen soli u. demnach von einer n i c h t  in der Magensaure 1. Hiille 
umgcbcn ist, wahrend diese von einer weiteren im Magen 1. Hiille umgeben ist, welche 
ein die HCl-Sekretion im Magen anrcgendes Mittel, z. B. Ingwer, Gewiirzndken u. dgl. 
enthalt. (A. P. 1881197 Tom 6/12. 1929, ausg. 4/10. 1932.) S c h u t z .

Hans Much, Hamburg, t/berfiihrung anorganischer, arzneilich wirkender Stoffe in 
eine fiir den tierischen Organismus leichter assimilierbare Form, 1. dad. gek., daB die 
Zufiihrung der Stoffe in Pflanzen auf operativem Wege (Einspritzen u. dgl.) erfolgt.—
2. dad. gek., daB den Pflanzen mit den anorgan. Stoffen Lipoidstoffe zugefuhrt werden.
(D. R. P. 564609 KI. 30h vom 8/9. 1928, ausg. 21/11. 1932.) S c h u t z .

Schering-Kahlbaum A.G. ,  Berlin (Erfinder: Max Dohrn, Berlin-Charlotten- 
burg, und Paul Diedrich, Finkenkrug, Osthavelland), Darstellung von 3,5-Dihalogen- 
pyridin-2- oder -4-$ulfonsćiuren, dad. gek., daB 2,3,5- oder 3,4,5-Halogenverbb. des 
Pyridins unmittelbar mit Alkalidisulfit umgesetzt oder nach ihrer Uberfiihiung in die 
entsprechenden 2- oder 4-Mercaptoverbb. mit oxydierenden Mitteln behandelt werden.
— Z. B. wird 4-Mercapto-3,5-dichlorpyridin (aus 3,4,5-Trichlorpyridin vom F. 76—77° 
mit alkoh. KSH-Lsg.) vom F. 188° in KOH mit KMnO.,-Lsg. zur 4-Sulfonsaure oxy- 
diert, F. iiber 300°, zl. in W. — Aus 4-Chlor-3,5-dibrompijridin (F. 98°; erhalten aus
3,5-Dibrcnn-4-oxypyridin mit PC15) u. sd. wss. NaHS03-Lsg. (20 Stdn. Kochen) erhiilt 
man die 4-Sulfonsaure, F. iiber 300°, dio Alkalisalze sind in W. 11. — 4-Mercapto-3,5- 
dijodpyńdin (F. 206°; aus 4-Clilor-3,5-dijodpyridin vom F. 175° mit alkoh. KSH-Lsg.) 
liefert bei der Oxydation mit KMnO,, die 4-Sulfonsaure vom F. 308° (Zers.). — Ebenso 
erhiilt man aus 2-Mercapto-3,5-dijodpyridin (F. 181°; aus 2-Chlor-3,S-dijodpyridin mit 
KSH) die 2-Sulfon$dure, zers. sich oberhalb 300°. — Die Verbb. sollen therapeut., 
z. B. ais Róntgenkontrastmittel, verwendet werden. (D. R. P. 564786 KI. 12p vom 
29/10. 1931, ausg. 23/11. 1932.) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, Herstellung von 2- und 4-Oxy-3,5-dijodpyridin- 
monocarbonsauren durch Einw. von Jod in ałkal. Lsg. auf 2- oder 4-Oxypyridinmono- 
carbonsauren unter mehrfachem Ansiiuern in der Siedehitze u. abwechselndes Alkalisch- 
maclien. — Man erhalt z. B. aus 4-Oxypyridin-2-carbonsaure mit J 2 in KOH die 3,5-Di- 
jodverb. (F. rein 250° zers.), die von beigemengter 3-Monojod-6-carbonsdure durch Aus- 
koclien mit h. W. befreit wird; letztere ist 11. — Ebenso kann man erhalten: 2-Oxy- 
pyridin-3,5-dijod-6-carbonsaure (I), verfarbt sich iiber 240°, zers. sich bei 272°. — Geht 
man von 2-Oxypyridin-5,6-dicarbonsdure aus, so entsteht gleichfalls I. (E. P. 382 609 
vom 16/9. 1932, Auszug veroff. 17/11. 1932. D. Prior. 22/9. 1931. Zus. zu E. P. 369 528; 
C. 1932. I. 3916.) A l t p e t e r .

Chemisch-Pharmazeutische Akt.-Ges. Bad Homburg, Bad Homburg, Her
stellung hallbarer dliger, fiir Injektionszwecke geeigneter Lósungen von in Olen unloslichen 
oder schwerloslichen Alkaloidsalzen, insbesondere Chininverbb., dad. gek., daB dieselben 
mit Hilfe von in den jeweils yerwendeten Olen 1. prim. mindestens 6 C-Atome ent- 
haltenden Alkoholen, wie Oetyl-, Decyl-, Benzyl-, Phenylathylalkohol u. dgl., in olige 
Lsgg. iibergefiihrt werden. — Man lost z. B. 1 Teil salicylsaures Morphin in 30 Teilen
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Benzylalkohol (I) bei 60° u. verd. mit 30 Teilen Olivenol (II), — oder 1 Teil mleriansaures 
Chinin in 4 Teilen Octylalhohol u. 6 Teilen Paraffinol, — oder 1 Teil rhodanwasserstoff- 
saures Chinin in 5 Teilen I u. 10 Teilen Ricinusol, — oder 1 Teil aurolhioschwefelsaures 
Chinin in 10 Teilen I u. 1 Teil II, — oder 1,5 Teil antimonylweinsaures Chinin in 7 Teilen I 
u. 9 Teilen Dericinol, — oder 1 Teil dimethylarsinsaures Chinin in 10 Teilen 1 u. 10 Teilen 
Erdnufiól. A is Sauren lcommen noch z. B. in Frage: Essig-, Citrcmen-, Dialkylbarbilur-, 
Benzoe-, Filix-, 2-Phenylchinolin-4-carbon-, Glyćerinphosphorsaure u. a. m. Die Lsgg. 
dienen zu Iniektionen. (D. R. P. 564 992 KI. 30h vom 13/3. 1928, ausg. 25/11. 
1932.) A l t p e t e r .

Jołiann A. W iilfing, Berlin, Herstellung sitlfhydrylhalłiger Eiv:ei(ispaUprodukte, 
dad. gek., daB S-reiche Albuminę u. Albuminoide nach erfolgter Hydrolysc mit Na- 
Amalgam (I) in saurer Lsg. reduziert werden. — Man lost z. B. 50 Teile Haare mit 
200 Teilen 20%'g- HC1 bei W.-Badtemp., dampft die filtrierte Lsg. im Vakuum ein, 
nimmt in W. auf u. tragt unter Ruhren anteilweise 200 Teile I  ein. Nach Abtrennung 
vom W. wird das F iltrat im Vakuum vorsichtig eingedampft. — Ebenso kann man aus 
Molken gewonnenes Lactalhumin beliandeln, sowie Eialbumin, beide nach Einw. von 
20°/oig. bzw. 15%ig. HC1. — Die Prodd. sollen therapeut. verwendet werden. (D. R. P. 
565161 KI. 12p Tom 13/8. 1931, ausg. 26/11. 1932.) ALTrETER.

Simon L. Ruskin, New York, V. St. A ., Herstellung von Nucleinsćiuremangan- 
ferbindungen. Eine Lsg. von nucleinsaurem Na  in W. wird einer Lsg. von MnS04 um- 
gesetzt, der Nd. mit W. gewasclien, in W. verteilt u. unter Riihren durch Zugabe von 
Na-Acetatlsg. in Lsg. gebracht. Hierauf fallt man mit A ., lost nochmals mit Na-Acetat 
u. fallt mit A. bis zur Yolligen Reinigung des Prod., worauf man mit A. nachwasclit u. 
trocknet. Das Prod. hat bactericide Wrkg. (A. P. 1 885 949 vom 24/2. 1930, ausg. 
1/11. 1932.) ' A l t p e t e r .

President and Board of Trustees of St. Louis University, St. Louis, V. St. A ., 
Herstellung von Sexualhormonen. Man extrahiert geeignete Stoffe, wie Schwangeren- 
harn, Płacenia, mit einem organ. Losungsm., extrahiert dann den Riickstand mit 
wasserunl. organ. Losungsmm. in Ggw. von wss. Alkali. Die Losungsm.-Scliicht u. 
Alkalischicht werden getrennt auf Hormon verarbeitet. Nach einem genau beschriebenen 
Verf. erhalt man so ein a-Hormon, F. 249° (Zers.), enthalt 2 0H-Gruppen, Mol.-Gew. 272 
bis 274, JZ. 93—97°, Mol.-Gew. der Acetylverb. 356, vermutliche Zus. C18H210 2, — 
ferner ein P-Hormon, F. 282°, enthalt 3 OR-Gruppen, Mol.-Gew. 288—-294, JZ. 85—88, 
Mol.-Gew. der Acetylverb. 410, vermutliehe Zus. CijH240 3. (E. P. 377 991 vom 27/2.
1931, Auszug ycroff. 1/9. 1932. A. Prior. 6/10. 1930.) A l t p e t e r .

A. A. Schmidt und E. B. Derapkowa, U . S. S. R ., Gewinrmng ton Hormonen aus 
dem Harn schwangerer Frauen. Der Harn wird angesauert u. nach Zusatz von zer- 
kleinertem Filtrierpapier oder Cellulose 1—2 Stdn. geruhrt, das Filteipapier abgepreBt, 
mit Alkaliphosphat extrahiert u. aus dem Extrakt die Hoimone in iiblichcr Weise 
mittels A. isoliert. Die Ausscheidung der Hormonkoll. kann auch durch Siittigung 
des angesiiuerten Harns mit Neutralsalzen, wie z. B. NaCl, u. Stehenlassen in der Kalte 
erfolgen. Die Verarbeitung des Nd. gescliieht wie bei Anwendung von Filtrieipapier. 
(Russ. P. 23 563 vom 28/12. 1930, ausg. 31/10. 1931.) R ic h t e r .

Bernhard Zondek, Berlin, Gewinnung von weiblichem Sexualhormon durch Fallen 
von Harn trachtiger Stuten oder Behandlung mit Adsorptionsmitteln. Man kann 
z.B. 101 Harn mit 200g bas. Pb-Acetat, (2P b ■ O• P b ■ (CHjCOO),■ H20), verruhren, nacli 
einigen Stdn. den Nd. abtrennen, in W. mit H sS zers., das Filtrat vom PbS nochmals 
in gleicher Weise behandeln, wobei man 70—90% des Hormons entlialtende reine Lsgg. 
erhalt. — Ferner kann man mit Hg-Acetat oder Ag-Acetat fallen. (E. P. 382 047 vom 
6/10.1931, Auszug veróff. 10/11. 1932. D. Prior. 13/10. 1930.) A l t p e t e r .

Arthur Owen Bentley, A text-book of pharmaceutics. London: Bailliere 1932. (912 S.)
15s. net.

Fortschritte der Heilstoffchemie. Hrsg. von JoseJ Houben. Abt. 2. Die Ergebnisse d. wissen-
schaftl. Literatur. Dargest. von Josef Houben u. Edgar Pfankueh. Bd. 2. Berlin u.
Leipzig: de Gruyter 1932. 4°.

2. Die arom at. Verbb. (X X X I, 1056 S.) M. 175.— ; Hldr. M. 185.— .

G. Analyse. Laboratorium.
Ch. Lormand, Normung der Laboraloriumsglaser. Vf. fordert eine Normung der 

Laboratoriumsgeriite aus Glas u. Yerweist auf das Vorbild Deutschlands u. auf die
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von der D e c h e m a  herausgegebenen Normenbliitter. (Ann. Chim. analyt. Chiiu. appl. 
[2] 14. 481—87. 15/11. 1932.) R o l l .

Gerhard Muller, Porzellangerdte zum Erhitzen und zum Kiihlen. B eschreibung  
n e u e r T iegelófen, B re n n er, K essel, H elm aufsiitze, K u h lsch lan g en , FLEISC H ER -Trichter u . 
K u h ln u tsc h e n  d e r S t a a t l ic h e x  P o r z e l l a n -Ma n u f a k t u r , B erlin . (T echn ik  In d . 
Schw eizer C hem iker-Z tg . 1932. 205—OG. 30/11.) B . K . Mu l l e r .

R. F. Proctor und R. W. Douglas, Temperaiurregler fiir elektrische Widerstands- 
ofen. Es wird ein Regulator beschrieben, der auf eine Widerstandsiindcrung der Heiz- 
wicklung des Ofens von ±0,5%  anspricht. Er besteht in der Hauptsache aus 2 Gasvoll., 
die durch Heizspiralen erwarmt werden u. den Spiegel eines Hg-Kontaktes andern. 
Die beiden Heizspiralen liegen im NebenschluB an der Ofenwicklung bzw. an einem 
dahintergeschalteten Widerstand. (J. sci. Instruments 9. 192—95. 1932. Wembley 
[England], General Electric Comp.) S k a l ik s .

A. Ogata und Y. Ito, Uber einen neuen Apparat zur konlinuierlichen, Extraldion 
von Fliissigkeiten. Der beschriobenc App. dient zur Extraktion des mannlichen Sexual- 
hormons aus Harn mittels CHCl:i bei Raumtemp., bei dem das CHC13 einem in einer 
geeigneten Rohrc aufsteigenden Harnstrom entgegenrieselt. (J. pharmac. Soc. Japan 
52. 77—79. Aug. 1932. Tokio, Univ., Labor. f. Chemie der Organpraparate im Pharma- 
ceut. Inst.) WADEHN.

L. E. Warren, Verbesserte Form des automatischen Perkolators. Beschreibung des 
aus einem Extraktionsapp. von W iley  (1915) entwickelten, aus einer langen Róhre 
mit Mantel bestehenden App. Einzelheiten, Źeiehnungen u. Mafie im Original. (J. 
Ass. off. agrie. Chemists 15. 629—32. 1932. Washington, U. S. Dep. of Agriculture.) Gd.

W. Bolivar Byers, Wiedergewinnung von zur Exlraktion von Olen und Fetten ver- 
wendeten Losungsmitteln. Wenn die Extraktion (in einem Soxhletapp. oder einer iilin- 
liehen Vorr.) beendet ist, nimmt man das Filter heraus u. ersetzt es durch ein in der 
GróBe passendes Reagensglas. Man erwarmt aufs neue; das Losungsm. sammelt sich 
nunmehr im Reagensglas u. kann fur weitere Analysen verwendet werden. Vf. ver- 
wendet diese Methode zur Wiedergewinnung von Petrolather, der zur Extraktion 
von Ólsamen gebraucht wird u. kann von 45 ccm, die fiir die Extraktion benotigt werden, 
20 ccm wiedergewinnen. (Chemist-Analyst 21. Nr. 5. 20—21. Sept. 1932. Goldsboro, 
N . C.) R o l l .

— , Automatische Dichtebestimmungen. Beschreibung der „Arkon-FI.- u. Gas- 
gravitometer“ (W a l k e r , Gr o s s w e l l e r  & Co., L t d .). (Chem. Age, London 27- 
439. 5/11. 1932.) R . K . Mu l l e r .

W. F. de Jong und H. J. stek, Bestimmung des spezifischen Gewichts von Kórnern. 
Vff. geben einige Methoden an, welche gestatten, D.-Bestst. an Kornern von wenigstens
0,2 mg bis auf die erste Dezimalstelle genau zu ermitteln. (Physica 12. 269—73. 1932. 
Delft, Techn. Hochsch.) “ Aschermann.

N. N. Andrejew, Apparat fur quantitative Untersuchungen der dispersen Systeme 
mit photoelektrischer Zelle. (Chem. J . Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 1. (63). 813—16. 1931. — C. 1932. I. 
1269.) G u r ia n .

N. N. Andrejew, Bestimmung der mittleren Grij/ie der Teilchen in den dispersen 
Systemen mit Hilfe der photoelektrischen Zelle. (Chem. J. Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 1. (63). 817—22. 1931. —
C. 1932. I .  1269.) G u r ia n .

E. G. Andresen, Eine Vorrichtung zum Ein- und Ausbringen von Pliotoplalten
ins IIochvakuum. Die Vorr. gestattet das Einbringen beliebig vieler Photoplatten 
des Formatcs 4V2 X 9 cm ins Hochvakuum ohne Unterbrechung desselben. Kon- 
struktionszeichnung s. Original. (Physik. Z. 33. 771—72. 15/10. 1932. Berlin, Techn. 
Hochsch., Physikal. Inst.) R o l l .

F. G. Houtermans, Uber eine neue Form von Lichtguellen zur Anregung der 
Resonanzfluorescenz von Metallddmpfen, insbesondere des Quecksilbers. Es wird eine 
neuartige Quarz-Hg-Lampe beschrieben, die mit Weehselstrom betrieben wird u. zur 
Anregung von Resonanzfluorescenz der 2537 A-Linie geeignet ist; Kiihlung u. Magnet- 
feld sind nicht angewendet. Die Stromzuleitungen sind W-Drahte, die ca. 90 mm 
lang durch (Juarzcapillaren gefuhrt u. darin eingekittet sind; sie enden inOxydkathoden, 
dereń jede in einem ca. 18 mm weiten u. 30 mm langen Quarzzylinder zentr. angeordnet 
ist. Diese beiden Zylinder miinden in den Mittelteil der Lampe: ein flaehes QuarzgefaB 
von 40 mm Liinge, 30 mm Breite u. nur 2 mm Dicke. Seitlich ist ein Hg-Vorrat ais
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T-Rohr angebracht; die Larupe ist mit Ar von ea. 3 mm Druck gefiillt. Die Lampe 
wird bei ca. 60 Vołt mit Hochfrequenzgerat (,,Radiolux“ ) geziindet, brennt dann nach 
der Erwarmung der Oxydelektroden bei 25 Volt u. 1,5—3,5 Amp, Infolge der geringen 
Schichtdielte (Mittelteil nur 2 mm dick) liefert sio reclit scharfe Linien, die zur Er- 
zeugung von Resonanz geeignet sind; die Linienform ist im wesentlichen eine Selbst- 
umkehrfreie D o P P L E R -B re ite . — Mit Mg-Fiillung wurde die Lampe zur Erzeugung von 
Mg-Resonanzstrahlung angewendet. (Z. Physik 76. 474—80. 1932. Berlin-Charlotten- 
burg, Physik. Inst. d. T. H.) B e u t l e r .

M. Auerbach, Luminescenzanalyse mit dem Callophaneapparat. Der neuartige 
handliehe Callophaneapp. besteht aus einer Kassette mit Lichtfilter, der nur Ultra- 
yiolettstrahlen durchlaBt; diese werden durch das im Innern der Kassette befindliche 
Priifungsobjekt reflektiert u. dadurch ais Luminescenz sichtbar. Yf. empfiehlt diesen 
App. auf Grund eigener Erfahrungen u. zeigt einige prakt. Anwendungsmóglichkeiten 
(z. B. Nachweis von Verfalschungen, die charakterist. fluorescieren). (Collegium 1932. 
825—28. Hamburg, L. A l l e n , Offentl. Handelslab.) Se l ig s b e r g e r .

Max Speter, Ullraviolett-Luminescenzanalyse mit dem Callophane. Der ohne Hg- 
Lampe benutzbare App. eignet sich nicht zur Untersclieidung yon Testilfasern, jedooh 
zum Nachweis yon Bzn., Vaselin usw. (Kunststoffe 22. 249—50. Nov. 1932.) H. S ch m .

Hans Klumb und Th. Haase, Uber die UUravioletidurchlassigkeil diinngeblasener 
Olasfenster. Es wurden diinnwandige Glaskugeln geblasen u. Stiickc davon,- dereń 
Dicke zu ca. 10 /( befunden wurde, auf Lichtdurchlassigkeit im Ultraviolett untersueht. 
Lichtąuelle: Hg-Lampe; Aufnahmen in kleinem Quarzspektrographen oder quantitative 
Messungen mittels Quarzdoppelmonochromator u. Zn-Photozelle fiir die %). 2537, 
2900 u. 3100 A. Besonders durchlassig sind Sibor-, Uviol-, Jena 16 III- , Supremaz- u. 
Duran-Glaa. In einer Tabelle werden die Durchlassigkeiten bei den genaimten Wellen- 
langen fiir die Glassorten: Fischer, Fischer-Rontgen, Gundelach, Uviol, Jena 16 I I I ,  
Jenaer Gerateglas, Duran, Supremax u. Sibor angegeben. Infolge der Ultrayiolett- 
bestrahlung kann die Durchlassigkeit beim langeren Gebrauch (besonders bei Uciol- 
Glas) allmalilieh abnehmen. — Zur Dickenschatzung diiimer Glashaute wird angegeben, 
daB bei Botraehtung einer Na-Flamme durch das Glas der Abstand der Interferenz- 
streifen fiir 10 /( Dicke ca. 1,5 mm betragt. Halbkugelig geblasene Fenster von 8 cm 
Durchmesser halten bei Zimmertemp. bei einer Dieke von 60 /( Atmospharendruck 
gegen (auBeres!) Vakuum aus. (Z. Physik 76. 322—27. 7/6. 1932. Berlin, Physikal. 
Inst. d. Uniy.) B e u t l e r .

Julius Grant, Eine Beleuchtungsvorrichlung fiir den Gebrauch bei Experimenłen 
mit gefiltertem Ultrauiolettlicht. Um Ablesungen an Biiretten u. Spektroskopen im 
dunklen Raum ohne Hilfsbeleuclitung móglich zu machen, wird in die Skalenteilung 
eine Lsg. von 5% Gelatine u. Chininsulfat gestrichen; die Teilung wird dann im Ultra- 
violettlicht sichtbar. Zur Ablesung des Meniscus in Biiretten yerwendet Yf. einen 
Schwimmer, der 3 ccm einer Lsg. yon 5,0 mg Chinin in 10%ig. H 2SO ;1 enthalt. (J. 
sci. Instruments 9. 359—60. jSfov. 1932.) Sk a l t k s .

Fritz Wirth und E. Goldstein, Uber physikalische Methoden im chemischen Labora
torium. XX. Die Aniuendung der Spektrographie bei der spezifischen Analyse und dem 
Nachweis von Ddmpfen und Schwebstoffen. (XIX. vgl. C. 1932. II. 2490.) Apparatur u. MeB- 
verf. zur quantitativen Analyse geringer Mengen von Dampfen u. Schwebstoffen mittels 
Best. des Extinkt-ionswertes fiir geeignet gewahlte Spektralgebiete werden ausfiihr- 
lich beschrieben. Einige Beispiele werden durchgerechnet. (Augew. Chem. 45. 641 
bis 646. 8/10. 1932. Berlin, Techn. Hochschule, Inst. f. Gasanalyse.) B o r is  R o s e n .

— , Ein Spe.ktrograph von holier Lichtstdrke. Ein Spektrograpb nach VAN H e e l  
u. VlSSER (C. 1931. II. 2836)_,gebaut von K i p p  u. Z o n e n  (Delft) mit einem Fliissig- 
keitsprisma mit zimtsaurem Athyl ais Fiillung (Seitenflachen 150 X 95 cm ) wird be
schrieben. (J. sci. Instruments 9. 328—29. Okt. 1932.) B o r is  R o s e n .

Walter Spath, Versuche iiber den spektrographischen Nachweis kleinster Suhstanz- 
mengtn. Die Unters. der Mengenempfindlichkeit beim spektrograph. Nachweis kleinster 
Substanzmengen im Funken u. im AbreiBbogen u. der Vergleich der beiden Methoden 
ergab, daB noch Substanzmengen von der GroBenordnung 10~9—10- u  g nacligewiesen 
werden kónnen. Die erreichten Empfindliehkeiten betrugen im Funken: 10~10 g Cd 
u. Mn, 10~8 g Tl, 10-7 g Te u. As, 10~9 g Li u. 10-11 g Sr; im AbreiBbogen: 10“10 g 
Cd, 10-s g Mn, 10-9 g Te u. Tl. Es ist zu erwarten, daB mit einem Spektralapp. mit 
sehr groBer Dispersion u. gleicher Lichtstarke wie der verwendete, durch Verlangerung 
der Expositionszeit u. durch Summation der Intensitaten der Linien, die bei den ein-



zelnen Teilaufnahmen erhalten werden, viel starlcere Linien resultieren wurden u. da
durch noch weniger ais bisher nachgewiesen werden kann. — Im einzelnen wird noch 
auf die Notwendigkeit einer chem. Reinigung des ais Elektrodensubstanz verwendeten 
Ag, besonders bzgl. des Cd-Geh. hingewiesen. (Mh. Chem. 61. 107—15. Okt. 1932. 
Wien, Akad. d. Wissenschaften, Inst. fiir Radiumforsch.) K l e v e r .

Leandro Panizzon, Definition und Messung des prr- (Boli. Ass. ital. Chim. tessile 
colorist. 8. 275—78. Aug. 1932.) R. K. M u lle r .

— , Die Wasserstoffionenlconzentration und ihre Bestimmung nach Indicatormethoden. 
Erlauterung des pH-Begriffs. — Anwendungsbereich Yersoldedener Indieatoren. — 
Pufferlsgg. — pn-Best. — Beselrreibung eines pn-MeBgerats der B r i t i s h  D r u g  H o u s e s  
L t d . (Karten fiir jeden Indicator mit Capillaren, die mit Pufferlsgg. von verschiedenem 
Ph gefiillt sind). — Techn. Anwendungen. (Chem. Age, London 27. 325—27. 8/10. 
1932.) R . K . Mu l l e r .

Harry F. Lewis und Stephen I. Kukolich, Colorimetrische pn-Bestimmung in 
Losungen, die Chlor enthalten. (Paper Mili Wood Pulp News 55. Nr. 48. 14—17. 26/11. 
1932. — C. 1932. II. 3123.) F r ie d e m a n n .

A. Thiel u n d  G. Coch, Beitrage zur syslematischen Indicalorenkunde. 19. M itt. 
Uber Wesen und Bedeutung des ,,W asserstoffeffeldes(18. vgl. C. 1932. I . 708.) Vff. 

zeigen, daB der „W asserstoffeffekt“  von  L. W o le  (C. 1932. II. 3208) ident. m it dem 
bereits bekannten  KOLTHOFP-KAMEDA-Effekt ist. Eigene Versuclisergebnisse werden 
tabellar. angegeben u. die Vorsichtsm aBnahm en bei den Verss. beschrieben. (Z. 
anorg. allg. Chem. 208. 397— 400. 4/11. 1932. M arburg, Physikal.-Chem . In s t. d. 
Univ.) A s c h e r m a n n .

Louis P. Hammett und Alden J. Deyrup, Eine Reihe einfacher basischer Indi- 
catoren. II. Einige Anwendungeti auf Losungen in Ameisensdure. (I. vgl. C. 1932. II. 
3443.) Vff. hatten bas. Indieatoren angegeben, mit denen die Aciditat von beliebigen 
Gemisehen starker Sauren mit W., also auch von sehr hoch konz. Sauren, einfach 
festgestellt werden konnte. Ais VergleichsmaB fur die Lidicatoren u. zugleich fiir 
die Aciditat der untersuchten Saure-W.-Lsgg. wurde die Aciditatsfunktion H0 ein- 
gefiihrt. Nun werden die Unterss. iiber die Anwendbarkeit der von den Vff. ange- 
gebenen Indieatoren auf niehtwss. Lsgg., es handelt sich zunachst um W.-freie Ameisen- 
saure ais Lósungsm., ausgedehnt. Es werden die relative Basizitaten der Indieatoren 
in ameisensainen Lsgg. mit den friiher gefundenen Eichwerten verglichen; iiberdies 
werden die mit den Indieatoren gefundenen Resultate mit den elektrometr. u. Leit- 
fahigkeitsdaten in Beziehung gesetzt. Vff. stel len fest, daB die relative Basizitat der 
Indieatoren in ameisensauren Lsgg. weitgehend mit den Werten, die in Gemisehen 
von starken Sauren u. W. gefunden worden waren, ubereinstimmen. Die Eigg. der 
Ameisensaure ais ionisierendes Lósungsm., die aus dem Verh. der untersuchten Lsgg. 
gegen die Indieatoren abgeleitet werden konnen, stimmen mit den aus elektrometr. u. 
Leitfahigkeitsmessungen erhaltenen Angaben uberein. H 2S04 ist in Ameisensaure 
eine starkę, einbas. Saure, Benzosulfonsaure ist eine beinahe ebenso starkę Saure, 
Natriumformiat u. Anilin sind starkę Basen. Es wird schlieBlich die Ionisations- 
konstante des Bisulfations in ameisensaurer Lsg. u. ferner werden die lonisations- 
konstanten u. allgemeinen Saure-Basen-Funktionen von Proprionnitril, Acetanilid u. 
W. angegeben. (J. Amer. chem. Soc. 54. 4239—47. Nov. 1932. New York, N. Y., 
Departm. of Chem. Columbia Univ.) Juza .

E lem ente u n d  anorganlsche Verbindungen.
P. P. Wiktorow, Zur Analyse von Natriumsulfid. Die Methode von PODRESCHET- 

NIKOW (H eerm ann, Farberei- u. Testilchem. Unterss. 118 [1923]) wurde folgender- 
maBen abgeandert. 15—20 g krystallisiertes oder 8—10 g geschmolzenes Na2S werden 
in 500 ccm W. gel. u. darin durch Titration mit 0,1-n. H2S04 die hydrolyt. u. freie 
Alkalitat bestimmt. In 10 ecm der Na2S-Lsg. +  10 ccm dest. neutralisiertes Formalin 
wird rasch die halbe Alkalitat abtitriert u. hierauf langsamer zu Ende titriert. Das freie 
NaSH geht dabei in Mercaptan iiber:

2 N a p  +  H2SO., +  2 CH20 +  2 H ,0  =  Na2S04 +  2 NaOH -f 2 CH20HSH. 
(Chem. J . Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal 
prikladnoi Chimii] 4. 1083—84. 1931.) Schonfeld.

A. Wassiljew und E. Stutzer, Bestimmung der Kohlensdure und Alkalitat im 
Tlypochlorit. (Chem. J. Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. 
Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 1076—80. 1931. — C. 1932. II. 745.) S c h o n f e l d .
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A. Wassiljew und E. Stutzer, Bestimmung des Unloslichen ton Calciumhypo- 
clilorit. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. fruss.: Chimitseheski Shurnal. Sser. B. 
Shurnal prikladnoi Cliimii] 4. 1080—82. 1931. — C. 1932. II. 410.) SCHONFELD.

W. Stefanowski, Potentiometr ische Bestimmung des Aluminiums. Die Vcrss. zur 
Ermittlung einer potentiometr. Best.-Methode des Al ergaben, daB die potentiometr. 
Titration des Al(N03)3 durch NaOH keine genauen Resiiltate liefert. Die Fehler- 
grenze erreieht im Falle von „steilen“ Kurven in Abwesenheit von NH4N 03 4,4—6,5% 
u. in Ggw. des letzteren bei „vcrwischten“ Kurven 0,5—1,3%, jedoch ist die Fest- 
stellung des Aquivalenzpunktes infolge des unbedeutenden Potentialsprunges iiuBerst 
schwierig. Das Zurucktitrieren des boi der Titration eingefuhrten NaOH-Oberschusscs 
mit H N 03 fiihrt nicht zu einer Verbesserung der Methode. Die potentiometr. Titra
tion von AlCl3 mittels NaOH ergab gleichfalls keine positiven Resultate. Die Fehlcr- 
grenze erreichte 8,3—8,6%. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitseheski 
Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Cliimii] 5. 92—98. 1932. Dnepropetrowsk, Chem.- 
Technol. Inst.) KLEVER.

John H. Yoe, 7-Jod-S-oxychinolin-5-svlfonsuv,re ais Reagens fur die colorimetrische 
Bestimmung des Ferriions. Die gelbe Farbę der wss. Lsg. von 7-Jod-S-oxychinolin-5- 
sulfonsiiure (vgl. CLAUS, D. R. P. 72 942; F. 223°) schlagt bei Ggw. von Fe” ' in Griin 
bis Blau um; 1 Teil F e " ’ laBt sich noch in 10 Millionen Teilen W. nachweisen (in 50 ccm 
Lsg. mit 5 Tropfen einer Lsg. von 0,2 g des Reagens in 100 ccm W.). Die Rk. wird am 
besten in einer gegen Methylorangepapier sauren Lsg. ausgefuhrt; die Farbę wird durch 
Lieht nicht geandert, aber durch starkę Sauren oder Basen zerstórt. Fe"-Ionen, nicht- 
gefarbte u. nicht liydrolysierende Ionen stóren die Rk. nicht. Leicht hydrolysierende 
oder gefarbte Ionen diirfen nur in geringer Konz. zugegen sein. Die Konz. der Cu"- 
lonen, die mit dem Reagens einen feinen weifien Nd. bilden, darf hochstens einige Zelmtel 
auf 1 Million W. betragen. (J. Amer. chem. Soc. 54. 4139—43. Nov. 1932. Virginia, 
Univ., Cobb Chemical Lab.) L o r e n z .

R. Castro und A. Portevin, Gegenwartiger Stand der Verfahren zur Bestimmung 
ton Sauerstoff und Oxyden in Eisen und Stahl. Die Formen, in denen 0 2 im festen u. 
fl. Eisen vorliegt (02-, CO-, C02-Lósliehkeit, -rorkommende Oxyde) werden auf Grund 
des Schrifttums besprochen. Weiterhin wird berichtet uber die Verff., den Gasgeh. von 
Eisenproben durch Zerspanen unter Fl.-AbscliluB, Auflosen in Losungsmm., die keine 
Rk.-Gase bilden, durch Erliitzen im Vakuum u. Schmelzen im Vakuum zu ermitteln. 
Die Ergebnisse dieser Yerff. werden erórtert, danach ist eine rein physikal. Lsg. von 
On im Eisen nicht anzunehmen, der 0 2 liegt vielmehr immer in irgendeiner Bindungs- 
form (CO, C02, FeO, Oxyde, gelóst oder ungelóst) vor. Weiterhin behandeln die Vff. 
das H2-Red.-Verf. mit seinen neueren Verbesserungen u. konimen zu der Ansieht, daB 
scine Ergebnisse unsicher sind. Das HeiBextraktionsverf. wird in seinen versehiedenen 
Abwandlungen (O b e rh o ffe r  u .  Mitarbeiter, J o rd a n  u .  Eckm ann, v .  S e th , V ach er 
u. J o rd a n  u .  a.), die insbesondere die verwendeten Ofen, Analysenmethoden u. appa- 
rativen Ausfuhrungen betreffen, u. auch hinsiehtlich seiner theoret. Unterlagen durch 
Auswertung der bekannten Tatsachen kritisiert. Das Verf. der Best. des O, durch 
Umsetzung mit Al findet gleichfalls Erwahnung. Von den Methoden der Ruolistands- 
analyse werden behandelt: das Chlorverf., das Bromverf., das Jodverf., die Verff., 
die mit Sauren u. Salzlsgg. arbeiten, u. endlich die elektrolyt. Vcrff. nach H e r ty  u. 
Mitarbeitern, SCOTT, T r e j e  u .  B ened tcks. Im letzten Absehnitt der Arbeit wird 
die mkr. Unters. der Einsehliisse behandelt. Die bisherigen Kenntnisse iiber die Iden- 
tifizierung von Einschlussen mit Hilfe von Atzmitteln u. besonderer Beleuehtung, so
wie die Yorgeschlagenen Verff. zur quantitativen Best. durch Auszahlung der Ein- 
schlusse im Schliff sind liierbei zusammengestellt. In einer SehluBbetrachtung wird 
der gegenwartige Stand der Forseliung auf dem Gebiete der 0 2-Best. nochmals zu- 
sammengefaBt. Bibliogi-aphie. (Rev. Metallurgie 29. 414—21. 449—69. 492—506. 
553—64. Nov. 1932.) W e n t r u i>.

W. Geilmann. F. W. Wrigge und F. Weibke, Beitrdge zur analytischen Chemie 
des Rheniums. VII. Der Nachweis und die Bestimmung kleiner Rheniummengen mit 
Hilfe, ton Kaliumrhodanid und Zinnchlorur. (VI. vgl. C. 1931. II. 3126.) Es wird ge- 
zeigt, daB die in Perrhenatlsgg. durch Zusatz von ZnCl2- u. Rhodanidlsg. auftretende 
Fiirbung zum Nachweis von Re geeignet ist u. daB noch 0,5 y  Re in 10 ccm sicher er- 
kennbar sind. Zur besseren Erkennung der Farbung ist es von Vorteil, mit A. oder 
Essigester auszuschutteln, wobei der A. die Farbung aufnimmt. Der Nachweis ist jedoch 
nur bei Abwesenheit von Mo beweisend. Diese qualitative Methode kann bei genauer
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poinliclist iiinezuhaltender Arbeitsvorschrift zu einem colorimetr. Best.-Verf. fur Re- 
Mengen zwisehen 0,05 u. 5,0 mg pro 50 ecm ausgebaut werden. Arbeitsvorsehri£fc: 
Die nahezu neutrale Perrhenatlsg. wird in einem Seheidetriohter nach Zusatz von 
10 ccm 20°/oig. IIC1 u. 2 ecm 10°/oig. K-RJiodanidlsg. auf etwa 50 ecm verd., mit 10 cem 
2%ig. SnCl2-Lsg. versetzt u. gut durchgescliuttelt. Genau nach 1/2 Minutę wird mit 
20 ecm A. versetzt u. sofort ausgesehuttelt. Nach Trennung der beiden Lsgg. wird die 
wss. Schicht in einem zweiten Scheidetrichtcr abgelassen u. noch zweiinal mit je 10 ccm 
A. ausgesehuttelt. Die vereinigten A.-Extrakte werden in einem 50-ccm-MeBkolben 
gesammelt u. nach dem Auffiillen mit A. colorimetricrt. Anstatt des A. kann Essigester 
benutzt werden. Ais Vergleichslsg. dient eine Kaliumperrhcnatlsg. von etwa gleichem 
Rc-Geh., die in gleicher Weisc bcliandelt- wurde. (Z. anorg. allg. Chem. 208. 217—24. 
7/10. 1932. Hannover, Teclin. Hoclischule, Inst. fur Anorgan. Chem.) K l e v e b .

G. Spacu und P. Spacu, Eine neue Schnellmelhode zur makro- und mikrocliemischen 
Bestimmung des Silbers. In gleicher Weise wie Hg (C. 1932. II. 2341) lśiBt sich auch 
Ag ais [AgJ2]2[Cu pn2] (pn — Propylendiamin) bestimmen durch Versetzen der neu- 
tralen oder schwach ammoniakal. Ag'-haltigen Lsg. mit KJ-Lsg., bis sich das anfangs 
ausfallende AgJ wieder ais [AgJ2]' gelóst hat. Hieraus sclieidet sich nach Zusatz einer 
h., konz. Lsg. yon [Cupn2]SO., das Komplexsalz quantitativ in blauvioletten Kry- 
stallen aus, wird nach Abfiltrieren im Porzellanfiltertiegel mit l°/0ig. KJ-Lsg,, die
0,5% [Cu pn2JS01 enthalt, darauf mit A. u. A. gewaschen u. nach 10 Min. Trockncn 
im Vakuumexsiccator gewogen. Wegen des hohen Mol.-Gew. der Vcrb., die nur 23,07% 
Ag enthalt, eignet sich die Methode auch zur mikrochern. Best. des Ag, besonders da 
die Rk. ziemlich empfindlich ist; Empfindlichkeitsgrenze 1 :2 -105. Die Arbeitsweise 
ist die gleiche wie bei der makrochem. Best. (Z. analyt. Chem. 90. 182—85. 1932. 
Cluj, Univ. Labor. f. analyfc. u. anorgan. Chem.) R o m a n .

Naoto Kameyama und Shoji Makishima, Die Abschatzung kleiner Silberkonzen- 
Iralionen in Oegenwart von Kupfer und Chloriden. Die colorimetr. Ag-Best. mit SCN' 
nach F e i g l  ist auch in Ggw. von Halogeniden anwendbar, sofern man in alkal. Lsg. 
arbeitet. Sie ist dann sogar so empfindlich, daB noch 0,05 mg Ag (in Form des Komplex- 
ions) in 100 ccm einer 4-n. NaCl-Lsg. (die wenig NaOH enthalt) eindeutig nachgewiesen 
werden konnen. Die Farbę ist, sofern man nicht erhitzt. verhaltnismaBig bestandig 
ii. die Farbtiefe annahernd proportional der vorhandenen Ag-Menge. Kleinere Cu- 
Mengen, die ais Cu(NH3)4++ yorhanden sind, stóren nicht. GroBere Mengen werden 
ais Hydroxyd vorher ausgefallt. Arbeitsvorschriften vgl. Original. (J. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 35. 372—73 B. Aug. 1932. Dep. Appl. Chem. Faculty Eng. Tokyo 
Imp. Uniyersity.) J. L a n g e .

Edward Erdheim, Uber die Anwendung von Chlor zur Pyrilanalyse. D ie  M ethode 
v o n  Os t r o w s k i  (C. 1932. I I .  256) is t  z w ar zuverlassig , a b e r  fu r  S e rien an a ly sen  un - 
g ee ig n et. (R ocznik i C hem . 12. 770— 71. 1932.) SCHONFELD.

Karl Holi, Leitfaden fiir das chemischc Praktikum  der Mediziner. Hannover: Schapcr 11)32.
(130 S.) gr. 8°. nn M. 0.50; geb. mi M. 7.50.

01iver Kamm, Qualitativo organie analysis. 2nd od. London: Chapman & H all 1932. 8°. 
16s. 6d. net.

Ernst Hermann Riesenfeld, Anorganisch-chemisches Praktikum . Qualitative Analyse u. 
anorgan. Praparate. 11. Aufl. U nter Mitw. von Robert Klement. Leipzig: Hirzcl 1932. 
(XVI, 386 S.) 8". Lw. nn M. 7.80.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

H. W. Richards, Belriebsschemala und ihre Entwicklung. Beschrcibung der ver- 
schiedenen Typen von Betriebsdiagrammen. (Ind. Chemist chem. Jlanufacturer 8. 
399—402. Nov. 1932.) R. K. M u l l e r .

J. Hinde, Chemikaliemnassentransporl. Beschreibung einiger Tankkraftwagen- 
typen mit besonderer Benicksichtigung der Materialauswahl. (Ind. Chemist chem.
Jlanufaeturer 8. 409—10. Nov. 1932.) R. K. IMu l l e r .

— , Ein neuer Emulgator. Beschreibung des „Impulsor Emulsifier“ der I m p r o y e d
E m u l s if ic a t io n  P r o c e s s  Co., der auf rasch aufeinanderfolgenden Drucltschwan- 
kungen mit ansehlieBender AusstoBung mit hoher Geschwindigkeit aus einer engen 
Diise beruht. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 51. 995—96. 2/12. 1932.) R. K. Mu.
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C. S. Darling, Konstruklion und Verwendmg von Zcnirifugalpumpen. (Ind. Chemist 
chem. Manufacturer 8. 384—86. Nov. 1932.) R. K. Mu l l e r .

Burrows Moore, Verbesserte Vitreosillufthubpumpe. (Vgl. C. 1932 . I. 426.) Dic 
Wirksanikeit des friiher beschriebenen Modells wird erhoht durch Einfiihrung des 
Gases in die Fl.-.in feiner Verteilung durch einen perforierten Konus, der gerade unter - 
halb der verengten Zone des Saugrolires mundet. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 
8 . 411—12. Nov. 1932.) R . K. Mu l l e r .

Ellery H. Harvey, Die refraktometrische Messung von Athylenglykol-Antigefrier- 
mittdn. F.-Konz.- u. Refraktionsindex-Konz.-Kurven fiir wss. Athylenglykollsgg. 
(Amer. J . Pharniac. 104. 734—36. Nov. 1932.) L e s z y n s k i .

L. Piatti, Die Verharzung von Absorptionsmilldn. Die zur Riickgewinnung fliichtiger 
Losungsmm. dienenden Absorptionsmittel werden durch den Luftsauerstoff unter 
Bldg. harzartiger Prodd. oxydiert. Das beste Gegenmittel zur Behebung der dadurcli 
bedingten techn. Storungen ist die Vakuumdest. der verharzten Fl. Definition der 
,,Verharzungszahl“ . (Nitrocellulose 3- 182—83. Okt. 1932.) H. Sc h m id t .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul, Dresden (Erfinder: Carl 
Hermann v. Hoessle), Verfahren zur Herstdlung von feinen Vtrreibungtn von an- 
organischęn und organisclien, in Olycerin ungeniigend lóslichen lcolloiden Stoffen mil 
Fetten, Ólen, Lanolin, Eucerin, Waclis, Seifen oder ahnliclien Stoffen oder Miscliungen 
derselben, dad. gek., daB man diese in Glycerin ungeniigend 1. Stoffe in Form ihrer 
Glycerinsole anwendet. (D. R. P. 564 780 KI. 12 g vom 12/7. 19.31, ausg. 23/11. 
1932.) R i c h t e r .

Hermann Hildebrandt, Hannover, Misclien, Emulgieren, Honwgenisieren, Zer- 
leilen o. dgl. von versdiiedenen Stoffen. Die niiher beschriebene Anlage besteht aus 
einem geschlossenen Arbeitsraum, in dem sich eine rotierende Scheibe u. eine fest- 
stehende Kappe befinden. Der Arbeitsstoff kreist um einen feststehenden Kórper. 
(Dan. P. 43 031 vom 27/1. 1928, ausg. 22/9. 1930. D . Prior. 28/1. 1927.) D r e w s .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Thomas Callan und Richard 
Patrick Mc Glynn, Blackley, Manchester, Herstellung von sulfonierłen Senfsamendlen. 
500 Teile schwarzes Senfsamenol werden mit 100 Teilen H„SO.,-Monohydrat bei 35° 
unter Kiihlen bis zur Wasserl5slichkeit sulfoniert. In W. gegossen scheidet sich ein
Ol ab, das neutralisiert wird. Das Prod. dient ais Emulgierungsmittel. Event. wird 
in Ggw. von Spindelól ais Yerdiinnungsmittel sulfoniert. (E. P. 380 836 vom 24/6.
1931, ausg. 20/10. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Richard Sterlich und Thomas Kriebernigg, Wien, Filterpresse. Die beiden 
Filterkammerwiinde jedes PreBzylinders sind kolbenartig bewegbar u. werden derart 
selbsttatig gesteuert, daB sie beim Einlassen der unter Druck stebenden Filtermasse 
eine bestimmte Zeit feststehen, worauf zweeks Nachpressens des entstandenen Kuchens 
die eine Filterkammerwand des PreBzylinders gegen die zweite bewegt u. dann durch 
Verscliieben beider Filterkammerwande naeh auBen der auf den gewiinsehten Trocken- 
heitsgrad gebrachte Filterkuchen zum Ausfallen gebracht wird. (Hierzu vgl. Oe. P. 
116 543; C. 1930.1. 3337.) (Oe. P. 130 413 vom 1/10.1931, ausg. 25/11.1932.) D r e w s .

Eastman Kodak Comp., Rochester, New York, iibert. von: Kenneth C. D. 
Hickman, Rochester, New York, Verfahren zur Erzeugung eines Vakuums mit einer 
Vorr. nach Art der Quecksilberdampfstrahlpumpen, bei dem ais Treibmittel Phthal- 
saureester benutzt werden. (A. P. 1857 508 vom 4/4.1931, ausg. 10/5.1932.) J o h o w .

Norman Leslie Snow, Amerika, Oasenłstaubung. In einer langgestreckten 
Kammer sind Stabe ais Staubsammler in Róliren schrag gegeneinander verstellt, so 
daB das zu reinigende Gas im Zickzackwege gefiihrt wird. Die Stabe stellen im Quer- 
schnitt Quadrate, Recheckc, Rhomben, Sechsecke u. dgl. dar u. besitzen am oberen 
Ende tlberlaufrinnen. Sie werden aus einem Fl.-Behalter in ihrer ganzen Oberflaclie 
mit einem Fl.-Film iiberzogen. Zur Reinigung der Staubsammler wird Waschfl. unter 
Druck durch die Vorr. gepreBt. (E. P. 360 366 vom 1/8.1930, ausg. 3/12. 1931.) H o r n .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Verfahren zur elek- 
tri-schen Reinigung von heifie Ddmpfe enthaltenden Gasen mittds Elektrofilter, dad. gek., 
daB den Gasen vor ihrem Eintritt in das Filter kiiltere Gase beigemischt werden, so daB 
Teilnebel entstehen, welche die Abscheidung der in den Gasen enthaltenen Schwebe- 
teilchen erheblich erleichtem. Es kónnen nach dem Verf. auch Metalldampfe enthaltende 
Gase gereinigt werden. (Schwz. P. 141 301 vom 29/7. 1929, ausg. 1/10. 1930. D. Prior. 
1/8. 1928.) ' H o rn .
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Soc. An. d’Exploitation des Procśdśs Lurgi, Frankreich, Elektrische Trennung 
suspendierler Sloffe aus Gasgemisclien. Abgasen, die zu Heizzwecken bestimmt sind, 
z. B. Gichtgasen aus Hochófen, wird vor der Reinigung eine geringe Menge von KW- 
stoffen zugefiigt. Bei Hocbofengasen kann dieser Zusatz im Ofen selbst durch Zn- 
gabo von bituminóser Kohlc, Ol, Teer u. dgl. zur Fiillung geschehen, besonders bei 
Gasen, die mit Tempp. iiber 300° zur Beinigungsanlage gefiihrt werden. (F. P. 713 122 
roni 12/3. 1921, ausg. 22/10. 1931.) H o r n .

Gas Industries Co., Pittsburgh, iibert. von: Isaac H. Levin, Pittsburgh, Frak- 
tionieren von Luft. O., wird von leichter fliichtigen Anteilen befreit in einer Kolonnc, 
in weleher das Gas aufwarts unter Glockenplatten hinduroh durch das auf den Glocken- 
bóden befindliche Kondensat streicht u. das Kondensat durch Ubcrlaufrohre immer 
von einem Boden zu dem nachst tieferen fłieBt. Zwischen je zwei Boden ist immer 
ein Sieb oder Tuch ausgespannt, durch welches die von dem Gas mitgerissenen feinen 
Fliissigkeitsteilchen aus dem Gas ausgcschicden werden. (A. P. 1873771 vom 1/6. 
1925, ausg. 23/8. 1932.) W a lT H E R .

Ges. fiir Linde’s Eismaschinen A.-G., Hóllriegelskreuth, Oewinnung eines Oe- 
misclies mit etwa 500/0 Sauerstoffgehalt beim Belrieb von Luftzerlegungsanlagcn, 1. dad. 
gek., daB ein standiges Durchmischen des fl. 0 2-reicheren Verdampfcrinhalts mit der 
zuflieBenden 0 2-armeren Fl. herbeigefuhrt wird. — 2. dad. gek., daB zur Herbeifiihrung 
des Mischens durch den Auftrieb der Dampfblasen, welche innerhalb des Bereiches 
der mit einem Mantel umgebenen Verdampferrohre entstehen, ein kiinstlicher Fl.- 
Umlauf bewirkt wird. — 3. dad. gek., daB zur Herbeifiihrung des Mischens die zu 
verdampfende, 0 2-armere Fl. am unteren Ende des Yerdampfers durch eine porosc 
Platte o. dgl. auf den ganzen Quersclmitt desselben gleichmaBig yerteilt zugefuhrt 
wird. (D. R. P. 565 165 KI. 17 g vom 14/1.1931, ausg. 26/11.1932.) D r e w s .

Chicago Pneumatic Tool Comp., New York, iibert. von: Ransora W. Daven- 
port, Detroit, Michigan, Verfahren zum Bctrie.be von Kompressionskaltemaschinen. In 
den Kreislauf des Kaltemittels, z. B. eines Halogenkohlenwasserstoffs, wird eine W. 
u. Zersetzungsprodd. absorbierende Substanz, z. B. Ca(OH)2, in einer geeigneten V oxt. 
(Drahtkorb) cingehangt. (A. P. 1809 833 vom 17/6. 1926, ausg. 16/6. 1931.) J o h o w .

Roessler and Hasslacłier Chemical Comp., New York, iibert. von: Charles 
Roberts Harris und Arthur L. Pitman, Niagara Falls, V.erfahren zum Betricbc von 
Kompressionskaltemaschinen nach dem geruchlosen KiiltemiMeln, insbesondere Kohlen- 
wasserstoffen u. Halogenkohlenwasserstoffen Allylalkóhol zugesetzt wird, um bei Defekten 
der Leitung ais Warnungssignal zu dienen. (A. P. 1878276 vom 2/1. 1930, ausg. 
20/9. 1932.) JOHOW.

Wintershall Akt.-Ges., Berlin, und August Siebers, Kassel-Wilhelmshobe, 
Verfahren zur Kuhlung von Flussigkciten, insbesondere Salzlosungen, durch stufenwei&e 
Vakuumsclbstverdampfung unter Anwendung kunstlich erzeugter Kdlte, dad. gek., daB 
der Briiden der warmeren Stufen zur Kalteriickgewirmung mit den Tom Salz befreiten, 
gekiihlten Laugen niedergesehlagen wird, wahrend die Kondensatoren der kaltesten 
Stufen mit durch Kaltemaschinen gekiihlten FIL beschickt werden. Der Kiihlfl., dio 
die kunstlich erzielte Kalte auf die App. iibertragt, werden neutralisierende Sub- 
stanzen beigemischt. (D. R. P. 559 891 KI. 12a vom 17/4. 1928, ausg. 26/9. 
1932.) J o h o w .

Roessler and Hasslacher Chemical Comp., New York, iibert von: Frank
I. Dobrovolny, Niagara Falls, Kaltemittel fur Kompressionskaltemaschinen, bestehend 
aus Methylchlorid, dem Chlorpikrin in Mengen von 1—6% vorzugsweise 2% zugesetzt 
ist. Der Zusatz dient dazu, aus der Apparatur bei Defekten der Leitung ausstrómendes 
Gas bemerkbar zu machen. (A. P. 1 879 893 vom 10/2. 1930, ausg. 27/9. 1932.) J o h .

Louis Antoine Garchey und Berthe Garchey, Frankreich, Kdltemischung, be- 
stehend aus imterschwefligsaurem Natrium (40%) u. Ammoniumnitrat (60%). Die 
Salze werden gemischt, mit Hilfe von Talk zu Tabletten gepreBt u. gelangen in dieser 
Form zur Verwendung. (F. P. 734729 vom 3/7. 1931, ausg. 27/10. 1932.) J o h o w .

Ira T. Smith, Booker, Texas. Kulilflussigkeit, bestehend aus CaCl2 einer Lsg. von 
Glycerin in A. u. fl. Kaffeextrakt. (A. P. 1878 903 vom 18/1. 1932, ausg. 20/9. 
1932.) J o h o w .

McKay Comp., Pittsburgh, Pennsylvanien, ubert. von: Bradford S. Covell, 
Cambridge, Massachusetts, Knrrosion verhindemder Zusatz fu r  Kiihlfliissigkeiten. z. B. 
fiir W., Alkohole, Glykole u. Glycerin, bestehend aus Sulfonsauren. (A. P. 1878 468 
vom 4/12. 1931, ausg. 20/9. 1932.) J o h o w .
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E. M. S. Industi'ial Process Ltd., London, Richard Albert Stokes, London, 
Verfahren zum Verdampfen von Eli., zum Trocknen, sowie zum Auskrystallisieren von 
Salzen aus Lsgg. Die Materialien werden durch eine Anzahl trogiihnlicher belieizter 
Wiirmcaustausclier gefórdert. In den lctzten Stufen, in denen krystallisiert wird, 
sind die Tróge gekiihlt. (E. P. 369 359 vom 26/2. 1931, ausg. 14/4. 1932.) J o h o w .

Union Oil Comp. of California, Los Angeles, ubert. von Philip Subkow, Los 
Angeles, Dcslillalionsverfahren. Der Gegendruck der FI. in Dcstillationskolonnen wird 
dadurch uberwunden, daB die Dest.-Dampfe von Boden zu Boden durch mit Dampf 
oder mit der zu dest. FI. betriebene Strahlapp. gefórdert werden. (A. P. 1854 002 
vom 6/9. 1927, ausg. 12/4. 1932.) J o h o w .

Frank E. Lichtenthaeler, Massachusetts, Y. St. A., Deslillatwnsverfahren unter 
Benutzung einer Siiule, bei dem die FI. vertikal in parallelen Strómen eine gróBere An
zahl untereinander angeordneter Glocken durchstrómt u. unterhalb jeder Glockc den 
aufstrómenden Dampfen entgegen zerstaubt wird. (A. P. 1857 816 vom 21/9. 1927, 
ausg. 10/5. 1932.) J o h o w .

Burnham Chemical Co., Westend, iibert. von: George B. Burnham, Reno, 
Einengen von Laugen. D ie  Salzlaugen werden der Einw. der Sonnenwarme ausgesetzt, 
wobei man durch Verwendung von Glasdachem o. dgl. den EinfluB der AuBenatmospharc 
ausscblieBt. (A. P. 1886 868 vom 4/10. 1927, ausg. 8/11. 1932.) D r e w s .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Deutschland, Verfahren zum Uberziehen 
von Gegenstanden mit einer gleichmaBigen Schicht von feinen Teilchen, z. B . Lack, 
Puder, Feuchtigkeitsnebel u. dgl., wobei die Gegenstande mit hoher Gleichspannting 
aufgeladen u. dann durch einen Raum gefiihrt werden, der mit einem die feinen Teilchen 
in Suspension enthaltenden Gas erfiillt ist. (F. P. 728470 vom 19/12. 1931, ausg. 
6/7. 1932. D. Prior. 20/12. 1930.) B r a u n s .

Walter L. Badger and Warren L. Mac Cabe, Elementc der Chemie-Ingenieur-Tcchnik. [Blc- 
ments of chemical enginccring.] Wisscnscliaftl. Grundlngen u. Arbeitsvorgange d. chem.- 
technol. Apparaturcn. Berecht. d t. Dbers. von K. K utzner. Berlin: J . Springer 1932. 
(XVI, 489 S.) gr. 8°. Lw. M. 27.50.

Hermann Ost, Lelirbuch der chemischen Technologie. 18. Aufl. bearb. von Berthold Rassow. 
Leipzig: Janecke 1932. (V III, 912 S.) gr. 8». nn M. 19.— ; Lw. nn M. 19.80.

II. Gewerbehygiene. Rettungswesen.
Warren N. Watson, Sichere Handhabung von Che.mikalie.il. Obersicht iiber die 

amerikan. Schutzvorsehriften fiir chem. Industrie, Transport u. Konsum. (Chem. 
Markets 31. 325—27. Okt. 1932.) R. K. M u l l e r .

K. W. Hetzel, Zur Frage der Ręinigung und Desinfektiou von Gasschutzgeraie- 
tcilen. Die Desinfektion von Gasschutzgeraten nach dem Gebraucli ist von gróBter 
Wichtigkeit. Vf. bringt einen prakt. Arbeitsgang u. besprielit die Brauchbarkeit 
der iibliehen Desinfektionsmittel. (Draeger-H. 1932. 2169—71. 2202—05. Essen- 
Ruhr.) G r im m e .

Hans Lehmann und Arnold Heller, Uber Verhiilung von Gesundheitsschadigungen 
durch Caleiumhyd.ratmejil bei Arbeitern in Entsauerungsanlagen von Wasserwerken. Die 
Kalkstaubbldg. beim Hantieren mit Calciumhydratmehl kann durch Óffnen der Sacke 
in geschlossenen Kśisten u. zweckmilBige Entstaubungseinrichtung vcrhutet werden. 
Ein Kalkstaubgeh. der Luft yoxi 0,06—0,07 liat keine, von 0,08—0,1 mg/l eine sehr 
unangenehme Wrkg. Die mit dem Freiluftkonimeter (Pressen einer meBbaren Luft- 
menge gegen die Glasplatte des ZEissschen Konimeters, Photographieren u. Auszahlen 
der niedergesehlagenen Staubteilchen) ermittelten Staubzahlen ergeben mit u. oline 
Vorfilter von 20—30 fi Porenweite fast gleiehe Werte, also gleichmaBig feine Ver- 
teilung des Kalkstaubes; Staubzahlen bis zu 4000 in 1 1 Luft verursachen keine sub- 
jektiyen oder objektiven Gesundheitsschadigungen. (Gas- u. Wasserfach 75. 967—70. 
1932. Berlin-Dalilem, PreuB. Landesanstalt fiir Wasser-, Boden- u. Lufthygiene.) Manz.

Giovanni Calvi, Vorkehrungen und Apparałe zur Verliutung von Schddigungen 
durch den Betrieb von Aluminiumschlackengie/hreien und Laboralorien fiir Niirocellulose- 
lackierung. Vf. selilagt vor, die schiidlichen Abgase durch Turnie mit mehreren uber- 
einanderliegenden Koksschichten hindurchzusaugen, wobei im Falle der Selilacken- 
aieBereien noch Berieselung des Turmes mit angewandt wird. (Ind. chimica 7. 
1496—99. Nov. 1932. Turin.) R. Iv. Mu l l e r .
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Bruno Muller, Entiiebelungsarilagen fur chemische Betriebe. Eine einfaehe Absauge- 
vorr. ist fiir eine Entnebelung im chem. Betrieb nur im Sominer evtl. geniigend. Fiu- 
den Betrieb einer Entncbelungsanlage ist Vorwarmung u. richtige, gleichmaBigo Ver- 
teilung der eingefiihrten Luft von besonderer Bedeutung. (Chem.-Ztg. 56. 590—91. 
27/7. 1932. Kiel-Fr.) II. K. Mu l l e r .

— , Liiftreinigung durch ]Vasservernebelung. Die Wrkg. dor W.-Vernebelung unter 
Venvendung der Kreisolkraftdiiscn naeh S c h l i CK wird besclirieben: Anreieherung
des W. an 0 2 bis zur Siittigungsgrenze, Auswaschung von Ndd. in der Sehleuder mit 
geringstom W.-Verbrauch, Reinigung der Luft von Staub, Gift u. Sauren durch Vcr- 
nebelung im Gegenstrom mit mehreren hintereinandergeschalteten S c h l ic k -D uscii. 
(Technik Ind. Schweizer Chemiker-Ztg. 1932. 201—02. 30/11.) R. K. Mu l l e r .

Camille Matignon, Die Loschung von Brdnden brennbarer Flussigkeiten. Berieht 
iiber Loscliverss. mit Sehaumloschmitteln unbekannter Zus. bei Bzn.-Briinden. (Chim. 
et Ind. 28. 1018—23. Nov. 1932.) R. K. M u l l e r .

Inhabad-G. m. b. H., Berlin, Betrieb von Atmungsgeraten. Bei Atmungsgeraten, 
bei denen der erforderliehe 0 2 olmc Mitwrkg. der ausgeatmeten Luft von aus Cliloraten, 
Perehloraten, Perboraten, Biehromaten, Superoxyden o. dgl. bestehenden PreBlingen 
durch Ziindung erzeugt wird, wird den gegebenenfalls noch Katalysatoren u. Triiger- 
stoffe, wie Asbest, enthaltenden sauerstoffreichen Stoffen ein Stoff, yorzugsweisc 
Ca(OH)a zugesetzt, welcher infolge einer gleichzeitig erfolgenden Rk., z. B. teilweisen 
Ubergang des Ca(OH)2 in CaO, einen Teil der in der Zers. des sauerstoffreichen Stoffcs 
entwiekelten Warnie bindet u. dadurch eine Verlangsamung der Entw. des 0 2 bewirkt, 
so daB ein Vorratsbehalter fiir den 0 2 entbehrlich wird u. bei passendem Mengen- 
vcrhaltnis nur die jeweils erforderliehe Menge 0 2 entsteht. Ein zur Benutzung des 
Vcrf. geeignetes Atmungsgeriit wird ausfiihrlieli besehrieben. (Oe. P. 130 293 vom 
31/12. 1928, ausg. 10/11. 1932. D. Priorr. 17/1., 18/1., 9/3. 22/3., 9/6. 1928.) K u h l i n g .

Franz Schiirmeyer, Gelscnkirchen-Resse, und Minimax Akt.-Ges., Berlin, 
Bindung des Staubes unter Benutzung staubbindender Miitel bei staubentwickelnden 
Arbeiten, besonders in Bergwerken, dad. gekennzeichnet, daB das hereingewonnene 
staubhaltige Fórdergut mit aus Schaumbildnern vorher erzcugtem Sehaum behandelt, 
z. B. bedeckt wird. — Die vcrwendeten Schiiume enthalten sehr geringe Fliissigkeits- 
mengen, was besonders fiir in Bergwerken auszufuhrende Arbeiten von Wichtigkeit ist. 
(D. R. P. 565 403 K I 5d vom 2/10. 1928, ausg. 30/11. 1932.) K u h l in g .

S. D. Bogoslowski, U. S. S. R ., Herstellung eines Feuerldschschaumes. Die saure 
u. alkal. Fl. werden aus zwei getrennten GefaBen herausgespritzt, sodaB der Sehaum 
erst in der Luft oder auf den brennenden Gegenstanden entsteht. (Russ. P. 24248 
vom 25/2. 1929, ausg. .30/11. 1931.) R i c h t e r .

[russ.] Władimir Alexandrowitsch Popel, Erdolrlermatoscn. Paraffinlcrankheit. Grosnyj: 
Tschetschen. Wiss. Korschungsinst. 1932. (23 R.) Rbl. 0.55.

Horia Safir, Unscre licutigen Kenntnisse vom GicBfieber. Berlin: R. Sehoetz 1932. (31 S.) 
gr. 8°. nn M. 1.60.

III. Elektrotechnik.
P. Móbius, Elelctrontu und elektrische Vakuumrohren. Popularer Oberbliek iiber 

Eigg. u. Wirkungsweise der elektr. Vakuumr6hren iimerhalb des Druckbereiches von 
10—0,0001 mm Hg. Behandelt werden: Geisslerrohren nebst ihren Abwandlungen 
(Moorelieht u. Edelgasroliren), Hg-Dampfrohren, Elektronenrohren, Kathodenroliren, 
Róntgenróhren. (Glas u. Apparat 13. 171—72. 179—80. 30/10. 1932. Ilmenau.) R o l l .

Frank W. Godsey jr., Kathodische Belage in elektrolytischen Kondensator en. 
(Vgl. C. 1932. II. 508. 985.) Bei niederen Spannungen ist die Kapazitat von elektrolyt. 
Kondensatoren nieht mehr umgekehrt proportional der Formierungsspannung. Bei 
Weehselstrom besteht ein krit. Wert der Stromstarke, oberhalb dessen die Formierung 
rasch bis zur Maximalspannung der Anodo fortschreitet. In Al-Filterkondensatoren 
mit Al-Kathoden tr itt  bei einer geniigend hohen Spannung kathod. Filmbldg. auf, 
die die wirksame Kapazitat herabsetzt. Um dies zu vermeiden, wird zweckmaBig. ein 
nicht filmbildendes Materiał, wie Cu, fiir den Behśilter oder die Flachę der Kathode 
gleicli derjcnigen der Anodę gewahlt oder Al mit hohein Si-Geh. ais Kathodenmaterial 
vcrwendet. (Trans, eleetrocliem. Soc. 63. 7 Seiten. 1932. New Haven, Conn.
Sep.) ' R. Iv. Mu l l e r .
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Gesellschait fiir Elektrische Isolierungen G. m. b. H., Zehdenick bei Berlin, 
Herstellung von Rohren fur elektrische Isolierungen. Man iiberzieht stabfórmig geformte 
Kerne mit Lsgg. von Cellulosederiw., die gegebenenfalls Weichniaehungsmittel ent- 
balten, verjagt die Lósungsinm. u. streift die gebildeten Rohren ab. (E. P. 377 950 
Tom 30/1. 1931, au?g. 1/9. 1932. D. Prior. 1/2. 1930.) E n g e r o f f .

Max Weiset, Berlin-Tempelhof, Verfahren zur Herstellung elektrisch isolierender 
Schichlen, die im wesenllichen aus Irocknenden Olen und solclie enthallenden Lacken be- 
stehen, u. die in einer mit elektr. Glimmentladungen behandelten Atmospbiire ge- 
trocknet werden, dad. gek., daB die zu trocknende Schicht dauernd oder yoriibergeliend 
auf einen Leiter aufgebracht wird, welcher so an eine Spannungsąuelle gelegt ist, daB 
die Glimmentladungen, von ibm ausgehend, unmittelbar an der Oberflaehe der Scbiebt 
Ozon erzeugen. — Das Verf. nach der Erfindung macht die Erkenntnis nutzbar, daB der 
TrockenprozeB leichter u. sicherer erfolgt, wenn er in ozonhaltiger Atmosphare vor sich 
geht. Es hat den Vorteil, daB ein tjberfcrocknen der Lacksćhichten u. dąmit ein Un- 
brauchbarwerden der Isolation nicht stattfinden kann. Nach beendeter Sauerstoff- 
aufnahme findet eine wreitere Osydation nicht mehr sta tt, u. der zersetzende EinfluB 
bisher notwendiger hoher Tempp. ist ausgeschaltet. (D. R. P. 565 487 KI. 21c vom 
28/4. 1928, ausg. 1/12. 1932.) H e in r t c h s .

Electrical Research Products Inc., New York, Unterseekabel. Zu Belg. P. 
353 693; C. 1931. II. 2367 ist nachzutragen, daB der N-Geh. des Isolationsmateriales 
weniger ais 0,15% betragen soli. (Dan. P. 42 692 vom 23/8. 1928, ausg. 4/8.
1930.) D r e w s .

N. V. Philips’ GloeilampenLabriekon, Eindhoven, Siclierung fur geringe Strom- 
starken von z. B. 10—200 Miiliamp., dad. gek., daB sie aus einem schmelzbaren Cr- 
Ni-Draht besteht, der in einem luftleeren oder in einem mit einer gegen Chromnickel 
indifferenten Gasart von geringem Druck gefullten Raum angebracht ist. Ais geeignetes 
Gas yerwendet man zweckmaBig H 2 oder N2. — Gegebenenfalls wird dor Querschnitt 
des Drahtes an einer oder mehreren Stellen durch Atzen geschwacht. (Dan. P. 42 376 
Tom 8/4. 1929, ausg. 10/6. 1930. Holi. Prior. 15/6. 1928.) D r e w s .

Aktieselskabet ,,Acculite“ , Erederiksberg, Elektrolyt fiir Sammler, enthaltend 
H 2SO., sowie NH.i- u. Al-Sulfat, dad. gek., daB diese Salze in einem anderen Verhaltnis, 
ais zur Bldg. von Alaun fiihrt, yerwendet werden u. daB eine geringe Menge einer organ. 
Saure, zweckmaBig Essigsaure, zugesetzt wird. (Dan. P. 42 946 yom 10/10. 1929, 
ausg. 15/9. 1930.) D r e w s .

Siiddeutsche Telefon-Apparate-, Kabel- und Drahtwerke Akt.-Ges., Nurn- 
berg, Verfahren zur Herstellung von Elektroden mit stark stralilender dunkler Oberfldclie, 
die aus einer chemischen Verb. besteht, fur Elektronenróhren, dad. gek., daB die dunklc 
Oberflaehe erst durch Hitzebehandlung der Elektrode im Vakuum aus einer anderen 
chem. Verb. gewonnen wird. — Das Yerf. gemaB der Erfindung hat den Yorteil, daB 
sich im Vakuum gasfórmige Zusatze bei der Umwandlung der chem. Substanzen oder 
andere sonstige stórende Erscheinungen nicht bemerkbar machen kónnen. Es ergibt 
sich so auch eine hohere Sicherheit fiir die Emission der Rohre. Ais besonders vorteil- 
haft sind Oberflachen aus Eisenoxyduloxyd erprobt. Die Bldg. der Eisenoxyduloxyd- 
schicht erfolgt gemaB der Erfindung z. B. aus Eise.noxyd oder aus einer organ. Verb. 
des Eisens, z. B. Eisenoxalat. (D. R. P. 564 984 KI. 21g vom 15/11. 1929, ausg. 25/11. 
1932.) H e i n r i c h s .

Bernhard Loewe, Berlin, Herstellung einer Emissionsrdhre nach der Metalldampf- 
methode, 1. dad. gek., daB im Vakuumrohr wahrend des Auspumpens u. durch eine 
wenigstens binare Rk. das hochemittierende Metali, insbesondere Ba, aus einer solchen 
Rk.-Mischung, dereń Umsetzungsprodd. bei n. Temp. feste Stoffe bilden, u. welche 
nicht die Kathode bedecken, in Freiheit gesetzt wird. — 2. dad. gek., daB man zu der 
Mischung ein dio Rk. verzógerndes Mittel, z. B. eines der Rk.-Prodd., zusetzt. —
3. dad. gek., daB die reagierenden Komponenten in Form von PreBtabletten angewendet 
werden, die gegebenenfalls einen Zusatz von Bindemittehi bzw. yon reaktionsverzógern- 
den Mitteln enthalten. — 4. dad. gek., daB yerschiedene hochemittierende Stoffe gleich- 
zeitig oder nacheinander durch entsprechende Rkk. wahrend des Auspumpens erzeugt 
werden. — 5. dad. gek., daB man ais Rk.-Komponenten BaO u. Si, z. B. Ferrosilicium, 
Al oder Mg anwendet. — 6. dad. gek., daB die Rk.-Mischung in einem Metallbehalter 
an der Seite des Elektrodensystems angebracht ist. (Dan. P. 42 842 yom 26/2. 1929, 
ausg. 25/8. 1930. D . Prior. 28/2. 1928.) D r e w s .
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Gramoplione Co., Ltd., Hayes, Eleklronenrohre zur Registrierung von Laut- 
sckwingungen o. dgl. In  dor Rolire sollen auBer Hg-Dampf moglichst keine anderen 
Gase oder Dampfe vorhanden sein. Der Druck des Hg-Dampfes soli einer Hg-Siiule 
von 0,5—1 cm entsprechen. (Hierzu ygl. E. P. 356 747; C. 1932. I. 560.) (Dan. P. 
42448 Tom 25/5. 1929, ausg. 23/6. 1930. E. Prior. 31/7. 1928.) D r e w s .

Westinghouse Lamp. Co., New York, Eleklroneventladungsrdhre bzw. Oleichrichter 
mit k. Kathode u. einer oder mehreren Anoden mit yerhaltnismaBig geringer Ober- 
fliiche, wobei die Elektroden in einem GefaB angeordnet sind, das eine unter dem Ein
fluB der Entladung ergliihendc Gasfiillung enthalt, dereń absol. Druck nur wenige 
mm Hg-Saule betragt, dad. gek., daB das Anodenmaterial, wenigstens was den akt. 
Teil anbelangt, aus Th besteht. — Die Anoden besitzen eine Auflage aus Ba(N03)o. 
(Dan. P. 42 335 vom 23/5. 1928, ausg. 2/6. 1930. A. Prior. 20/7. 1927.) D r e w s .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Gasgefiillte Entladungsrohre 
zum Gleichrichten von Wechselstrom, wobei die Gliihkathode schraubenfórmig auf- 
gewickelt u. mit einem stark Elektronen aussendenden Stoff yersehen ist, dad. gek., daB 
der Durchmesser der Sehraubenwindungen des Drahtes so groB ist, daB sowohl die 
innere ais auch die aufiere Oberflache der Gliihkathode wahrend des Betriebes der Róhre 
in wesentlichem Mafie an der Elektronenaussendung teilnehmen kann. — Die Kathode 
besteht aus W-Draht, um den ein Ni-Draht schraubenfórmig gewickelt ist. Der aus 
den beiden Drahten bestehende Korper ist mit BaO iiberzogen. Die Anoden be- 
stehen aus Grapliit. (Dan. P. 42175 vom 2/1. 1928, ausg. 5/5. 1930. Holi. Prior. 
12/2. 1927.) D r e w s .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Sigurd Ganswindt 
und Kurt Matthies, Berlin-Siemensstadt), Hochleistungsrohre m it rohrfórmiger Gliih- 
kałhode, die von einer in ihrem Innem angeordneten Hilfskathode mittels Elektronen- 
bestrahlung beheizt wird, dad. gek., dafi das Gluhkathodenrohr aus Niob oder einer 
Legierung von Niob, z. B. mit Tantal oder Wolfram, besteht. — Dieses Materiał lafit 
sich gut entgasen u. zeiehnet sich durch liohen Verdampfungspunkt im Vakuum sowie 
durch groBes Emissionsvermogen aus. (D. R. P. 563 148 KI. 21g vom 18/5.1930, 
ausg. 2/11. 1932.) H e i n r i c h s .

Heinrich Burger, Berlin, Verfahren zur Herstellung elektrischer Kondensatoren, 
dad. gek., daB im Vakuum getrocknetes u. getranktes Papier ohne Verlassen der Triinlcfl. 
mit Metallbiindern zusammen in an sich bekannter Weise unter dem Spiegel der Trankfl. 
gewickelt, u. daB der Wickel gleichfalls, ohne die Trankfl. zu verlassen, gepreBt u. in 
ein Schutzgehause eingebaut wird. — Das Verf. schlieBt die Móglichkeit aus, daB Luft u. 
Eeuchtigkeit im Kondensator wahrend der Fabrikation eingeschlossen werden kónnen, 
so daB eine groBe elektr. Sicherheit des Kondensatora gewahrleistet ist. Geeignet sind 
ais Trankmittel alle bekamiten u. iiblichen Mittel, wie 01, Paraffin, Wachs, Harze usw. 
(D. R. P. 560 014 KI. 21g vom 7/9. 1930, ausg. 27/9. 1932.) H e i n r i c h s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Friedrich Berg- 
mann, Mannheim), Verfahren zur Herstellung von Massekernen aus hartem Eisenpulver 
durch Impragnieren von Eisenpmver mit einem organischen Isolalionsmittel unter An- 
wendung eines Losungs- oder Quellungsmittels fur das letztere,, dad. gek., daB’ auch die 
durch Pressen erfolgendc Formung der M. in Ggw. geringer Mengen eines Losungs- 
bzw. Quellungsmittels vorgenommen wird. — Durch das Verf. sollen auch bei Verwen- 
dung von hartem Materiał Kerne mit grofier mechan. Festiglceit, hoher D. u. Per- 
meabilitat erhalten werden, ohne dafi die iibrigen guten magnet. Eigg. verschlechtert 
werden. Man verwendet vorteilhaft Eisenpulyer, das aus Eisencarbonyl erhalten u. 
nicht nachbchandelt wurde. An Stello des beim Impragnieren benutzten Losungsm. 
kann man der M. auch irgendein anderes Losungs- oder Quellungsmittel yor dem 
Pressen zumischen; geeignet ist z. B. Aceton oder Alkohol. Ais Isolationsmittel kommen 
in Betracht Schellack, Harnstoff-Formaldehydkondensationsprod., Phenol-Formalde- 
hydkondensationsprod. (D. R. P. 559 945 KI. 21g yom 11/4. 1931, ausg. 30/9. 
1932.) H e i n r i c h s .

IY. Wasser. Abwasser.
Fred D. Bowlus und A. Perry Banta, Kontrolle der Abwasserbeschaffenheit durcli 

Chlorung. Die in der ausgedehnten u. wenig belasteten Kanalisation infolge derEin- 
fiihrung von Schlachthausabwasser eintretende starkę Vorfaulung, die den Betrieb 
der Schlammbelcbungsanlage gefahrdete, wurde durch Chlorung an 8 nach ortlicher



Unters. ausgewiihlten Stellen fast ganz behoben. (Water Works Sowerage 79. 369—74. 
1932. Los Angeles, Calif.) Ma n z .

C. Muller, Die Więdergewinnung von Benzin und Benzol aus industriellen und ge- 
werblichen Abwassem durch aktive Kohlen. (Petroleum 28. Nr. 42. 1—4. 19/10. 1932. —
C. 1932. II. 3001.) S u v e r n .

R. Weldert, R. Kolkwitz, Zieke, Nehin und H. Bausch, V er suche iiber die 
Verrieselung von Oaswasser in Mischung mit stćidtischem Abwasser. 2. Bericht fur die 
Vcgetationsperiode 1931. (I. vgl. C. 1932. I. 561.)' Die auf 3% gesteigerte Zu-
misehung von Gaswasser zu hiiuslieliem Abwasser wirkt bei starkom t)berstauen 
u. Rieseln auf jungo aufgehende Grassaat, nicht auf alteren Grasbestand sehiidlich, 
beeinfluBt im ubrigen wcder den landwirfcschaftliohen Ertrag, noch den Gerueh u. 
Geschmack der erzeugten Pflanzen. Bei sehr geringem AbfluB durch die Drainage 
gehen sehr groBe Anteile des aufgebrachten W. in den Untergrund iiber. (Gas- u. 
Wasserfach 75. 926—30. 1932. Berlin.) Ma n z .

G. Bodę, Entionisierles Eisen in Grundwasser. Eisen in W., das viol organ. Sub- 
stanz enthielt, gab nach Kochen mit verd. Salpetersiiure keine Eisenrk. mit Rliodan- 
kalium, wohl aber, wenn es vor der Behandlung mit Sajpetersaure durch Zusatz von 
Soda, Kalkwasser oder Kalilaugc alkal. gemacht wurde. Dieses eigenartige Verh. 
liiBt sich durch dio Annahme erklaren, daB das Eisen im Roliwasser an Huminsauren 
adsorptiv gebunden war u. durch Zusatz von Alkalicn ionisiert wurde. (Wsehr. Brauerei 
49. 321— 22. 8/10. 1932. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe.) K o lb a c h .

K. von Vagedes, Die Bedeutung des Lysin-(Colipliagen-)Nachweises fiir die gesund- 
lieitliche Beurteilung des Wassers. Das von NYBERG zur Gewinnung von Bakterio- 
phagen angegebene Verf. stellt boi Verwendung lysincmpfindlicher Colistamme u. bei 
Kontrolle der Verdiinnungen in Bouillon durch das Auftropfrerf. auf Endoagar einen 
wesentliehen Fortschritt fiir den Lysinnachwois dar. Von 122 Trinkwasserproben er- 
wiesen sich 19, von 120 Oberflaehenwasserproben 86, von 58 Abwasserproben 41 ais 
colilysinhaltig. Bei Trink- u. Oberfliichcnwasser bestarkt ein positiver Befund den 
Verdacht der Verunreinigung, fiir die Abwasserbeurteilung ist der Lysinbefund wertlos. 
(Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde Infektionskrankh. Abt.. I. 126. 287—96. 1932. Bcrlin- 
Dahlem.) M a n z .

Fred O.Tonney und Ralph E. Noble, Coli-Aerogenes-Bakierientypen ais Kenn- 
zeichen fdkaler Verunreinigung. Keime der Aerogenesgruppe haben neben Bae. Coli 
wenig Bedeutung fiir die Beurteilung fśikaler Verunreinigung eines Wassers. Bei der 
Wertung ist auch die angewandtc Methode der Differenzierung zu berucksichtigen. 
Auf Ferroeyanid-Citratagar sind Coli-Kolonien allein, nicht Aerogenes u. die inter- 
mediaren Typen fiir fiikalen Ursprung kennzeichnend. Die verschiedenen Typen 
behioltcn ihre Eigg. bei Weiterimpfung 6 Monate bei. (J. Araer. Water Works Ass. 24. 
1267—75. Sept. 1932. Chikago, 111., Dept. of Health.) M a n z .

Groeck Wasserveredlung G. m. b. H., Berlin, Beseitigen von Wasserstein. Zu
F. P. 679 419; C. 1930. II. 285 ist nachzutragen, daBfdem W. nach u. nach wachsende 
Mengen von Cr-Sauro dorart zugesetzt werden, daB der Cr-SaureiiberschuB standig in 
einem bestimmten Verhaltnis zu der entstandenen Menge sauren oder neutralen Chromats 
stelit, wahrend die Menge der Erdalkaliionen im Zirkulationswasser nicht weiter an- 
wachst u. hiermit die Befreiung des Systems vom Wasserstein angezeigt wrird. Der 
OberschuB an Cr-Saure oder sauren Chromaten bietet uberdies, besonders wenn Cl- 
Ionen vorhanden sind, einen ausgezeichneten Korrosionsschutz. Das mit Cr-Saure 
beliandelte W. wird auf hohere Tempp., vorzugsweise auf Kp., erhitzt. Das Verf. 
findet besonders bei Systemen ohne starkę Verdampfung Anwendung, z. B. bei Warrn- 
wrasserversorgungsanlagen o. dgl. (Dan. P . 42 435 vom 24/7. 1929, ausg. 23/6. 1930.
D. Priorr. 14/11. 1928 u. 16/3. 1929.) Drews.

Alexaudre Girard, Frankreich, Verfahren zum Reinigen von Flussigkeiten, ins- 
besondere Abwassern aller Art. Nach dcm Absitzenlassen u. Abhebern der Abwasser 
wrerden diese durch eine Reihe von Filterkammern geleitet, wo sie eine baktericide 
Reinigung erfahren. Die Filterkammern enthalten grobkorniges u. feineres Trager- 
material aus Stein, Schlacke etc. u. sind mit Pflanzenerde abgedeckt u. gestatten der 
Luft Zutritt. Dazu mehrere Abb. (F. P. 730 917 voni 2/2. 1932, ausg. 26/8. 1932. 
Belg. Prior. 12/2. 1931.) M. F. M u l l e r .

Guggenheim Brothers, N. Y., ubert. von: George H. Gleason, Montclair, N. J., 
und Alfred C. Loonam, Brooklyn, N. Y., Reinigen von Abwasser, welches nur geringe
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Mengen faulender Stoffe sowohl in Suspension ais in Lsg. enthalt, durch Zusatz eines 
mit Alkali fiillbarcn Metallsalzes, z. B. Fe2(S0.1)3, u. von Alkali oder Kalk, wodurch 
Fe(OH)3 ausgefiillt wird, das die in dem W. enthaltenen Faulstoffe mitreiBt. Der Nd. 
wird abgetrennt. Das W. wird dann mit einem Basenaustauscher behandelt, wodurch 
dio der Faulnis ausgesetzten Basen durch andere ersetzt werden. Z. B. werden NHn 
oder Amino mit einem Na20-A l20 3-Si0o-H„0-Zcolithcn umgesetzt. (A. P. 1886 267 
vom 7/5. 1932, ausg. 1/11. 1932.) " " M. F. M u l l e r .

Carbo-Norit-Union Verwałtungs-Ges. m. b. H., Frankfurt a. M ., Anlage zur 
Reinigung und Verwertung von waflrigen Flussigkeilen, insbesondere von Abwiissem. Die 
nach dem Verf. des Hauptpatents arbeitende Anlage besteht aus einer Anzahl von 
Adsorptionsvorr., die wechselweiso von der zu reinigenden Fl. u. von dem Losemittel 
durchflossen u. zeitweise mit W.-Dampf ausgedampft werden u. aus einer daran an- 
geschlossenen Riickgewinnungs- u. Reinigungsanlage fiir das vcrwendete Losemittel 
sowie aus einer hiermit u. mit den Adsorptionsvorr. verbundenen Stapelvorr. (D. R. P. 
564 668 KI. 85 c vom 14/10. 1930, ausg. 21/11. 1932. Zus. zu D. R. P. 534 204; C. 1931.
II. 3025.) M. F. M u l l e k .

Bamag-Meguin Akt.-Ges., Deutschland, Verwertung von leicht faulenden und 
schwer rerbrennlichen hćiuslichen Abfallsloffen. Die zu verwertenden Stoffe, vegetabil., 
tier., Papier- u. dgl. -Abfiille werden unter maBigem Uberdruck u., zweekmaBig, Durch- 
arbeiten mehrere Stdn. mit iiberhitztem Wasserdampf behandelt u. gegebenenfalls 
naehtraglich baktcriellen E in w . ausgesetzt. Die Erzeugnisse sollen zu Futterzwecken, 
brikettiert ais Brennstoffe, oder nach Zusatz von Ca(OH)3 oder anderen Stoffen ais 
Dungemittel verwendet werden. (F. P. 7 3 4  8 4 1  vom 7/4. 1932, ausg. 28/10. 1932.
D. Prior. 7/12. 1931.) __ ______________ _ K uH LIN G.

Vom Wasser. Ein Jahrb . f. Wassorchemie u. Wasserreinigungstechnik. Hrsg. von cl. Fach- 
gruppe f. Wassorchemie d. Vercins d t. Chemiker. Bd. 6. 1932. Berlin: Verl. Chemie 
([Komm.: Hacssel Comm. Gescli., Leipzig] 1932.) (262 S.) gr. 8°. nn M. 18.— ; Pp. 
nn M. 20.—.

V. Anorganische Industrie.
J. Cruz, Bemerkungen zur Schwefelsaurebildung im Glovertvrm. Auf Grund der 

Theorie von K a l t e n b a c h  (C him . et Ind. 3 [1920]. 407) u. einer Warmebilanz des 
Gloverturmes wird theoret. begrundet, daB bei Temp.-Erhohung der in den Glovcr 
eintretenden Gase das Gleichgewicht durch vermehrte Saurezugabe derart geregelt 
werden muB, daB die vom Glovcr abflieBende Saure 77°/o H.SO., enthalt. (Quimic<a 
e Ind. 9. 254— 57. Okt. 1932.) '  R. K . Mu l l e r .

G. P. Ljubinskaja, Reinigung des Ghlorgases von Wasserstoff. Das nach dem 
Hg-Verf. gewonnene Cl2 enthalt meist 3—4°/0 / / , ,  der bei der weiteren Verwendung des 
Cl2 zu stóronden Nebenrkk. u. unter Lichteinw. zu Explosionen fiihren kann. Vf. 
untersucht die Móglichkeiton zur Beseitigung des H 2 u. findet es am vorteilhaftesten, 
ihn mit Cl2 zu HCI umzusetzen u. diese mit H20  zu absorbieren. Die Umsetzung wird 
durch Uberleiten des Gasgemisches iiber einen Katalj-sator bei erhóhter Temp. Yor
genommen. Es werden folgende Katalysatoren untersucht: akt. Kohle, Mn02, Ziegel- 
brocken, Bimsstcin, Glas, Koks, Holzkohlen. Ais bester Katalysator erwies sich 
Birkenholzlcohle, die bei 180—200° eine vollstandigo Umsetzung ermóglicht. Die Ab
sorption wird durch Einleiten des Gasgemisches in W. vollzogen, wobei bis zu einer 
HCl-Konz. der Lsg. von 32% samtliche HCI aus dem Gas entfernt wird. Die gewonnene 
HCI enthalt 0,38% Cl2, das durch Einblasen von Luft entfernt werden kann. Die 
Konz. der HCI sinkt dabei um 1—1,5%. — 8 Soiten Tabellen der einzelnen Vers.- 
Ergebnisse. (U.S.S.R. sci. Res. Inst. supremę Council Nat. Econ. — State Inst. appl. 
Chem. Nr. 15 . 56—70. 1932.) R o l l .

A. A. Tschisłlik, Gewinnung von HCI aus Chlor wid Wasserdampf in Gegenwart 
von Kohle. Bei Anwendung von Koks von ZedernnuBgróBe gelang es, durch Uberleiten 
von mit Dampf gesatt. Cl2 chlorfreie HCI herzustellen, bei einem DampfuberschuB von 
ca. 5%. Die Rk. ist exotherm. u. erfordert keinerlei AuBenheizung. Das HCI ist As- 
u. S-frei u. Fe-arm (D. 1,2). Der Kohleverbrauch betragt 10—11% des HCl-Gas- 
gewichts. (J. ehem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promysehlennosti] 1932. Nr. 9. 
37—39.) SCHONFELD.

W. L. Hill, H. L. Marshall und K. D. Jacob, Geringfiigige melallische Bestandteile 
von Rohphosphai. (Vgl. C. 1932. I. 1570. 2445.) Vff. stellen tabellar. den Geh. von
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verschiedenen Rohphosphaten an den neben Ca, Fe u. Al in geringer Menge vorkom- 
menden Metallcn (Mg, Na, K, Ti, Mn, Cr, V, Cu, Zn, As) zusammen; dio Gesamtmenge 
dieser Bestandteile iibersteigt selten 1,5%. (Ind. Engng. Chem. 2 4 . 1306—12. Nov. 
1932. Washington, Bur. of Chem. and Soils.) R. K. Mu l l e r .

G. Fauser, Der gcgenwartige Stand der elektrocliemischen Verfahren zur Synlhese 
der Salpetersaure. Kurzes Ref. eines Vortrages mit Diskussion. (J. Four electr. Ind. 
electrochim. 41 . 407—09. Nov. 1932.) R. K. Mu l l e r .

N. A. Elmanowitsch und L. S. Majofiss, Uber Chlorphosphorverbindungen. POl3 
wird gegenwartig in der U.S.S.R. nach dem Vcrf. von Ma n o j e w  u. M a s e ł  (C. 1 9 3 0 .
II. 1511) durch Einw. von Cl2 auf P unter einer Decke von PC13 in kleinem MaBstab 
gewonnen. Fiir die Herst. von POCl3 empfiehlt Yf. die Umsetzung von P20 5 mit PC15, 
da P20 5 in der U.S.S.R. relativ leicht zu erhalten ist. Der Preis fur 1 Tonne P2Os stellt 
sich allerdings auf 4700 Rbl. (U.S.S.R. soi. Res. Inst. supreme Council Nat. Econ. 
State Inst. appl. Chem. Nr. 15 . 70—74. 1932.) RÓLL.

N. N. Melnikow, Phosgen. U b ersich t. (J. chem . In d . [ ru ss .: S h u rn a lc h im itsc h e sk o i 
P ro m y sc h len n o s ti]  1 9 3 2 . Nr. 9. 20—25.) S c h o n f e l d .

W. N. Dominikowski, Kalisalpeterlagerstćitten im Kurdislan und einige Be- 
merkangen iiber Salpełer in der U.d. S. S. B. Die Ausbeutung der Kurdistaner Salpeter- 
Lager halt Vf. fur wenig aussichtsroich, da nur einige mm dicke Oberflachenschichten 
fiir eine techn. Ausbeutung in Frage kommen. (Berg-J. [russ.: Górny Shurnal] 1 9 3 2 . 
Nr. 7. 35—37.) Sc h o n f e l d .

I. S. Morosow, Magnesiaverfahren zur Herslellung von Kaliumchlorat. Die bei der 
Karnallilvemvbeitnng abfallenden MgCL-Laugen lassen sich yerwenden zur Herst. von 
KGlOz. Die MgCl2-Lsg. wird durch Erhitzen liydrolysiert; die gebildete HC1 kann 
abgezogen u. weiterverarbeitet werden. Das zuriickbleibende MgO hydratisiert zu 
Mg(OH)2 u. wird durch Einleiten von Cl2 in Mg(C103)2 umgewandelt. Aus diesem 
gewinnt man durch Umsetzung mit KC1 KC103. Das gebildete MgCl2 kann ohne Ein- 
dampfen durch Einleiten von HC1 ausgesalzen werden u. wieder in den ProzeB eingehen. 
Ais HCl-Quellc kann z. B. die Hydrolyse des MgCl2 dienen. — Vf. untersucht die 
Bedingungen fur techn. Durchfiihrung dieser Iikk. Zur Chlorierung kann sowohl die 
sich normalerweise bildende Aufschwemmung von MgO in W., ais auch das Hydra- 
tationsprod. yerwendet werden. Dio Hydratisierung Yerlauft erst bei hoheren Tempp. 
mit nennenswerter Geschwindigkeit, so daB man ublicherweise mit MgO-Aufschwem- 
mung arbeiten wird. Bei einem MgO-Geh. bis zu ca. 170 g im 1 verlauffc die Chlorierung 
glatt. Bei hoheren Konzz. kann bei Temp.-Erhóhung iiber 32° eine Kóagulation der 
Fl. unter Abscheidung von Mg(ClO)2 ais Gel eintreten, die eine weitere Chlorierung 
verhindert. Die Rk.-Warme der Rk. 6MgO +  6C12 =  Mg(C103)2 +  5MgCl„ wird zu 
209,8 Cal bestimmt. Die Umsetzung mit KC1 gibt die beste Ausbeute, wenn die Lsg. 
8,9% Mg(C103)2 u. 22% MgCl2 enthalt. KC1 muB im UberschuB (14%) zugefiigt werden. 
Bei Abkuhlung auf 0° fallt 93% des gebildeten KC103 aus. Die Ausnutzung des Cl2 
bei der Chlorierung des MgO betragt 99% des theoret. Wertes. (U.S.S.R. sci. R es. Inst. 
supreme Council Nat. Econ. — State Inst. appl. Chem. Nr. 15 . 46—56. 1932.) R 5 l l .

— , Lithium und Lithiumsalze in der Technik. Ein weites Gebiet moglicher Ver- 
wendungszuiecke. (Vgl. C. 1932 . II. 3593.) (Chem. Age, London 27. 333—34. 8/10. 
1932.) R. K. M u l l e r .

S. M. Klimenko und I. I. Naugolnikow, Kalksteine im Bezirk „Kriwoj Bog‘l. 
Unters. der Moglichkeit der techn. Auswertung der Kalksteinlagerstatten. (Minerał. 
Rohstoffe [russ.: Mineralnoe Ssyi'je] 6. 1047—50. 1931.) K l e v e r .

Naoto Kameyama und Hiroshi lida, Die Darstellung von Mangandioxyd durch 
Eleklrolyse mit Wechselslrom. Die Elektrolyse wss. Lsgg. von MnS04 oder Mn(N03)2 
kann bei Anwendung von Wechselstrom anstatt Gleichstrom leicht so geleitet werden, 
daB MnOo ais Nd. entsteht. Ais giinstigste Vers.-Bedingungen werden folgende ge- 
funden: Beide Elektroden bestehen aus Pt, Stromdichte 5—10 Amp. cm-2; Mn”-Konz. 
etwa 3% u. 2—3% HN03; Temp. etwa 40°. Der Nd. erweist sich nach Trocknung 
bei 100—120° ais sehr reines Mn02. Der Mechanismus der Rk. wird auf Grund von 
Analysen des Elektrolyten sowie der an den Elektroden entwickelten Gase diskutiert. 
(J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35 . 374—75 B. Aug. 1932.) J . L a n g e .

Naoto Kameyama und Hiroshi lida, Durch Wechselstromelektrolyse hergestdUes 
Mangandiozyd ais Depolarisator in Trockenbatterien. (Vgl. vorst. Ref.) Das durch 
Wechselstromelektrolyse hergesteUte Mn02 ist ais Depolarisator fiir Trockenzellen dem 
naturlichen Braunstein iiberlegen, begiinstigt aber anderseits Selbstentladung. Ein
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Prod., das diosen Nachteil nicht hat, erhalt man unter folgenden Bediugungen: 10% 
Mn, ais Mn(N03)2 u. mehr ais 3% freie HN03; Temp. etwa 20°. Der zunachst 50—70% 
Mn20 3 enthaltende Nd. geht durch Erliitzen auf 200—300° in 92—100%ig. MnÓ2 
uber. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 375—76 B. Aug. 1932. Dept. appl. Chem. 
Faculty Eng. Tokyo Imp. Univ. Japan.) J . L a n g e .

Joseph Dyer, Erankreich, -Herstellung von Salzen, dereń eine Komponenta gas- 
fórmig ist. Die Rk. wird in einer geschlossenen Kammer durchgefiihrt, in der ein Ruhr- 
werk angeordnet ist. Durell die Riihrbewegung kommt das Gas stets mit neuen Lsg.- 
Mengen zusammen, wahrend die gebildeten Krystalle gegen die Kammerwande ge- 
schleudert werden. Es sollen z. B. Alkali- bzw. Erdalkalihyposulfite, -sulfate oder 
-chloride hergestellt werden. (P. P. 676 380 vom 8/6. 1929, ausg. 21/2. 1930.) H o r n .

W. P. Astafjew, U. S. S. R ., Reinigung von Schwefelnatrium. Konz. h. Schwcfel- 
natriumlsgg. werden mit Schwefelzink oder -barium yersetzt, der ausgeschiedene Nd. 
abfiltriert u. das F iltrat zur Krystallisation gebracht. (Russ. P. 23962 yom 22/3.
1931, ausg. 30/11. 1931.) R i c h t e r .

General Chemical Co., New York, ubert. von: Henry Joseph, St. Albans, 
Kałalysator fiir die Herstellung ton KontaktscMcefelsaure. Der V enthaltende Kontakt 
ist auf fein yerteiltes Tragermatcrial aufgebracht; er enthalt Na u. IC in solchen Mengen, 
daB das Verhaltnis zwischen Na u. K, berechnet ais Sulfate, nicht wesentlich gróBer 
ais 0,5 u. nicht wesentlich kleiner ais 0,25 ist. (A. P. 1887978 vom 23/9. 1931, ausg. 
15/11. 1932.) D r e w s .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Yerfahren zur Gewinnung schwefel- 
saurer Salze, dad. gek., daB S02 u. 0 2, letzteren yorteilliaft im UberschuB entlialtende 
Gasgemische, z. B. solclie, dereń S02-Geh. 5% nicht oder nicht wesentlich ubersteigt, 
im Zustand so feiner Verteilung, wie er z. B. durch Durchpresscn der Gase durch fein- 
porige Stoffe, z. B. porose Steine oder auf mechan. oder beliebigem sonstigen Wege er- 
zielbar ist, bei Anwesenheit oder unter Zufiihrung von bas. Stoffen in ein wss. Medium 
eingeleitet werden, vorteilhaft derart, daB z. B. wahrend des Einleitens des Gas- 
gemisehes durch fortlaufende Zugabe der bas. Stoffe, z. B. durch Einleiten yon NH3 
in einer der in der Lsg. auftretenden Saure entsprechenden Menge, die Rk. der Rk.-Fl. 
moglichst neutral gehalten wird. (Oe. P. 127 363 yom 21/2. 1930, ausg. 25/3. 1932.
D. Priorr. 27/3., 18/5. u. 14/6. 1929.) H o r n .

Shoichiro Hori, Yoyohatacho. Gewinnung von Ammonsulfat oder dieses enthallen- 
den Salzen. NH.,-Suliit wird in einer gesatt. Lsg. von NH^-Sulfat gel., wobei das Ver- 
baltnis des darin enthaltenen NH3 u. S02 der Zus. yon (NH.,)2S03 entsprechend ge- 
halton wird; neben dem n. Sulfit kann ein geringer UberschuB von S02 yorhanden 
sein. Die Lsg. wird alsdann mit 0 2 unter Druck in Ggw. von Kontakten, z. B. Salzen 
des Ni, Cu, Fe o. dgl., behandelt. Arbeitet man in Ggw. yon Alkali- oder Erdalkali- 
salzen, so erhalt man Misch- oder Doppelsalze. An Stelle des (NH,)2S03 kann NH4H S03 
u. NHS oder NH3 u. S02 yerwendet werden. (A. P. 1888 633 yom 23/10. 1930, ausg. 
22/11. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbcnindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfindcr: Wilhelm Schafer, 
Dessau, und Robert Griessbach, Wolfen), Gewinnung von Amidosulfosaure durch 
Hydrolyse von imidosulfonsaurem Ammonium, 1. dad. gek., daB man die Hydrolyse 
in einer schwaeh sauren, yorzugsweise an (NH4)2S04 gesatt. Lsg. yornimmt. — 2. dad. 
gek., daB man die hydrolysierte Lsg. teilweise mit NH3 neutralisiert, yom entstandenen 
(NH4)2S04 abtrennt, aus der Mutterlauge das amidosulfosaure Ammonium durch ent
sprechenden Saurezusatz in freie Amidosulfosaure uberfiilirt u. diese auskrystallisieren 
laBt. — 3. dad. gek., daB man eine schwach schwefelsaure, Amidosulfosaure enthaltende 
u. an (NHJjSO., gesatt. Stammlsg. im Kreislauf dazu benutzt, um in ihr imidosulfo- 
saures Ammonium zu liydrolysieren u. dui'ch getrennte Zusatze von NH3 u. H 2S01 
auf (NH4)2S04 u. freie Amidosulfosaure zu yerarbeiten. (D. R. P. 564123 KI. 12 i 
yom 20/9." 1931, ausg. 14/11. 1932.) D r e w s .

Nautschni institut po udobrenijam imeni Pri. Ssamoilowa und S. I. Wolfko- 
witsch, U. S. S. R ., Darstellung von Ammoniumsulfat. Eine Mischung aus gasfórmigem 
NH3, S02, Luft u. H20-Dampf wird bei einer Temp. von 60° durch einen elektrostat. 
App. durchgeleitet. (Russ. P. 24 395 vom 14/11. 1928, ausg. 31/12. 1931.) R ic h t e r .

Institut fiir Physikalische Grundlagen der Medizin, Frankfurt a. M., Durch- 
fuhrung chemischer Reaklionen. Zur Durchfuhrung von Rkk. mit Hilfe von Glimm
entladungen wird der Abstand der Elektroden so gewahlt, daB er ungefahr dem Raum
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des Kathodenfalles gleichkommt. Das Verf. soli insbesondero zur Durchfiihrung der 
Ammoniaksyntlicso dienen. (E. P. 357 534 vom 17/6. 1930, ausg. 22/10. 1931. D. Prior. 
26/6. 1929.) H o r n .

Ernst Terres, Brannsehweig, Synthetische Herstellung von Ammoniak unter Ver- 
wendung von Katalysatoren, dio durch therm Zers. yon komplexen Eisencyaniden 
in einer indifferenten Atmosphare erhalten sind, 1. dad. gek., daB ais Katalysator 
eine M. yerwendet wird, die durch Einw. yon H2 bei Tempp. oberhalb 400° auf die durch 
Erhitzen einer Eisencyanwasserstoffsaure oder eines einfachen NH4-Salzes dieser Saurc 
in einer indifferenten Atmosphare gewonnene Verb. u. durch nachtragliche Behandlung 
des so erhaltenen Prod. mit yerd. Saure hergestellt, ist. — 2. dad. gek., daB ais K ata
lysator die aus Eisencyanwasserstoffsauren oder den einfachen NH4-Salzen dieser Sauren 
gewonnenen Prodd. unter Zusatz von metali. Al, Al-Carbid oder AJ-Nitrid, einzeln 
oder im Gemisch miteinander yerwendet werden. (D. R. P. 564112 KI. 12 k yom 
7/5. 1927, ausg. 14/11. 1932.) D r e w s .

Ernst Terres, Braunschweig, Synthelische Herstellung von Ammoniak aus seinen
Elementen nach D . R. P. 564 112 unter Verwendung einer Katalysatormasse, die durch 
Erhitzung eines Alkalisalzes (ausgenommen eines einfachen NH4-Salzes) einer Eisen
cyanwasserstoffsaure in einer indifferenten Atmosphare u. naclifolgende Einw. yon 
H j auf das Zers.-Prod. gewonnen worden ist, 1. dad. gek., daB das Zers.-Prod. einer 
Nachbehandlung mit yerd. Sauren unterworfen wird. — 2. dad. gek., daB dem K ata
lysator metali. Al, Al-Carbid oder Al-Nitrid, einzeln oder in Mischung miteinander, 
zugesetzt wird. (D. R. P. 565 155 KI. 12 k vom 4/8. 1929, ausg. 26/11. 1932. Zus.
zu D. R. P. 564 112; vgl. vorst. Ref.) D r e w s .

Hans Harter, Wurzburg, Erhohung der Leislung durch Kuhlung des Katalysators 
bei der Ausfuhrung ezothermischer, katalytisclier Gasreaktionen, z. B. der Ammoniak- 
synthese, unter Anwenduug von iiber den Anfangsdruck komprimierten Rk.-Gasen, 
dad. gek., daB die Kuhiung bewirkt wird, indem die F,xpansion der Rk.-Gase auf den 
Arbeitsdruck bei ihrem Eintritt in den Kontaktapp. ohne Arbeitsleistung erfolgt oder 
indem andere yerflussigto oder yerdichtete Gase mit positivem T h o m s o n - J o u l e - 
Effekt in die Synthesegase durch ein Drosselorgan eingefuhrt werden. (D. R. P. 564 500
KI. 12 k yom 13/7. 1926, ausg. 19/11. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Bahr, Ludwigs- 
hafen a. Rh.), Gewinnung nitroser Gase gemaB D. R. P. 482 346, dad. gek., daB die auf 
genugend hohe Temp. erhitzten u. mit Luft oder 0 2 yermischten Ammonsalzdampfe 
zunach3t iiber Vorkatalysatoren z. B. aus Fe, Ni, Mn, Cr, Cu, Mo, W usw. oder dereń 
Verbb. in reinem Zustand oder in Mischung untereinander oder mit anderen Stoffen, 
wie Schamotte, Kaolin, Silicagel, Karborund usw., bei hóherer Temp. geleitet werden. 
(D. R . P . 507204 KI. 12 i vom 28/11. 1926, ausg. 17/11. 1932. Zus. zu D. R. P. 
482 346; C. 1932. II. 3594.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Bahr, Ludwigs- 
hafen a. Rh.), Ozydation von Ammoniaksalzen gemaB D. R. P. 482 346, dad. gek., daB 
die Verdampfung der NH3-Salze unter yermindertem Druck yorgenommen wird, der 
entweder in der gesamten Apparatur oder aber nur in einem Teil derselben unterhalten 
wird. (D. R. P. 508 394 KI. 12 i yom 3/5. 1927, ausg. 17/11. 1932. Zus. zu D. R. P. 
482 346; C. 1932. II. 3594.) - D r e w s .

Nautschni institut po udobrenijam imeni Prf. Ssamoilowa und S. I. WolŁko- 
witsch, U. S. S. R., Verfahren zum Aufarbeiten phosphorarmer Phosphorite. Der Auf- 
schluB der Phosphorite erfolgt wie ublicli mit H2S04, der aber bis zu 10% Alkali- 
sulfate, -chloride oder -phosphate zugesetzt sind. (Russ. P. 24418 yom 14/12. 1930, 
ausg. 31/12. 1931.) R ic h t e r .

Coronet Phosphate Co., New York, iibert. von: William H. Waggaman, Lake- 
land, und Stapleton D. Gooch, Lake Wales, Gewinnung von Phosphor. Ein Gemisch 
von gesintertem Phosphat mit Si02-haltigem Materiał u. Brennstoff wird in den Ofen 
chargiert. Die Hohe soli zur Breite der Charge im Verhaltnis von mehr ais 7,5 zu 1 
stehen. Nach der Ziindung der Charge werden die erzeugten Gase u. Dampfe nach oben 
durch die Charge hindurchgefuhrt, wobei eine hohe Strómungsgeschwindigkeit ein- 
gehalten u. ein erhóhter Warmeaustausch zwischen den h. Gasen sowie dem oberen 
Teil der Charge bewirkt wird. (A. P. 1888 896 yom 21/3. 1930, ausg. 22/11.
1932.) D r e w s .

Victor Chemical Works , Illinois, iibert. von: Nils C. Lindberg, Crete, Gewinnung 
von Phosphorverbindungen aus Ferrophosphor. Zerkleinerter Ferrophosphor wird mit
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Alkalicarbonat u. kaust. Alkali brikettiert u. auf ca. 1000° — Schmelzen soli nicht 
eintreten — erhitzt. D as Rk.-Prod. wird nach dem Abkiihlen ausgelaugt. (A. P. 
1888 003 vom 16/12. 1929, ausg. 15/11. 1932.) D r e w s .

D ow Chemical Co., Midland, iibert. yon: Edgar C. Britton und Harold R. Slagh, 
Midland, Herstellung von Phosphorhalogenrerbindungen. Man laBt den P  u. das Halogen 
in einem fl. Medium reagieren, welches wenigstens ein Halogenderiy. des P enthalt, 
z. B. POCl3, PCI3 o. dgl. Man arbeitet bei einer unterhalb 70° liegenden Temp. (A. P.
1 888 713 vom 9/7. 1929, ausg. 22/11. 1932.) D r e w s .

Remington Arms Co., Inc., Delaware, iibert. von: James E. Burns und Watson
H. Woodford, Bridgeport, Beinigen von rohem Antimonsulfid. Ein Gemiseh des Roh- 
materials mit S wird gesclim., in dunnem Strahl der Luft ausgesetzt u. in einem er- 
hitzten GefaB gesammelt. (A. P. 1887 920 vom 16/11.1926, ausg. 15/11.1932.) D r e w s .

Pacific Coast Borax Co., New York, iibert. von: Alfred Newman, Tompkins- 
ville, Oemnnung von Borsćiure. Die wss. Suspension eines Borates wird in der Kaltc 
mit einer Saure zers. Die Menge des yorhandenen W. soli zur Lsg. der Gesamtmenge 
der entstandenen Borsiiure nicht ausreichen. Zur Zers. eignet sich besonders H„SO.,. 
(A. P. 1888 391 vom 16/4. 1928, ausg. 22/11. 1932.) D r e w s .

Arsen H. Avakian, Long Beach, Entfernen von Kieselsaure aus Alkalilaugen. 
In  der Lauge wird das HC03-Radikal, z. B. durch Zugabe von Bicarbonat oder Ć02, 
erzeugt, wobei das Si02 ausgefallt wird. (A. P. 1888 484 vom 28/11. 1930, ausg. 
22/11. 1932.) " D r e w s .

Wollnerwerke G. m. b. H. und Max Dittmer, Rheingonheim, Ludwigshafen
a. Rh., Herstellung von nicht backendem Wasserglaspulver, dad. gek., daB der Wasser- 
glaslsg. eine oder mehrere neutrale oder nahezu neutrale Lsgg. von organ. Stoffen, 
m e Hamstoff, Zucker o. dgl., zugesetzt w'erden, worauf das Gemiseh in bekannter 
Weise zerstaubt wird. (D. R. P. 564124 KI. 12 i vom 25/7. 1931, ausg. 14/11.
1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Schmidt und 
Otto Grosskinsky, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von Rufi durch therm. Zers. 
von eine oder mehrere Doppelbindungen enthaltenden ungesiitt. KW-stoffen in Ggw. 
von Kontaktkorpern bei beliebigem Druck gemaB D . R. F. 552 623, dad. gek., daB 
Co enthaltende Katalysatoren verwendet werden. (D. R. P. 565 556 KI. 22 f vom 
10/11. 1928, ausg. 2/12. 1932. Zus. zu D. R. P. 552 623; C. 1932. II. 1056.) D r e w s .

Theodor Wilhelm Pfirrmann, Mannheim-Waldhof, und Georg Gros, Oppenau, 
Fortlaufende Herslellung von Gasrufi durch katalytisclie Zerlegung von Kohlenoxyd,
I. dad. gek., daB diese durohgefiihrt wird an ganz oder nur oberflachlich aus katalyt.
wirksamem Metali bestehenden Blechscheiben, von denen der sich bildende RuB ent- 
femt wird durch dagegen bewegte, ebenfalls aus katalyt. wirksamem Metali bestehende 
Abstreifbleche oder Drahtbiirsten oder auch durch eine Reihe von feinen Diisen, denen 
Rk.-Gas mit hoher Geschwindigkeit entstromt. — 2. dad. gek., daB neben festen Kata- 
lysatorfliichen gas- oder dampffórmige Katalysatoren angewendet werden, die zwecks. 
Dosierung einem abgezweigten Teilgasstrom zugemischt werden, welcher nach der 
Beladung wieder mit dem Hauptgasstrom vereinigt wird. — 3. dad. gek., daB ais gas- 
fortnige Katalysatoren Carbonjde verwendet werden, welebe fortlaufend mittels eines 
abgezweigten CO-Teilstromes boi der Bldg.-Temp. der Carbonyle gegebenenfalls unter 
Druck aus den entsprechenden Metallen oder Metallgemischen hergestellt werden. 
(D. R. P. 565053 KI. 22 f vom 5/8. 1925, ausg. 25/11. 1932.) D r e w s .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Leslie Marshall Clark und Henry 
Mills Spittle, Winnington Hall, Herslellung von Natriumaluminat. Bausit o. dgl. 
wird mit NaOH-Lsg. in solcher Menge behandelt, daB das Verhaltnis von N a,0  : A120 3 
in der erhaltenen Lsg. 1,5—2,5 : 1 betragt. Durch Krystallisation kann man ent- 
weder die hydrat, oder die W.-freie Verb. erhalten. Erstere erhalt man bei einer Konz. 
der Lsg., ausgedriickt ais Na20 +  A120 3, von 45—65°/0, wahrend fiir die Gewinnung 
letzerer die Konz. ca. 78°/o u. die Krystallisationstemp. wenigstens 100° betragen soli. 
(E. P. 381971 Tom 17/7. 1931, ausg. 10/11. 1932.) D r e w s .

Dow Chemical Co., Midland, iibert. von: Edwin O. Barstow und Sheldon
B. Heath, Midland, Herstellung eines kornigen entwdsserten Gemisches von Calcium- 
und Magnesiumchlorid. Die wasserhaltigen Chloride werden mit dem bereits ent- 
wasserten gekórnten Gemiseh in solcher Menge vermischt, daB das daraus erhaltene 
Gemiseh bei der nachfolgenden Trocknung nicht mehr schmilzt. Die Erhitzung zwecks 
Troeknung erfolgt in einem Strom h. Gases, wobei das kórnige Prod. unmittelbar er*
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lia lte n  w ird . D as  Salzgem isch  f in d e t V erw endung  fiir  d ie  H e rs t .  v o n  K u h lso len . (A. P. 
1 8 8 4  5 2 2  vom  3/3. 1928, ausg . 25/10. 1932.) D r e w s .

Lucien Georges Laurent und Emile Jacob Baze, Algier, Oewinnung von 
Magnesiumsulfat. Aus CaS04 u. (NH4)2C03 wird zunachst (NH4)2S04 hergestellt; 
dieses wird zwecks Gewinnung yon S03 in Ggw. yon Na2S04 in zwei Stufen calciniert. 
Bei 400° yerlauft die Rk. folgendermaCen: (NH4)2S04 +  Na2S04 — ->- 2 NaHS04 +
2 NH3. Das NH3 findet im Kreislauf Verwendung. Nunmehr wird die Temp. erhóht:
2 NaHS04 — y  Na2S20 7 +  H20 ; Na2S20 7 — >- Na2S04 +  S03. Das Na2S04 kehrt 
in den Kreislauf zuruek, wahrend man das S03 in einen fein gepulyerten Dolomit ent- 
haltenden Brei einleitet. Hierbei entsteht neben CaS04 u. MgS04 noch C02, die mit 
dem zuvor erhaltenen NH3 zur Herst. von (NH4)2S04 benutzt wird. Hierbei findet 
das vom Rk.-Gemisch durch Filtration abgetrennte CaS04 Yerwendung, wahrend das 
F iltrat auf MgS04 verarbeitet wird. Ais Nebenprod. wird gefiilltes CaC03 erhalten. 
(Hierzu ygl. F. P. 722 563; C. 1982. II. 418.) (F. P. 733 767 vom 17/3. 1932, ausg. 
11/10. 1932.) D re w s .

Standard Oil Co. of California, San Francisco, iibert. von: William H. Shiffler 
und Ward P. Anderson, Berkeley, Oewinnung von Aluminiumchlorid. In  einer Vertikal- 
retorte wird zunachst unten eine Sehicht von tonerdehaltigem Koks gebildet. Die 
Cl u. O, enthaltenden Rk.-Gase werden ebenfalls von unten zugeleitet, u. zwar in 
Mengen, die zur Aufrechterlialtung der Temp. ausreichend sind. Die Gase sowie die 
yerdampften Rk.-Prodd. durchstrómen die Koksschicht u. werden oben aus dem Ofen 
abgezogen. (A. P. 1887566 vom 23/5. 1928, ausg. 15/11. 1932.) D re w s .

I. A. Kasarnowski, U. S. S. R., Darstellung von wasserfreiem AlCl3. Lehm, 
Kaolin o. dgl. werden in Ggw. von Kohle oder CO mit Cl bei Temp. von 1000° behandelt. 
(Russ. P. 23 970 vom 8/2. 1931, ausg. 30/11. 1931.) R i c h t e r .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Frederic van Taack- 
Trakranen, Mannheim), Oewinnung von eisenfreiem Aluminiumchlorid aus Fe-Chlorid 
enthaltenden Al-Chloridlsgg., dad. gek., daB diese Lsgg. durch Eindampfen in einen 
Krystallbrei verwandelt werden, die entstehende breiige M. zusammen mit der Mutter- 
lauge vermahlen, liierauf zentrifugiert oder filtriert u. der feste Riickstand mit nur das 
Fe-Chlorid lósenden Fil. ausgewaschen wird. — Geeignete Lsgg. sind gesatt. AlCl3-Lsg., 
konz. HC1 o. dgl. (D. R. P. 565 539 KI. 12 m vom 5/9.1931, ausg. 2/12.1932.) D re w s .

Wilhelm Bachmann, Seelze bei Hannover, Herstellung von Aluminiumfluorld 
oder von Aluminium-Alkalidoppelfluoriden. Zu E. P. 307 345; C. 1929. II. 85 ist nacli- 
zutragen, daB zur Umsetzung bas. A1(N03)3 verwendet wird, welches durch AufschlieBen 
von tonerdehaltigem Rohgut mit entsprechenden Mengen yon H N 03 hergestellt wurde. 
Das erhaltene A1F3 wird in Ggw. von W., uberhitztem Dampf oder anderen F-Verbb. 
bildenden Stoffen, z. B. Si02, in der Warme zers.; die entstehende neue F-Verb. wird 
in einer fruheren Stufe des Verf. wieder verwendet. Und zwar wird die bei der Zers. 
gebildete F-Yerb. zur Riickbldg. der fiir die A1(N03)3-Umsetzung zu Fluorid benotigten 
F-Verb. u./oder der zur A1(N03)3-Herst. aus tonerdehaltigem Materiał benotigten Saure 
yerwendet. (Oe. P. 130199 vom 5/3. 1928, ausg. 10/11. 1932.) D re w s .

Bruno Waeser, Die Luftstickstoff-Industrie m it Bcrucksichtigung der chilenischen Industrie 
und des Kokereistickstoffs. 2., neubcarb. Aufl. Leipzig: Spamer 1932. (V III, 609 S.) 
gr. S°. =  Chemische Technologie in Einzeldarstellgn. M. 30.— ; Lw. M. 33.—.

VI. Glas. Keramik. Zement. Baustoffe.
J. F. Hyslop, Schmdzverhalten in Oegenwarl von Kieselsaure. Eine Mitieilung 

uber die Gleichgewichtsdiagramme der Kieselsaure. Tragt man die Atomzahlen der FluB- 
inittelmetalle ais Abszisse, die eutekt. Tempp. der betreffenden 2-Stoffsysteme ais 
Ordinate auf, so ordnen sich die yerschiedenen Eutektica in 3 Kurvenzugen an: Jlg, 
Al, Ca, Zn, Sr, Ba. Dann Fe, Mn, Pb. Dann Li, Na, K. Im 2-Stoffsystem wird der 
fl. Anteil beim F. der einen Komponente, hier von Si02 durch den horizontalen Abstand 
der beiden Aste der Liquiduskurve bei der F.-Best. dieser Komponente dargestellt; 
Tragt man nun die Ordnungszahl ais Abszisse, die %-Gehh. des Systems an Schmelze 
beim F. von Si02 ais Ordinate auf, so ordnen sich die alkal. Erden in 2 Reihen an: 
Mg, Ca, Zn u. Ca, Sr, Ba. Tragt man schlieBlich in einem Koordinatensystem die 
Tempp. der binaren Eutektica R0-A120 3 u. der ternaren Eutektica R0-Al20 3-Si02 
auf, so liegen die RO-Werte CaO, ZnO u. MgO auf einer Kurve. 4 Diagramme. (J. 
Soc. Glass Technol. 16. 327—30. Sept. 1932.) S a l m a n g .
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Maurice Barrett, Feuerfeste Auskleidungen fur moderna Hochofen. Statt der in 
England iiblichen Auskleidungen mit Si02-reichem Futter (20—30°/o A1,03) werden 
auf Grund der deutschen u. amerikan. Erfahrungen solche mit ca. 40°/o A120 3 emp- 
fohlen, wenn auch, da Al20 3-reiche Tone in England nicht vorkommen, damit erhóhte 
Kosten yerbunden sein diirften. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 51. 972—73. 
25/11. 1932.) R . K . M u l l e r .

— , Versuche mit liochfeuerfesten Schułzanslrichen. 3 Anstrichmassen wurden er- 
probt: eine diento ais Anstrich yon Kranzen im Glasbade u. verlieh denselben drei- 
fache Lebensdauer bei besserer Glasbeschaffenheit. Die beiden anderen Massen dienten 
zum Schutze des Mauerwerkes imOfen u. yersagten. (Spreehsaal Keramik, Glas, Email 
65. 760. 20/10. 1932.) S a l m a n g .

G. Bergau, Silicaofenausjnauerung far den Brand grofler Silicasteine. (Tonind.- 
Ztg. 56. 1196—97. 1/12. 1932.) S a l m a n g .

— , Formsteine aus Magnesit. Auszug aus der Schrift „Magnesit“ yon R. B a n c o . 
(Spreehsaal Keramik, Glas, Email 65. 757—59. 20/10. 1932.) Sa l m a n g .

Minoru Nakamoto, Untersuchungen iiber feuerfeste Stoffe. VI. Uber das Ver-
fahren zur Bestimmung der Wasseraufnahme. (V. vgl. C. 1932. I. 1941.) Trocknung 
gibt bei 130, 110 u. 100° dasselbc Ergebnis. Die W.-Sattigung ist bei teilweisoru. voll- 
standiger Eintauchung gleich. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 214B.
1932. Kanazawa, T. H .)  S a l m a n g .

E. T. Carlson und P. H. Bates, Chemische Analyse der Teilchen verschiedener 
Korngrójie von gemahlenem Zement. An 5 Kornfraktionen wurde folgendes ermittelt: 
Die feineren Teilchen geben mehr Gluhyerlust ais die gróberen. Sie enthalten auch 
mehr 3C a0-S i02, wahrend die groberen mehr 2C a0-S i02 enthalten. Die Verteilung 
von 3 Ca0-Al20 3 u. von 4 CaO ■ A120 , • Fe20 3 war gleichmaBiger. Diese Angaben zeigen 
die Sehwierigkeit, die KorngróBe zu yerschiedenen Eigg. der Zemente in Beziehung zu 
setzen. Die gróBere Rk.-Fahigkeit der feineren Kórner ist also nicht nur auf ihre 
gróBere Oberflache, sondern auch auf ihren Geh. an 3 CaO • SiO, zuriickzufuhren. (Rock 
Products 35. Nr. 21. 18—19. 22/10. 1932. Bureau of Standards.) Sa l m a n g .

E. M. Chanin, Uber saurefesten Beton. I. Versuch der Erbauung eines Gloverturms 
aus sdurefestem Beton ohne Bleihulle. Giinstiger Bericht iiber die Arbeit eines aus Beton 
konstruierten Versuchsgloverturms. Es wird vorgesehlagen, GAY-LUSSAC-Tiirme aus 
siiurefestem Beton zu erproben, wobei auch der Deckel nicht aus Pb, sondern aus Beton 
herzustellen ware. Ais Baumaterial wird Andts.it yorgeschlagen. (J. chem. Ind. [russ.: 
Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti 1932. Nr. 9. 25—27.) S c h ó n fe ld .

W. M. Moskwin, Uber saurefesten Beton. II. Laboratoriumsmapige Untersuchungen 
von sdurefestem Beton. (I. vgl. vorst. Ref.) Bericht iiber die Komponenten des saure
festen Betons (Wasserglas, Andesit usw.), die Festigkeit des Betons, seine elast. Eigg., 
die Einw. von Sauren u. W. u. die Verwendbarkeit im Baufacb (fur Glovertiirme, 
Behalter fiirNitrose, Cotterellapp. usw.). (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi 
Promyschlennosti] 1932. Nr. 9. 27—35.) S c h ó n f e l d .

P. P. Budników, A. O. Batt, A. A. Grebenik und W. J. Endowitzkij, 
Schamotteziegd mit erhohtem Tonerdegelia.lt. Mischungen yon Ton mit 30% Al20 3 u. 
von Kaolin mit 39% A120 3 wurden in yerschiedenen Mischungen yerformt, gebrannt 
u. untersucht. Auf Grund der Ergebnisse werden Vorschlage fur die Praxis gemacht.
1 Tabelle. (Feucrfest 8. 161—64. Nov. 1932. Ukrain. Feuerfest-Trust.) S a l m a n g .

V. Charrin, Isolierstoffe. Die Infusorienerden. Bericht iiber die Anwendung von 
Kieselgur in der Isolierungstechnik. (Matierea grasses-Petrole Deriyós 24. 9395. 9449 
bis 50.) Sc h ó n f e l d .

S. Herz, Yersuche zur Normung der Abbindewarme von Zementen. Bericht iiber 
erstc Verss., in Amerika die Abbindewarme von Zementen yorzuschreiben. (Tonind.- 
Ztg. 56. 1204. 5/12. 1932.) S a l m a n g .

Karl Lerch, Einfache Priifung von Morteldichlungsmitteln. Aus einem Zement- 
Sandgemisch 1: 3 werden unter Zugabe des Dichtungsmittels Stabe yon 20-20-100 mm 
geformt, 7 Tage unter W., 21 Tage an der Luft lagern gelassen u. dann senkreeht unter 
W. gestellt. Dann werden sie abgetrocknet, zerbrochen u. die Eindringung des W. ge- 
messen. (Tonind.-Ztg. 56. 1078—79. 27/10. 1932.) Sa l m a n g .

Langbein-PJanhauser-Werke G. m. b. H. und Alfred Wogrinz, Wien, Email- 
lieren von Metallwaran. Die zu emaillierenden Waren, z. B. Geschirre, werden zu-
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niichst allseitig oder nur auf den niolit zu emaillierenden Flachen verchromt, dann die 
Emailma8se aufgetragen u. bei Tempp. gegliiht, bei denen die Emailmasse aufschm. 
u. der Clirombelag an das Tragermetall ansintert. Die nichtemallierten yerchromten 
Oberflachenteile kónnen noeh galyan. verkupfert, vernickelt, yersilbert u. dgl. werden. 
(Oe. P. 130 006 vom 14/3. 1931, ausg. 25/10. 1932.) K u h l i n g .

Bakelite G. m. b. H., Berlin, Verfahren zur Herstellung iton Schlcif- oder Polier- 
werkzeugen. Weitere Ausbldg. des Verf. zur Herst. von Schleif- oder Polierwerkzeugen 
aus gekorntem Sclileifmittel u. Kunstharz durch Kaltformung nach D. R. P. 541 374, 
dad. gek., daB man die Schleifkórner zuerst mit einem Lósungsm., bestehend aus Fur
furol, fur das Bindemittel iiberzieht u. dann mit einem harzartigen, pulyerfórmigen 
Bindemittel (Phenolharz), zweekmaBig in k. Zustand, innig rnischt, worauf das Ge- 
misch in an sich bekannter Weise unter Druck geformt u. durch Erkalten gehartet 
wiid. (D. P. P. 563 573 KI. 39 b vom 12/3. 1924, ausg. 9/11. 1932. Zus. zu D. R. P. 
541 374; C. 1932. I. 1703.) Sa r r e .

Patent-Treuhand-Ges. fiir elektrische Gliihlampen m. b. H. (Erfinderin: 
Elisabeth Honigmann), Berlin, Mattieren von Oldsem mittels fluorhaltiger Atzbader, 
dad. gok., daB dem Atzbad, welches zweekmaBig in an sich bekannter Weise NH4F u. 
HF enthalt, (NHjJjSiFj bis zur yollstandigen oder nahezu yollstandigen Sattigung 
zugesetzt wird. — Die gemaB der Erfindung verwendeten Atzbader wirken im Gegen
satz zu den gebrauchlichen Atzbadern auf Glaser yerschiedener Zus. gleichartig. 
(D. R. P. 564 702 K I. 32b yom 11/11. 1931, ausg. 23/11. 1932.) K u h l i n g .

Robert Delloye, Paris, Verfahren zum schnellen Abkiihlen von splittersicherem Glas, 
dessen beide Glasscheibcn mit einer elast. Zwischenlage in einem Autoklayen yereinigt 
werden, der durch ein gasfórmiges Druckmittel erhitzt wird, das unmittelbar auf den 
Plattenpack einwirkt, dad. gek., daB nach Beendigung des Zusammenklebens fein 
zerstaubtes k. W. in den Autoklayen eingespritzt wird, das unter Absorbierung von 
Warme yerdampft u. sich auf den Glasscheiben niedersehlagt, wahrend gleichzeitig 
der Druck in dem Autoklayen durch Einblasen von Druckluft aufrecht erhalten wird, 
dann allmahlicli der Druck gesenkt u. im Autoklayen eine Luftstrómung erzeugt wird. 
(D. R. P. 564 463 KI. 39a vom 27/1. 1931, ausg. 19/11. 1932. F. Prior. 13/5.
1930.) E n g e r o f f .

Albert Victor Johnson, Alfreton, Herstellung von Sicherheitsglas. Die Herst. 
eines Sicherheitsglases, das aus zwei Glasscheiben mit dazwischenliegender Celluloid- 
scheibe, die unter Druck mit einem Bindemittel yereinigt sind, besteht, wird unter 
Verwendung eines besonderen App. naher beschrieben. (Dan. P. 43 010 vom 13/2. 
1929, ausg. 22/9. 1930. E . Priorr. 17/2. u. 17/12. 1928.) D re w s .

Leonard Thomas Levey, Siidafrika, Verbundglas. Man erwarmt die mit Canada- 
balsam iiberzogene Glasscheibe u. yereinigt diese so lange der Balsam noeh fl. ist, unter 
Anwendung yon Druck mit einer zweiten, ebenfalls erwarmten Scheibe. Dieses Glas 
eignet sich insbesondere zur Herst. yon IAnsen fiir die opt. Industrie u. yon Wind- 
scheiben fiir Kraftfahrzeuge. (E. P. 381855 vom 31/3. 1932, ausg. 3/11. 1932. 
Sudafrikan. Prior. 2/4. 1931.) E n g e r o f f .

Deutsche Oelfabrik Dr. Grandel&Co., Hamburg, Verbundglas aus zwei oder 
mehreren Glasscheiben, 1. dad. gek., daB die Glasscheiben durch aus Faktis bestehende 
Schichten miteinander yerbunden sind. — 2. dad. gek., daB auf einer Flachę der mit- 
einander zu yerbindenden Glastafeln eine noeh fl. Mischung von fettem Ol u. Chlor- 
schwefel die gegebenenfalls auch óllósliche Natur- oder Kunstharze, Farbstoffe oder 
Pigmente enthalt, ausgebreitet u. hierauf die zweite Glastafel unter Druck aufgebracht 
wird, bis die Rk. beendet- u. der Faktis gebildet worden ist. (D. R. P. 563 046 KI. 39b 
vom 26/6. 1931, ausg. 31/10. 1932.) E n g e r o f f .

Hercules Powder Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Garrett H. Peters, 
Wilmington, Delaware, Verbundglas. Man yerwendet ais Yerbundmasse das Prod., 
welches man erhalt durch Einw. yon Maleinsćiureanhydrid oder Maleinsaure auf 
Terpinen in der Hitze. (A. P. 1 882 298 vom 25/9. 1931, ausg. 11/10. 1932.) E n g e r o f f .

John Talbot, Ilforf, Essex und Francis Bowie, Nunhead, London, Herstellung 
von Verbundglas. Nach dem Reinigen der Glasplatten wird eine Celluloseacetatfoiie 
etwa gleicher GroBe in ein Bad getaucht, das Tetrachlorathan, A., Diacetonalkohol, 
Aceton, Ekmiharz, Athylacetat u. Bzl. enthalt. Danach schiebt man eine Glasplatte 
unter die Celluloseacetatfoiie u. die zweite Glasplatte auf die Oberseite der Folie. Die 
yereinigten Glasplatten werden auBerhalb dieses Bades unter Druck yereinigt. (E. P. 
382 491 Tom  29/1. 1932, ausg. 17/11. 1932.) E n g e r o f f .
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Rohm & Haas Akt.-Ges., Darmstadt, Verbundglas, dad. gek., daB die elast. 
Zwisehenschicht iiber die Rander der Glasplatten binausragt. Man erhalt auf diese 
Weise ein Prod., das mit einer elast. Umrandung versehen ist. Ais Verbundmasse 
verwendet man insbeondere Polymerisations- oder Kondensationsprodd. organ. Verbb. 
(E. P. 379 006 vom 4/6. 1931, ausg. 15/9. 1932.) E n g e r o f f .

Libbey-Owens-Ford Glass Co., Toledo, Ohio, ubert. von: Bert M. Ayers, Toledo, 
Ohio, Verbundglas, dad. gek., daB die nichtbruchige Zwisehenschicht im wesentlichen 
ein farbloses Feld u. ein undurehsiehtiges gefarbtes Eeld einschlieBt. (A. P. 1 872 553 
vom 19/1. 1928, ausg. 16/8. 1932.) ENGEROFF.

Libbey-Owens-Ford Glass Co., Toledo, Ohio, ubert. von: Wilbur F. Brown, 
Toledo, Ohio, Verbundglas, dad. gek., daB die Zwisehenschicht aus Gelluloseestern, die 
mit einem Glycerin-tlberzug bedeckt worden sind, besteht. (A. P. 1 873 280 vom 
28/6. 1926, ausg. 23/8. 1932.) E n g e r o f f .

John F. Wiseman, Dorchester, Massach., Mittel zur Verhinderung des Beschlagens 
und Festselzens von Wasser auf Fenslerglas, Emaille u. a., bestehend aus Glycerin u. 
Rosenwasser, denaturiertem Alkohol, NaCl, S u. etwas Farbstoff. (A. P. 1 831 521 
T o m  11/4. 1930, ausg. 10/11. 1931.) M. F. MULLER.

Metallges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hochfeuerfesłe Stoffe. Gepulyerter 
Serpentin wird mit solclien Mengcn von gepulyerten, magnesiumreichen Stoffen, wie 
MgO, Mg(OH)2, MgC03, mehr ais die der Si02 aquivalente Menge MgO entlialtenden 
Silicaten u. dgl. gemischt, daB die hitzebestandigen Bestandteile der Misehung an- 
naliernd der Formel Mg2SiO., entsprechen, u. es werden die Mischungen unter Ver- 
meidung der Verfliissigung der M. auf hohe Tempp. erhitzt. Zuweilen empfielilt es 
sich, den Serpentin yorhcr bei miiBigen Tempp. zu entwassern u. dio Rk. begunstigende 
Stoffe, wie Alkalicarbonate, -borate oder -silicate zuzugeben. Durch Zusatz yon Verbb. 
des Al, Fe, Ti, Cr, Zr u. dgl. kónnen die median. Eigg. der Erzeugnisse, ihre Saure- 
festigkeit u. dgl. verbcssert werden. (Oe. P. 130 224 vom 22/8. 1927, ausg. 10/11.
1932.) Kuhling .

Arthur Sprenger, Berlin, Hochfeuerfesłe Gegenstande. Es werden Rohstoffe ge- 
schmolzen, welche Cr20 3, A120 3, MgO, Eisenoxyd u. gegebenenfalls T i02 u. CaO, sowie 
Si02 in solchen Mengenverhaltnissen enthalten, daB die Erzeugnisse wenigstens 80% 
an Cr20 3, A120 3, MgO u. Eisenoxyd in Mengen, welche den Spinellformationen MgO- 
Cr20 3, Fe0-Cr20 3, Mg0-Al20 3 u. Fe0-Al20 3 entsprechen, wenigstens 4 Moll. MgO auf
1 Mol. FeO u. nicht mehr ais 8,5 Moll. A120 3 auf 1 Mol. Cr20 3, sowie nicht mehr ais 
11% Si02 enthalten. Ais Ausgangsstoffe kónnen Erze oder Schlacken, z. B. boi alumino- 
therm. Verff. gewonneno Schlacken dienen, welche gegebenenfalls aber durch redu- 
zierendes Schmelzen von uberschussigem Fe zu befreien sind. (E. P. 382 014 vom 
25/8. 1931, ausg. 10/11. 1932. D. Prior. 25/8. 1930.) K u h l in g .

Arthur Sprenger, Berlin, Verfahren zur Herstellung ton hochfeuerfeslen Bauteilen 
fiir Schmelzofen, dad. gek., daB aus hoclifeuerfesten, in an sich bekannter Weise aus 
dem SchmelzfluB hergestellten, unregelmaBig oder regelmaBig geformten, beispiels- 
weise aus Karborundum, Korund, Magnesia, Sillimanit oder hauptsachlich aus Mg- 
u. Cr-Verbb. bestehenden Blócken ein selbsttragendes Skelett errichtet wird, dessen 
Hohlraume durch Ausfiillen mit einem weniger feuerfesten Baustoff, der z. B. aus 
Magncsit oder auch Feingut gleieher Art u. Herkunft wie die Kórper fiir den Skelett- 
aufbau bestehen kann, abgedichtet werden, wobei gegebenenfalls vor dem Abdichten 
in den Hohlraumen aus kleinstiickigem, hochfeuerfestem Stoff fiir sich selbsttragendo 
Skelette gobildet werden. — Dio Abdichtung der Hohlraume kann z. B. durch Aus- 
gieBen mit geschmolzenen Stoffen oder Mórteln oder durch Torkretieren erfolgen. 
(D. R. P. 555 246 KI. 18 b yom 13/11. 1928, ausg. 20/7. 1932.) G e i s z l e r .

W. N. Jung, U. S. S. R ., Herstellung von Portlandzement. Der rohen Zement- 
mischimg wird vor dem Brennen im Drehofen ein bituminóser Stoff zweeks Vermeidung 
der Staubbldg. wahrend des Brennens zugesetzt. (Russ. P. 24 770 yom 3/2. 1931, 
ausg. 31/12. 1931.) R ic h t e r .

Sialco Inc., New York, iibert. yon: Charles E. Kraus, Brooklyn, Verbesserung 
der Bildsamkcit, Troclcmfahigke.it u. dgl. von hydraulischen Bindemitteln. Gemisohe 
von Bentonit u. W. werden mit Sauren oder Alkalien behandelt. Der Bentonit wird 
dadurch in eine dichtere, wasserarmere Form yerwandelt u. in diesem Zustand den 
zu yerbessernden hydraul. Bindemitteln beigemisclit. (A. P. 1885731 yom 23/2. 
1923, ausg. 1/11. 1932.) Ku h ling .
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Aerocrete Corp. of America, iibert. von: Rolf Karl Oskar Sahlberg, New
York, Porige Mortel. Zur Herst. poriger Mórtel in im ubrigen bekannter Weise wird 
Fullsand von solcher Feinhcit verwendet, daB er durcli ein 200-Maschensieb lauft. 
Die abgebundcnen Erzeugnisse sind durch kolie Zug- u. Druckfestigkeit ausgezeichnet. 
(A. P. 1886232 vom 29/6. 1929, aush. 1/11. 1932.) K u h l i n g .

Hermann Plauson, Darmstadt, Herstellung farbiger Morlelmischungen, 1. dad. 
gek., daB die nach dem Hauptpatent 543 894 mit Kieselsaurehydraten durchtrankten 
oder umhullten farbigen Erden direkt oder unter Zusatz anderer Farben oder Farblackc 
ohne oder mit Anwendung von Emulsions- oder Dispersionsbeschleunigern dem An- 
machwasser zugesetzt u. in der Betonmischmaschine dem Mórtelstoff im Moment des 
Verbrauches zugemischt werden. — 2. dad. gek., daB dem Anmachwasser aufier den 
im Anspruch 1 genannten Farben auch noeh in Schwefelalkali oder Alkali gel. Schwefel - 
alkalifarben oder Leukofarben zwecks Erhóhung oder Veranderung der Farbtónung 
zugefiigt werden, so daB das Zumischen des Anmachwassers zum Mórtelbindemittel 
u. dessen Farbung in einem Arbeitsgang erfolgt. — Gegeniiber dem Verf. des Haupt- 
patents wird der Vorteil erzielt, daB die farbenden Stoffe erst an der Verbrauchsstelle 
zugemischt werden. u. auch nicht nachgegliihte Farben verwendet werden kónnen. 
(D. R. P. 563749 KI. 80b vom 8/1. 1932, ausg. 9/11. 1932. Zus. zu D. R. P. 543 894; 
C. 1932. I. 2222.) K u h l i n g .

General Refractories Co., Pennsylvanien, iibert. von: Russell P. Heuer, Haver- 
ford, Y. St. A., Ziegel. Naturlich vorkommende Aluminiumsilicathydrate mit weniger 
ais 60% Si02 werden auf die Tempp. ihrer Eutektica, welche je nach dem Geh. der 
Stoffe an FluBmitteln 1400—1545° betragen oder etwas hóher, z. B. bis 1650° erhitzt 
u. solange auf den Tempp. erhalten, bis ihr Geh. an Poren weniger ais 5% betragt. 
Wenigstens 85% der Erzeugnisse werden mit weniger ais 15% der ungegliihten Roh- 
stoffe gemischt, dio Mischungen unter hohem Druck geformt u. gebrannt. Den zu 
formenden Massen kann ein in der Hitze fliichtiges organ, oder ein nichtfliichtiges 
Bindemittel, wie Natriumsilicat, zugesetzt werden. Die erhaltlichen Ziegel sind raum- 
bestandig. (A. P, 1886185 vom 2/3. 1931, ausg. 1/11. 1932.) K u h l i n g .

S. P. Iwanow, U. S. S. R ., Herstellung von Bauplatten. Zerkleinertes Stroh, 
Sehilf o. dgl. werden in Formen mit einer Mischung aus trocknem Gips, Zement u. 
einer Casein-Kalkleimlsg. iibergossen. (Russ. P. 24 769 vom 26/2. 1930, ausg. 31/12.
1931.) R ic h t e r .

VII. Agrikulturchemie. Dungemittel. Boden.
J. H. H. Ross, Ober Diingung zur Faserpflanze. Einw. von Kunstdiinger auf 

Faserpflanzen, insbesondere Hanf u. Sisal, auf Grund der Ansichten von Forsehern u.
Landwirten. (Faserforschg. 10. 1—10. 30/11. 1932.) F r ie d e m a n n .

F. Tobler, Die Diingewirkung einzdner anorganisclier Stoffe auf die Faserpflanzen. 
Diingungsergebnisso mit Stickstoff, Phosphor u. KaK, letzteres in Form yon Kainit, 
Kalisalz, K-Mg-Sulfat u. K.2S04. (Faserforschg. 10. 10—20. 30/11. 1932.) F r i e d e .

H. Niklas, W. Schropp und K. Scharrer, Ober Yegetalionsuersuche mit ,,Zeica- 
phosphat“. (Vgl. C. 1933. I. 108.) Aus einem belg. Kreidephosphat mit 12,31% 
Gesamt-P2O0 u. 65,11% CaC03 wird nach dem Verf. von H a c k l  mit schwefliger Saure 
ein Zewaphosphat mit 20,37% Gesamt-P20 5 (6,23% citronensaurelósliche u. 3,66% 
citratlósliche P20 5) u. 22,34% CaC03 hergestellt. In  zweijahrigen GefaBverss. mit
4 Minerał- u. 1 Moorboden konnte das Zewaphosphat die giinstigc Wrkg. der Vergleichs- 
diinger Superphosphat u. Thomasmehl nicht bzw. bei weitem nicht erreichen. Auf 
sauren Boden wirkte es besser ais auf neutralen u. alkal. Boden. (Landwirtsch. Ver- 
suchsstat. 114. 175—202. 1932. Miinehen, Agrik.-chem. Inst. Weihenstephan der 
Techn. Hochsch.) L u t h e r .

K. Scharrer und W. Schropp, Die Wirlcung des Fluorions auf Keimung und 
Jugendwaclistum einiger Kulturpflanzen. (Ygl. C. 1932. I. 2194. II. 2980.) Der EinfluB 
steigender Fluorgaben (von 0,000003 mg bis 300 mg F ais KF, bzw. K2S04 je 500 g 
Boden) auf Keimung u. Jugendwachstum von Gerste, Hafer, Roggen u. Weizen auf 
Miozansand u. sandigem Lehm wurde untersucht. Die Gaben von 30 u. 300 mg F 
haben im allgemeinen giinstig gewirkt, u. zwar auf dem neutralen Sandboden starker 
ais auf dem sauren Lehmboden; im ubrigen sind nur geringe Schiidigungen eingetreten. 
Zwischen den rerschicdenen Pflanzen sind nur kleine Unterschiede festzustellen. Hin- 
weis auf den Zusammenhang zwischen Hydratation der Ionen u. W.-Geb. der Pflanzen.
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(Łandwirtsch. Versuchsstat. 114. 203—14. 1932. Miinchen. Agrik.-chem. Inst. Weihen- 
stephan der Techn. Hochsch.) L u t h e r .

Erynmor Thom8S und F. J. Elliott, Uber den Ertrag und die 2htsammensetzung 
des Weidegrases von den mit Baumem bestandenen Wiesenparzellen im Cocklepark. Es 
wird der EinfluB, den verschiedene Diingung (Thomasmehl, Chlorkali, Chilesalpeter) 
auf dio Zus. des Grases (Best. von Kohprotein, Atherextrakt, Rohfaser, Asche u. Kohle- 
hydrate) ausiibt, im Verlauf der Wachstumsperiodc untersucht. (J. agric. Sci. 22. 
736— 54. Okt. 1932. Neweastle-upon-Tyne, Armstrong College.) W. S c h u ltz e .

O. Lemmermann, L. Fresenius und E. Gerdum, Die Wirkung einer neulralen, 
sauren und basischen Diingung von verschieden physiologischem bzw. cliemischcm Charakter 
auf die Reaktion des Bodens und die Hohe der Emten. (Vgl. C. 1927. II. 1070; 1933.
I. 110.) Durch Dauerdiingungsverss. yon 1923—31 wurde der groBe EinfluB einer 
physiol. yerschiedenen Diingung auf die Bodenrk. u. die Hohe der Ernten bewiesen. 
Fiir Kartoffeln zeigte sich eine physiol. saure, fiir Gerste u. Riiben eine physiol. bas. 
Diingerzusammenstellung ais die giinstigste. Durch eine abwechselnd saure u. bas. 
Diingung lieB sich ein Sauerwerden von leichten Boden ohne Kalkgabe vermeiden, 
boi neutraler Diingung versauerte der Boden riur allmahlich. Die pn-Zahlen u. die 
Werte der hydrol. Aciditiit geniigen nicht zur Bodenbeurteilung, da hierbei noch der 
Humusgch. des Bodens u. eine der Pflanze angepaBte Dungcrmischung ausschlag- 
gebend sind. Eine Beidiingung yon Torf bzw. Humuskohle iibte eine schwache puffernde 
Wrkg. aus. (Z. Pflanzenernahrg. Diing. Bodenkundc Abt. A. 26. 284—307. 1932. 
Berlin, Landw. Hochsch.) L u t h e r .

Horst Engel und Gerhard Barthel (unter Mitarbeit von B. Haritantis), Die 
Wirkung einer neutralen, sauren und basischen Diingung von verschieden physiologischem 
bzw. chemischem Charakter auf die Mikroorganismentatigkeit des Bodens. (Vgl. vorst. 
Ref.) Die CO„-Abgabe, das Vermogen, Cellulose zu zersetzen, sowie die Nitrifikation 
von (NH4)2S04 ist bei den sauer gediingtcn Bodenproben am geringsten, bzw. iiber- 
haupt niclit vorlianden, bei den alkal. Boden am starksten. Beim Cellulosezers.-Ver- 
mogen machen sich nur in den ersten Tagen Unterschiede bemerkbar, wahrend aus 
der Endsumme an C02 bzw. zers. Cellulose nicht yiel gefolgert werden kann. Durch 
Zusatz von Torf, der auch hier puffernd wirkt, wird dio mikrobiol. Tatigkeit des Bodens, 
besonders des sauren, erlieblich gesteigert. Es wird der Nachweis erbracht, daB die 
Bodenbaktierien durch eine standige kiinstlicho Diingung weder geschadigt noch etwa 
abgetdtet werden. (Z. Pflanzenernahrg. Diing. Bodenkunde Abt. A. 26. 307—26.
1932. Berlin, Landw. Hochsch. u. Vers.-Station der Landw. Kammer.) L u t h e r .

H. G. Coles und C. G. T. Morison, Entwasserung, Bodenaciditdt und Basen- 
austausch. Die Menge der mit NaCl (NH.jCl) austauschbaren Basen wird durch E r
hitzen nicht geandert, der W. 1. Anteil nimmt zu, durch abweehselndes Waschen u. 
Erhitzen kann man die gesamte Menge der austauschbaren Basen entfernen, bei diesem 
ProzeB sinkt der pn-Wert. (Soil Sci. 33. 115—24. 1932. Uniyersity of Oxford, School 
of rural Economy.) L. W o l f .

Albert P. Vanselow, Gleichgewichte beim Basenaustausch von Bentoniten, Permu- 
titen, Bod&nkolloiden und Zeolithen. Viele Bodenforscher sehen ais austauschenden 
Ivomplex in Boden dio Zeolithe bzw. die zeolithischen Stoffe an, ohne die yóllige Iden- 
tita t dieser Stoffe mit den Boden durch Verss. zu belegen. Vf. untersucht don Basen
austausch von Bentoniten, Permutiten, Bodenkolloiden u. Zeolithen u. findet, daB 
der Austausch der Boden u. der Bentonitc sehr ahnlich ist; die Permutite u. die Zeo
lithe weichen nach yielen Richtungen von den Boden ab. Die Natur der Bodenkolloido 
u. der Bentonitc wird im Gegensatz zu denen der Permutito u. der Zeolithe durch das 
austauschbare Kation beeinfluBt, erstere sind bestandig gegen schwache Sauren u. 
Basen, letztere nicht. Bei den ersteren kann man die austauschbaren Kationen voll- 
kommen durch Mg ersetzen, bei letzteren nur ungefahr 50°/o- Die Rk.

NaZ +  K ’ =  KZ +  Na'
(Z =  komplexes Anion des Stoffes, Bentonite usw.) kann durch die Gleichung: 
K„ Z/Nan Z-Na'n/K 'n =  K  (n =  Wertigkeit des komplexen Anions) wiedergegeben 
werden. K  ist nicht yollkommen konstant, da die Rk. infolge „Hysteresis“ nur sehr 
langsam sich ins Gleichgewicht einstellt. Tragt man die so erhaltenen Werte in ein 
Diagramm log (Na Z/K Z) Ordinate, log (Na‘/K ') Abscisse, ein, so liegen die Bento
nite u. die Bodenkolloide auf einer Geraden, die Permutite u. Zeolithe liegen in anderen 
Gebieten. Der austauschende Komplex ist einbas. Die Rk.

2 NH.,Z +  Ca" =  CaZ2 +  2 N H /
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kann durch die Gleichung log [Ca"/(NH4')2] =  log [CaZ2(CaZ2 +  NH4Z)]/NH.,Z2—logJf 
dargestellt werden. Die Gleichungen von H. W. K err, (J. Amer. Soc. Agron. 20. 
309), geben die Verhaltnisse nicht richtig wieder. Die „Hysteresis“ fiir die Rk.
2 NH.,Z -f- Ca" =  CaZ2 +  2 NH,, ist fiir alle 4 untersuchton Stoffe groB, fiir die Rk. 
BaZ2 +  Ca'” =  CaZ2 +  Ba" bei Bentoniten sehr klein. (Soil Sci. 33. 95—113. 1932. 
Californien, Univ.) L. WOLF.

Rice Williams, Die AnleiU, welche von der Ba-senaustauschfahigkeit des Bodens 
auf den Tongehalt und den Gelialt an organisclier Substanz entfallen. Von einer groBen 
Anzahl yerseliiedener Bodentypcn wird die austauschfahige Basenmenge (B ), der 
Tongeh. (K ) u. die Gesamtmenge an organ. Substanz (Ct), sowie der durch 4%ig. H 20 2 
oxydierbare Kohlenstoff (Cg) bestimmt. Zwischen den einzelnen Bestandteilen ergeben 
sich folgende gesetzmaBige Ubereinstimmungen: B  =  0,57 K  +  4,55 Gt, B  — 0,57 K  +
6,3 C0. (J . agric. Sci. 22. 845—51. Okt. 1932. Bangor, Univ. College of North
Wales.) W. ScHULTZE.

H. Niklas, A. Hock und A. Frey, Vergleichende Unlersuchungen iiber die Zusam- 
menhange zmschen Sattigungsgrad und Pufferung eines Bodens und den Reaklionswerten. 
Teil III. Biochemische Versuche zur Priifung des Pufferungsvermcgens eines Bodens. 
(Unter Mitwirkung von H. Poschenrieder.) (n . vgl. C. 1932. II. 2099.) Verss. mit 
Azotobacterkulturen in kunstlich geimpften Ńahrlsgg. unter Bodenzusatz. Die Ver- 
iinderung der Wasserstoffionenkonz. unter dem EinfluB der yon den Azotobacter
kulturen abgeschiedenen Sauren dient zur Beurteilung des Pufferungsyermogens. 
Geringere Rk.- u. Pufferungsschwankungen lassen sich durch das Azotobacterwachstum, 
besonders bei neutralen u. schwach sauren Bóden nicht erfassen. (Z. Pflanzenernahrg. 
Diing. Bodenkunde Abt. A. 26. 129—38. 1932. Weihenstephan, Agrikulturchem. 
Inst.) W. S c h u l t z e .

A. Arland, Die Beurteilung des Dungerbediirfnisses des Bodens ruicli dem Tran- 
spirationsvermogen der Pflanzen. Yorl. Mitt. (Vgl. C. 1932. I. 728. 3103. 3336.) Die 
Verss. wurden hauptsachlich zur Best. der Kalibediirftigkeit durcligefuhrt. Kalidiingung 
zu kaliarmen Boden wirkt wassersparend. Dagegen kann eine Kalidiingung zu kali- 
reichen Boden bei reichlichen Gaben zu umgekehrten Wrkgg. fiihren. Schalenyerss. 
mit Boden, die sich in yerschiedenem NiŁhrstoffzustand befanden unter Verwendung 
von Gerste ais Yersuchspflanze. Die Grenze, bei welcher die wassersparende Wrkg. 
aufhórt, liegt bei reiner K20-Dimgung niedriger ais bei gleichzeitiger N- u. P20 6-Diingung. 
(Ernahrg. d. Pflanze 28. 377—81. 1/11. 1932. Leipzig, Univ., Inst. f. Pflanzenbau u. 
Ziichtung.) W . SCHULTZE.

Jadwiga Ziemiecka, Priifung der Azotobactermethode zur Bestimmung der Boden- 
fruchtbarkeit an den klassischen Boden von Rothamsted. Die Azotobactermethode in der 
Modifikation nach W in o g r a d s k y  lieferte zuverliissige P20 5-Werte, wenn der Boden 
mindestens 10 mg wasserlósliche P20 5 u. wenig N enthielt. Bóden, die eine N-Gabe 
von 86 Pfund pro aere empfangen hatten, zeigten kein regelmafiiges Azotobacter
wachstum infolge der Uberwucherung durch andere Mikroben. (J. agric. Sci. 22. 
797—810. Okt. 1932. Rothamsted, Experim. Station.) W . ScHULTZE.

Bamag-Meguin Akt.-Ges., Deutschland, und Potasse & Engrais Chimiąues 
(Soc. an.), Frankreich, Dungemittel. Zwecks Herst. gleiclimaBig zusammengesetzter, 
lagerbestandiger streubarer Erzeugnisse, welche gefallte Salze des Ca, wie CaHPO,, oder 
CaC03, u. dichtere Bestandteile, wie Salze des K oder NH4, enthalten, wird die D. der 
gefallten Salze des Ca durch hohen Druck auf die ungefahre D. dor anderen Bestandteile 
gebracht, die Mischung bewirkt, die Erzeugnisse getrocknet, zu Platten gepreBt u. zu 
Kornern von 1—3 mm Durchmessern verarbeitet. (F. P. 734 518 vom 1/4. 1932, ausg. 
24/10. 1932. D. Prior. 13/2. 1932.) K u h l i n g .

Chemiscke Fabrik Kalk G. m. b. H. und Hermann Oehme, Koln-Kalk, Um- 
wandlung des im Superphosphat enthaltenen Gipses in Ammtmsulfat nach Patent 556 146, 
dad. gek., daB man in der ersten Phase des Verf., namlich zur Absattigung der H3P 0 4 
im Superphosphat, mit indifferenten Gasen verd. NH3 yerwendet. — Es wird mittels 
geringerer Mengen NH3 ais gemaB dem Hauptpatent ein vollig citratlósliches u. bis 
zu 40% wasserlósliches Phosphat in gleiclimaBig trockener Form gewonnen. (D. R. P. 
564 762 KI. 16 vom 15/1. 1930, ausg. 23/11. 1932. Zus. zu D. R. P. 55G 146; C. 1932.
II. 4392.) K u h l i n g .

Nautschni institut po udobrenijam imeni Prf. Ssamoilowa, S. S.Dragunow 
und A. N. Rosnowskaja, U. S. S. R., Gewinnung phospliorsaurer Diiiujemittd. Weitere
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Ausbldg. des Verf. nach Anspruch 2 des Russ. P. 13 590, dad. gek., daB die Rk. unter 
Druck von 10—30 a t durchgefiihrt wird. (Russ. P. 24 890 vom 24/1. 1931, ausg. 
31/1. 1932. Zus. zu Russ. P. 13 590; C. 1931. I. 3501.) R ic h t e r .

W. P. Kamsolkin und S. M. Wolfkowitsck, U. S. S. R ., Herstellung phosphor- 
haltiger Mischdiinger. Phospliorite werden in ublicher Weise mit H 2S04 u. dann mit 
NH3 oder Ca(OH)2 behandelt u. der gebildete Schlamm abfiltriert. Dieser wird mit 
W. unter Einleiten von NH3 u. C02 aufgesclilammt u. der Nd. zwecks Gewinnung von 
Nitraten oder Dicalciumphosphat mit H N 03, Stickoxyden oder mit den in der ersten 
Stufe der Aufarbeitung erhaltenen pliosphorsaurelialtigen Ausziigen behandelt. Die 
hierbei freiwerdende C02 wird wieder verwendet. (Russ. P. 23 998 vom 23/6. 1927
u. 2/1. 1928, ausg. 30/11”. 1931.) R ic h t e r .

Nautschni institut po udobrenijam imeni Prf. SsamoilowaundE. E. Sussera, 
U. S. S. R ., Herstellung von Dunger aus tierischen Abfallen. Die tier. Abfalle, z. B. der 
wollverarbeitenden Industrie, werden mit NH3 unter Druck behandelt. (Russ. P. 
23 999 Tom 14/12. 1930, ausg. 30/11. 1931.) R ic h t e r .

Henri Bret, Frankreich, Verfahren und Vorrichtung zur Insektenvertilgung, dad. 
gek., daB die Insekten durch eine ultraviolette Strahlen aussendende Lichtąuelle an- 
gelockt u. durch einen iiber die Lichtąuelle gestiilpten, aber fiir Licht durchlassigen, 
clektr. Leiter, mit hochfreąuentem Strom getotet werden. (F. P. 733262 vom 13/5.
1931, ausg. 3/10. 1932.) G r a g e r .

Constautin de Gendre, Paris, Verfaliren zur Herstellung eines wasserloslichen, 
jesień oder halbfesten Insekticids mit der Grundlage von Nicotin, indem ein Nicotinsalz 
einer gesatt. Fettsaure von niedrigem Mol.-Gew. (C6—C14) hergestellt u. mit einem 
alkal. Mittel, wie Na,,C03 oder KOH, behandelt wird. Die Herst. des Salzes kann durch 
einfaches Vermischen von Nicotin oder Tabaksaft mit der betreffenden Saure, z. B. 
Laurin- oder Caprylsaure, erfolgen. Zur Bldg. des Salzes kónnen auch die Nicotin- 
dampfe durch die Fettsaure durchgefiihrt werden. Gegebenenfalls sind Stoffe, wie A., 
Glycerin oder Seife, zuzusetzen. (Vgl. F. P. 719833; C. 1932. I. 2886.) (E. P. 381 290 
vom 24/8. 1931, ausg. 27/10. 1932.) G r a g e r .

Roger Chanut und Gerard Lafarge, Algerien, Insektenvertilgungs- und -ver- 
treibungsmittel, bestehend aus einer Mischung von Seife, Harz oder Kolophonium, 
p-Diehlorbenzol u. Naphthalin, welehe in geeigneten Losungsmm. gel. ist. Besonders 
soli folgende Mischung geeignet sein: 25% A., 25% Terpentin, 5% CS, oder ahnliches, 
9% Harz oder Kolophonium, 12% Seife, 12% p-Dichlorbenzol u. 12% Naphthalin. 
Von diesem Prod. wird zweckmaBig eine 6%ig. wss. Lsg. hergestellt. Die Mischung 
der genannten Komponenten fuhrt man vorteilhaft so herbei, daB man 2 Lsgg. ge- 
trennt lierstellt, 1. Seife in A. u. 2. die iibrigen Bestandteile in Terpentin u. dann die 
beiden Lsgg. vermischt. (F. P. 734 622 vom 4/4. 1932, ausg. 25/10. 1932.) G r a g e r .

Joseph Modeste Louis Tabar-Nouval, Frankreich, Insekticid und Desinfektions- 
mittel. Zu 100 1 Petroleum u. „white-spirit“ (zu gleichen Teilen), welche geruchlos 
gemacht u. gereinigt worden sind, werden 200 g Thymol, 150 g Campher, 400 ccm 
Pyrethrumol, 400 ccm Citronenkrautol von Java, 70 ccm Quendelol, 210 ccm Mimosenól
u. 100 ecm Dosten- (Hopfen-) -ol zugesetzt. Die Geruchlosigkeit des Petroleums bzw. 
des „white-spirit“ soli durcli Zusatz von 4 bzw. 2 Tropfen Kadeol (Zedernól) auf 
etwa 1 1 erreicht werden. Nach dem Mischen soli durch Zugabe von 30 g „Somnieres“ - 
Pulver auf etwa I l u .  darauffolgendes F iltrat die Gesamtfl. gereinigt werden. (F. P. 
733 563 yom 16/3. 1932, ausg. 7/10. 1932.) Gr a g e r .

Brabeuder Elektromaschinen G. m. b. H ., Duisburg a. Rh., Yerfahren zur 
kontinuierlichen Erzeugung nicotinlialtiger Oase oder Dampfe, dad. gek., daB moglichst 
anorgan., nicotinhaltige piast. Massen in Metallhulsen elektr. erhitzt werden. Die 
Massen bestehen z. B. aus 60 g Kieselgur, 40 g Nicotin, 5 g NaHC03, 5 g NH4C1 u. 
10 g W. oder 80 g Kieselgur, 30 g Nicotin, 10 g W. u. 7,5 g NaHC03. Durch dieses 
Verf. ist eine einfache Dosierung des Nicotingeh. moglich. (D. R. P. 564165 KI. 451 
vom 14/7. 1931, ausg. 14/11. 1932.) G r a g e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., (Erfinder: Adolf Steindorff, 
Kaspar Pfaff, Robert Kramer und Heinrich Kem, Frankfurt a. M.-Hochst), Mittel 
zur Bekdmpfung von Musciden und sonstigen Insekten, gek. durch den Geh. an Urethanen 
oder dereń Substitutionsprodd., gegebenenfalls in Kombination mit anderen zur Fliegen- 
bekampfung geeigneten Stoffen. Beispiele: Phenylurethan, Carbaminsaureisopropyl- 
ester, Carbaminsaureamylester, Carbaminsaurephenylester, Carbanilsaurebutylester, 
Carbanilsaurebenzylester, Methyl-(2-methylphenyl)-carbaminsaureisoamylester oder
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Athyl-(2-chlorphenyl)-earbaminsaurei6obutylester, gegebenenfalls zusammen mit Sali- 
oylsaurephenylester, Ausziigen aus der Pyrethrumpflanze oder der Derriswurzel. Diese 
Mittel sind in Petroleum oder sonstigen Lósungsmm. gel. oder in wss. Emulsion an- 
zuwenden. (D. R. P. 564 018 KI. 451 vom 5/7. 1931, ausg. 12/11. 1932.) G r a g e e .

Albert Ehrmanntraut, Erankreich, Mittel zur Bekampfung der Weinschadlingc, 
erhalten durch Zusammenriihrcn von vier yerschiedenen Mischungen, yon denen die 
erste aus CuSO., (z. B. 220 g) u. Soda (30 g), die zweite aus Nicotin (170 g), gebranntem 
Kalk (150 g), Kolophonium (70 g) in Alkali gel. u. A. (30 g), die drittc aus S (70 g), 
Campher (40 g) u. 40°/oig. CELO (70 g), u. die vierte aus Gummilack (30 g) u. Borax (40 g) 
besteht, ausgezeichnet durch groBo Haftfahigkeit. (F. P. 733 089 vom 27/1. 1932, 
ausg. 30/9. 1932.) G e a g e e .

VIII. Metallurgie. MetallograpMe. Metallyerarbeitung.
M. H. Kraemer, Beitrag zur Kennlnis des Induktionstiegelofen-s und seiner Metal

lurgie. (Vgl. C. 1932. II. 2103.) Vers.-Ergebnisse an einer selbsterbauten Anlage von 
130 KVA AnschluBwert, mit der Moglichkeit einer Freąuenzanderung von 5000 bis 
700 000 Hertz. Die Verss. erstreckten sich auf die Erzeugung der Temp. u. ihre Wrkg., 
die Wirbelbewegung des Bades (Pincheffekt) u. ihre Beeinflussung durch: 1. die Strom- 
dichte, 2. das Verhaltnis yon Baddurchmesser zu Badtiefe, 3. das spez. Gewicht des 
Metalles, 4. die Badtemp. u. 5. die Freąuenz des heizenden Stromes. Das Verli. der 
Sclilacken im Induktionstiegelofen u. ihre gesonderte Beheizung durch eine Zone 
hóherer Leitfahigkeit in der Ofenzustcllung, durch Einbau eines Graphitringes oder 
Deckels. (Z. Metallkunde 24. 281'—84. Noy. 1932.) N i k l a s .

Josef Klarding, Rost- und Reduktionsuerhaltei> von Spaleisensleinen. Der Verlauf 
der Rkk. beim R6stvorgang wird mit Hilfe der Red.-Oxydationsgleichgewichtskurven 
fiir 4 yerschiedene Spateisensteine untersucht. Hiernach tritt nach der Dissoziation 
zunachst FeO in Erscheinung, das alsdann oxydiert wird. Eine vollstandige Osydation 
zu Magnetit erfolgt aber bei Ggw. von Fremdoxydcn nicht, es bilden sich yielmehr 
Spinelle bzw. isomorphe Mischungen von MnO/FeO in Fe30.,. Zum SchluB wird die 
Moglichkeit einer Red. der Erze erórtert. (Z. anorg. allg. Chem. 207. 246—50. 24/8.
1932. Munster, Chem. Inst. d. Uniy.) W e n t r u p .

Ernst Diepschlag.. Max Zillgen und Hans Poetter, Beitrag zur Beu-ertung von 
Eisencrzm fur den Hochofen. Im AnschluB an Hochofenunterss. wurden Red.-Verss. 
durchgefiihrt, bei denen Gaszus., Temp., Druck, Gasgeschwindigkeit u. Vers.-Dauer 
den prakt. Yerhaltnissen nachgebildet waren. Zur Unters. gelangtcn 4 Erze in vcr- 
schiedener definierter StiiekgroBe. Sie wurden jeweils auf Gresamt-Fe, Fe metali., 
FeO, Fe20 3 analysiert. Mit Hilfe eines LElTZsehen Integrationstisches konnte die 
Porenzahl, der Poreninhalt u. die durehschnittliche Porenoberflache der Erze bc- 
stimmt werden. Die Ergebnisse der Verss. zeigen, daB Brauneisenstein u. Minette er- 
heblich mehr metali. Eisen aufweisen, ais Roteisen- u. FluBeisenstein. Die C-Abschei- 
dung ist wcitgehend von der Oberflache abhangig. Der Reduktionsgrad wird bei 
hóherer StuckgróBe von dieser unabhangig, erreicht aber mit sinkender KorngróBe 
einen Bestwert. Die Erze mit gróBter Porenoberflache sind am stiirksten reduziert. 
Es wird alsdann ein Verf. angegeben, allein aus dem Gefuge des Erzes die Reduzier- 
barkeit zu ermitteln. Aus den Ergebnissen wird gefolgert, daB die Reduzierbarkeit 
eines Erzes durch Brechen erhóht werden kann, die dabei erzielte C-Ersparnis wird 
berechnet. (Stahl u. Eisen 52. 1154—62. 24/11. 1932. Breslau u. Wetzlar. Auszug aus 
d. Dr.-Ing.-Diss. H. P o e t t e e . T. H. Breslau.) W e n t r u p .

W- R. Brown, Die Hochofen von Dagenham und Pretoria. Die Hoehofenanlagen 
von Dagenham u. Pretoria, die beide in jiingster Zeit erbaut wurden, werden beschrieben
u. verglichen. Die Anlagen yon Dagenham gehóren zur F o e d  Mo t o r  Co m p a n y  u . 
stellen GieBereiroheisen her, die ófen in Pretoria sollen Stahl-, GicBerei- u. Spezial- 
eisen liefern. In Betrieb ist vorerst auf jeder Anlage ein Ofen mit etwa 500 t  Tages- 
leistung. Es werden Angaben gemacht iiber Gesamtanordnung der Werke, Rohstoff- 
zufuhr, Ofenabmessungen, Begichtung, Winderhitzer, Gasreinigung, Sinteranlagen (in 
Dagenham), Roheisen- u. Schlackenbehandlung. (Blast Furnace Steel Plant 20. 766 
bis 770. 835—37. Noy. 1932.) W e n t r u p .

Colin Duncombe Abell, Schmelzi-erlusle im Kupolofen. — Mangan. Schmelz- 
yerlust fiir Fe liegt beim Kupolofen zwischen 5 u. 10°/o. Da eine Si02-reiche Schlacke 
eine stark lósende Wrkg. fiir MnO hat, empfiehlt es sich, mit einem KalkiiberschuB
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zu arbeiteu, um folgonde Solilackontypen zu erbaltcn: 30% CaO, 30% SiOo, 25°/0 
A1,03, 15°/„ MgO bzw. 45% CaO, 30°/o SiO.„ 15°/0 A1„03, 10% MgO odoi 45% CaO, 
355/ o Si04, 15% A120 3, 5%  MgO. (Foundry Trade J .  47 . 305. 17/11. 1932.) N i k l a s .

Franz Rapatz, Stand de.r Iienntnisse uber die Zerspanbarkeit von Stahl und Oufleisen. 
'Die Bearbeitbarkeit von Stahl u. GuBeisen kann nach verschiedenen Gesichtspunkten 
beurteilt werden, nach der erzielbaren Spanmenge (Zerspanbarkeit), dem Oberflachen- 
aussehen u. dem Kraftverbraueh, woyon die Beurteilung nach der Spanmenge ara 
wichtigsten ist. Diese wird nach der Schnittgeschwindigkeit gemessen, welche bei 
1-std. Standzeit des Drehstahles gewalilt werden kann. Dic Schnittgeschwindigkeit 
wird durch die zerstórenden Einflusse auf das Werkzeug beim Abtrennen des Spans 
bedingt, diese sind Entw. von Warme, welche aus der Verformungsarbeit u. Reibung 
entsteht u. die scheuernde Abnutzung, die durch Schnittdruck u. Hartę des Spans 
bedingt ist. Diese Abnutzung ist nicht nur von der Festigkeit, sondern auch von der 
Kalthartbarkeit u. von harten Bestandteilen abhangig. Bei n. Maschineneinsatz- u. 
Vergiitungsstahlen ist dic Zugfestigkeit fiir die Schnittgeschwindigkeit maBgcbend. 
Hochlegierte Stahle sind schwerer, Automatenstahlo leichter abzudrehen, ais ihrer 
Zugfestigkeit entspricht. Bei GuBeisen kann die Hartę ais MaB der Schnittgeschwindig
keit gelten. Bemerkenswert ist, dafl die mit Sclinelldrehstahl ais Werkzeug erhaltenen 
Werte nicht auf Schneidmetalle ubertragen werden kónnen. Bei der Bearbeitung 
durch Bohren ist auBer der Zugfestigkeit auch die Ziihigkeit zu beriicksichtigen. Das 
Obcrfliichenaussehen eines bearbeiteten Werkstiickes ist von der Zugfestigkeit, der 
Schnittgeschwindigkeit u. dem Gcfiige abhangig, die Schnittgeschwindigkeit, bei 
welcher glatte Oberfliiche erzielt wird, ist niedriger, je hóher die Zugfestigkeit des 
Werkstiickes ist. Die Messung des Kraftverbrauches oder der Schneidentemp. kann 
nur im Ausnahmefalle zur Beurteilung der Bearbeitbarkeit dienen. Verschiedene 
MeBvcrff. werden kurz gewurdigt. (Stahl u. Eisen 52. 1037—45. 27/10. 1932. Dussel
dorf, [Bericht Nr. 190 des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher Eisenhiitten- 
leute.].) Z a p p n e r .

Karl Daeyes, Ursachen und Ve.rminderunq von Sandstellen in schweren Schmiede- 
sliicken. Durch Auswertung der Betriebsbucher zweier Werke wird der EinfluB ver- 
schiedencr Betriebsfaktoren, wie Blockgewicht, Stahlanalyse, GieBtemp., GieBgeschwin- 
digkeit, Schmelzverlauf u. a. auf das Auftreten von Sandstellen in Schmiedestucken 
untersucht. Dabei ergeben sich insbesondere bemerkenswerte Zusammenliange zwischen 
der Schmelzfiihrung u. der AusschuBziffer insofern, ais die Roheisenąualitat, der Mangan-
u. Siliciumgeh. beim Einlaufen der Charge u. die Qualitat der Ofenbedienung von 
Wichtigkeit zu sein scheint. Die analyt. Unters. der Sandstellen fuhrt zu dem SchluB, 
daB dio gefundenen Einschliisse Prodd. von Rkk. zwischen den manganhaltigen Be
standteilen des Stahles u. feuerfesten Stoffen sind. Das Mangan liegt hierbei wahr- 
scheinlich in oxyd. Form vor. Aus diesen Feststellungen ergeben sich die MaBnahmen 
zur Verliinderung der Sandstellen. (Stahl u. Eisen 52. 1162—68. 24/11. 1932. Dussel
dorf.) W e n t r u p .

Gustaf Lindroth, Uber Druckluflhartung von Schneidcn an hohlem legierlem Berg- 
bohrstahl von Olliartungstyp. Vf. vergleicht mit Druclduft u. mit Ol gehartete Bohrer- 
schneiden aus Cr-W-V- u. Cr-Mo-Stahl. Die druckluftgehartelen Schneiden zeigen 
sich den ólgeharteton gleichwertig. Auch die Harto der Schneidflaohen (nach V i c k e r s ) 
ist dieselbe. (Tekn. Tidskr. 62. Nr. 46. Berksvetenskap. Nr. 11. 81—85. 12/11.
1932.) R- K. M u l l e r .

Richard Tuli, Brikettierung von Zulegierungen. Zugabe von Legierungszusiitzen 
fiir legiertes GuBeisen, wie Jln u. Co in Form von Briketts mit einem Bindemittel, 
das die Grundmetalle beim Gang durch den Kupolofen vor Oxydation schiitzt. Das 
Bindemittel geht in die Schlacke u. nimmt dabei noeh S u. C auf. (Foundry 60. Nr. 13. 
46—47. Nov. 1932.) N ik la s .

Keizó Iwase und Nobuyuki Nasu, Rontgenographische Untersuchung uber elektro- 
lytisch hergestellte Fe-Ni-Legierungm. Fe u. Ni wurden gleichzeitig aus gemischten 
sauren Sulfatlsgg. niedergeschlagen. Die Ndd. wurden nach der D e b y e -S c h e r r e r - 
bzw. S e e m a n n -B o h  Lix-Mcthode untersucht. — Fe u. Ni sind im Nd. stets in fester 
Lsg., nie ais reines Metali vorhanden. Die Homogenitat dieser Lsgg. scheint aber nicht 
so gut zu sein, wie die von aus der Schmelze gewonnenen Proben. Das heterogene 
Koexistenzgebiet der a- u. y-Phase ist erheblich groBer (14—58% Ni) ais bei den aus 
dem SchmelzfluB entstandenen Legierungen (25—33% Ni). Die Kurve Gitterkonstante- 
Konz. sowohl der a- wie der y-Phase hat ein Maximum. — Der Mechanismus der Ab-
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scheidung bei der Elektrolyse wird besproehen. (Buli. chem. Soc. Japan 7. 305—14. 
Sept. 1932. Sendai, Tohoku Imp. Univ., Res. Inst. f. Iron, Steel and other Metals.) SKAL.

Wilhelm Herrmann, Wdrmefeste Speziallegierungen (Niclcel-Chrom-Eisengruppe.) 
(Vgl. C. 1932. II. 1682.) Behandlung der Ni-Cr-Legierungen, denen zur Erzielung 
bestimmter techn. Eigg. u. wegen der Herst.-Kosten 30—40% Ee zulegiert werden. 
Verminderung der Briichigkeit der Ni-Cr-Legierung in h. Gasen. mit hohen S-Gehh. 
durch Zusatz von 10—20% Ee. Verbesserung der technolog. Eigg. von Ni-Cr-Legie
rungen durch Zusatz von 0,4—0,5% C. Wird Mg ais Dcsoxydationsmittel verwendet, 
ist 0,1% C die maximale Grenze, ist beste mechan. Bearbeitbarkeit erforderlich, sogar 
nur 0,05% C. Tabellar. Zusammenstellung von Ni-Cr u. Ni-Cr-Fe-Legierung mit 
wechselnden Gehh. verschiedener Sonderbestandteile. Beziehung zwischen Temp.
u. Festigkeitseigg. einer Chromit II-Lsg. im Temperaturbereich 100—500°. Zug- 
festigkeit der Ni-Cr-Ee-Legierungen bei veranderten N i- u. Ee-Gehh. Verbesserung der 
Eeuerfestigkeit der Ni-Cr-Ee-Legierungen durch Si-Zusatz. Mo- u. W-Zusiitze wirken 
bei Cr-Gehh. bis 10°/o ungiinstig auf Feuerbestandigkeit ein, giinstig dagegen bei Cr- 
Gehh. von Cr-Gehh. von 20%. (Eeuerungstechn. 20. 114—16. 15/8. 1932.) N i k l a s .

D. Stockdale, Konslilulion der Blei-Zinnlegierungen. Unters. des Zustands- 
diagrammes Pb-Sn mittels Thermoanalyse, Priifung des Mikrogefuges u. des elektr. 
Widerstandes. Vergleich der Ergebnisse mit denen von H o n d a  u . A b e . (Metal Ind., 
London 41. 471—73. 521—23. J . Inst. Metals 49. 267—86. 1932.) N i k l a s .

Naoto Kameyama und Shoji Makishima, Elektrolytische Raffination von Kupfer 
unter Benutzung eines Komplexsalzes des Kupfer-(l)-chlorids. X. Das Verlmlten von 
Anlimon (Fortsetzung). (IX. vgl. C. 1932.1. 2818.) Die in Arbeit VII (C. 1932. I. 280) 
mitgeteilten Verss. werden wiederholt unter Kontrolle des Sb-Geh. des Elektrolyten, 
des Anodenschlamms u. der Kathode. Die Resultate werden in 3 Tabel len wieder- 
gegeben u. bestatigen im wesentlichen die friiher erhaltenen Ergebnisse. (J . Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 35. 369—371 B. Aug. 1932. Dept. Appl. Chem. Faculty of Eng. 
Tokyo Imp. University.) J. L a n g e .

Masawo Kuroda, Zugfesligkeit von Kupfer bei niedrigen Temperaluren. Verss. 
zur Best. der FlieBgrenze von Cu im Last-Dehnungsdiagramm bei tiefen Tempp. In 
dem Temp.-Gebiet 16 bis —180° wurde nur der n. Verlauf festgestellt, im Gegensatz 
zu den Ergebnissen von Sc h o e n m a k e r  (C. 1932. 1.125). (Sci. Pap. Inst. physic. 
chem. Res. 19. 163—67. N ov. 1932.) N ik l a s .

J. Weerts, Uber Umtvandlungsvorgange im fi-Messing und in fi-Silber-Zinklegie- 
rungen. Glcichgewichte in den Systemen Cu-Zn u. Ag-Zn. Nach róntgenograph., 
mileroskop. u. kinet. Unterss. sind die ais ortliche Umwandlung aufzufassenden Aus- 
scheidungen der a-Phase aus kupferreichem S-Messing u. die Umwandlung der /?'-Pliase 
der Ag-Zn-Legierungen in dio hexagonale f-Phase 2 besonders charakterist. Arten 
von Legierungsumwandlungen, die nach streng krystallograph. Gitterbeziehungen ge- 
regelt sind. Bei starker Unterkuhlung geht die fi — y  a-Umwandlung nach einem 
martensitahnliehen Schiebungsmechanismus v o r sich. Die fi' — >• ^-Umwandlung 
zeigt dagegen bei niedrigen Tempp. alle Merkmale eines Wachstums bei konstanter 
Kemzahl u. konstanter linearer Wachstumsgescliwindigkeit, wie es bisher in festem 
Zustande nur bei Rekrystallisation nach gleichmaBiger Kaltyerformung sichergestellt 
war. (Z. Metallkunde 24. 265—70. N ov. 1932.) N ik l a s .

Br. Schulz, Was ist Phosphorbronzel Vorschlag des Vf. zur Normung von 
Phosphorbronze, dahingehend, daB der nachweisbare P-Geh. in der ais Phosphor- 
bronze bezeichneten Legierung 0,1—0,3°/o P  betragen soli. (Metallwirtseh., Metall- 
wiss., Metalltechn. 11. 634—35. 18/11. 1932.) N ik l a s .

— , Nickelbronzen. Abhandlung uber dio Nickelbronzen mit Ni-Gelih. bis maximal 
5 % .u. tabellar. Zusammenstellung dieser Bronzen u. Behandlung der verschiedenen 
Anwendungsgebiete fiir G-Bronze, RohguB u. blei- u. hochbleihaltige Lagerbronze 
mit iliren Festigkeitseigg. u. den mechan. Eigg. einer Sn-Bronze mit 7°/0 Ni u. l l °/0 
Sn einer Glockenbronze bei Tempp. zwischen 0 u. 315°. Hochniekelhaltige Bronzen 
mit 10—70% Ni finden Verwendung wegen ihrer hohen Korrosionsbestandigkeit u. 
ihres Widerstands gegen hohe Tempp. Ais Beispiel sind die Festigkeitseigg. einer Bronze 
mit 50% Ni u. 10% Sn im Bereich 0—590° zusammengestelłt. (Nickel Buli. 5. 49 
bis 56. 1932.) N i k l a s .

O. Bauer und J. Weerts, Die Eigenschaften von Monelmetall und dhnlichen Kupfer- 
Nickellegierungen. Unter Mitwirkung von O. Vollenbruck. Ais Ausgangsmaterial fur 
die Unterss. dienten warmgewalzte Bleche von Monel-Metall M 1, Nicorros-Metall N II
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u. Nicorros-Metall N III. Nach der chem. Zus. hat M I  hoheren Ni- u. Fe-Geh., je- 
doch niedrigeren Cu- u. Mn-Geh. ais die Nieorros-Metalle N I I  u. N III. Die Legie- 
rungen enthalten auBerdem kleine Mengen C u. zwar 0,11—0,13 in fester Lsg., nur 
Nicorros I I  enthalt noeh 0,2°/o C in graphit. Form. Unterss. des Kleingefiiges u. der 
Festigkeitseigg., Zugfestigkeit im Anlieferungszustand nach dem Ausgluhen u. Kalt- 
walzen, desgleichen fur Hartę u. Kerbschlagfestigkeit. Walz- u. Ziehverss. mit ront- 
genograph. Unterss. des entstandenen Gefiiges u. Unterss. der Zugfestigkeit von 
Drahten nach dem Ausgluhen. Korrosionsverss. mit Monel-Metall u. ahnlichen Legie- 
rungen. Verh. gegeniiber 5%  HC1, 5% HM03, 5%  H ,S04 u. 10°/0 NH4C1. EinfluB 
de3 Kaltwalzens auf die Siiurelósliclikeit. EinfluB der Konz. von NaCl auf die Kor- 
rosion dieser Legierungen. Gelingt es, beim Erschmelzen von Monel-Metall aus reinem 
Cu u. Ni, die C-Aufnahme auf ein so geringes MaB zu beschranken, daB keine Graphit- 
ausscheidung stattfindet, so lassen sich Legierungen erzielen, die dem aus Erzen er- 
schmolzencn Monel-Metall in jeder Beziehung gleichwertig sind. (Metallwirtsch., 
Metali wiss.) Metalltechn. 11. 629—33. 643—49. 25/11. 1932.) N ik l a s .

Jaime Forch, Die Technik der A luminiumfabrikai i on. Zusannnenfassende Darst. 
(Quimica e Ind. 9. 258—64. Okt. 1932.) P». K. M u lle r .

Edmund R. Thews, Aluminiumlegierungen. Der Einflu/3 der Schmelz- und Gieji- 
lemperałuren. Aluminiumlegierungen sind gegen Uber- u. Unterschreitungen der 
Schmelz- u. GicBtempp. sehr empfindlich. Eine geringe Uberschreitung hat jedoch 
allgemein auf die mechan. Eigg. des GuBstiickes weniger sehadliche Folgen. Eino be- 
stimmte GieBtemp. anzugeben, ist aber unmóglich, da diese von der chem. Zus. der 
Legierung, der Art, GróBe u. Gestalt der GuBform u. der GieBmethode abhangt. In der 
Regel ist der F. u. daher aueh die GieBtemp. temarer Legierungen niedriger ais binarer. 
Binare Legierungen des Al mit Zn oder 3Ig werden 50—100° niedriger vergossen ais 
die entsprechenden Schmelzen von Al mit Ni, Mn oder Fe, was sich aber nicht allein 
aus den verschiedenen FF. der einzolnen Legierungen erklaren laBt. So iiberschreiten 
die GicBtempp. der Al-Zn- u. Al-Mg-Legierungen ihren F. um nur 50—100°, wahrend 
der Unterschied bei den Legierungen mit Ni, Mn u. Fe 100—150° betragt. Da die Er- 
starrungsgeschwindigkeit ausschlaggebend fiir den GieBvorgang ist, erfordern SandguB 
oder diekwandige Querschnitto niedrigere GieBtempp. ais KokillenguB oder diinn- 
wandige Quersehnitte. Aus einer Unters. von G il l e t t  an Al-Cu-Legierungen, die bei 
gleicher Temp. yergossen wurden, geht hervor, daB die Zugfestigkeit der gegossenen 
Probestabe bei einem Unterschied von 15 mm im Durchmesser um 4,6 kg/qmm 
schwankte; wobei der dickere Stab die geringere Festigkeit aufwies. Bei der Methode 
des GieBens ist das Temp.-Gefiille zwischen Ofen u. Form zu beachten, beim GieBen 
einer gróBeren Anzahl von Formen die Abkiihlung der Schmelze wahrend des GieBens. 
Bei Unterschreitung der GieBtemp. hat der GuB nicht genugend Zeit zu gleichmiiBiger 
Kryatallisatiou, das Eutektikum bildet sich nur ungenugend aus; zu hohe GieBtemp. 
hat ein uberentwickeltes Eutektikum u. geringe Festigkeit des GuBstucks zur Folgę. 
Vf. schlagt eine mittlere Schmelztemp. von 835° vor u. gibt Atiweisungen fiir zweck- 
maBiges GieBen. (Canad. Chem. Metallurgy 16. 278—80. Nov. 1932.) Go l d b a c h .

— , Leichlaluminiumlegierungen. Verbesserungen der Leichtaluminiumlegierungen 
durch verschiedenste Zusatze, wie Ni, Cu u. Mg u. andere Elemente, z. B. Fe, Si 
u. Ti. Die wichtigaten modernen Legierungen dieser Gruppen sind die Y- u. die R. R.- 
Legierungen, die in ihrer analyt. Zus. u. ihren Fertigkeitseigg. zusammengestellt sind. 
Uberblick uber die vielseitige'Verwenaung dieser Legierungen, fiir die yerschiedensten 
Einzelteile des Automobil- u. Flugzeugbaues u. von Sehiffs- u. Eisenbahnmasehinen. 
(Niekel Buli. 5. 145—52. 1932.) '  “ N ik l a s .

C. Panseri, Uber die Charakteristiken einiger Aluminiumgujilegierungen in Ab
hangigkeit von ihrer chemischen und strukturellen Zusammensdzung. (Vgl. C. 1932. 
II. 602.) Vf. untersucht die Eigg. u. das Verh. einiger Al-Legierungen (Duralit, Anti- 
corodal, Silumin) mit besonderer Beriicksichtigung ihrer Eignung zur Herst. von 
Dieselmotoren. Die besten Ergebnisse werden mit Duralit mit 3°/n Cu u. 0,20% Ti 
erzielt. (Alluminio 1. 279—307. 10 Tafeln. Sept./Okt. 1932. Mailand, M o k t e c a t iNI 
S. A.) _ R. K. Mu l l e r .

Marie L. V. Gayler und G. D. Preston, Alterwngsharlung einiger Aluminium
legierungen lioher Reinheit. Unterss. der Alterungshartung einer Reihe yon Legie
rungen mit 4% Cu, die aus reinstem Al hergestellt wurden. Zulegiert wurden Fe, Si 
u. Mg, einzeln oder zusammen. Es zeigte sich, daB 0,35°/o Fe die Alterungshartung 
des binaren Cu-Al-Systems verhmdert. Die Einw. wird teilweise durch Zugabe von
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0,25% Si u. yollstandig durch 0,5°/o Mg behoben. Róntgenunterss. u. Priifung des 
Kleingefiiges geben keine Erklśirung fiir die Alterungshartung bei Eaumtemp. Die 
Erseheinung wird mit Umwandlungen im Al-Gitter u. der Einw. von Mg2Si u. CuA13 
erklart. (J. Inst. Metals 48. 197—219. 1932.) N ik l a s .

Paul Brenner, Baustoffragen bei der Konstruktion von Flugzeugen. tlbersicht iiber 
die Eigg. der wiehtigsten Baustoffe des Leiehtbaues, yornehmlieh im Hinbliek auf 
Korrosions- u. Schwingungsbeanspruchungen u. ihr EinfluB auf die konstruktiye 
Formgebung. (Jb. Stoff-Abt. DVL. 1932. V. 1—12. Adlershof.) G o l d b a c h .

— , Vanadium in Tcmen. Genaue Analysen yon Tonen aus dem nórdliehen Teil 
des Moskauer Steinkohlengebiets zeigten einen V20 5-Geh. yon 0,04—0,19%- Das V20 5 
wird aus den Tonen yollstandig dureh 10%ig. NH.,OH, sowio auch teilweise durch 
W. leicht oxtrahiert. (Minerał. Rohstoffe [russ.: Mineralnoe Syrje] 6. 1104—05.

F. Renaud, Die edlen Gold-Silber- mul -Nickellegierungen. Gleichgcwiehtsdiagramm 
der Au-Ni-Legierungen. Physikal., chem. u. mechan. Eigg. dieser Legierungen. Die 
in der Industrie hauptsachlich verwendeten WeiBgoldlegierungen enthalten 15—20% 
N i u. einen Zn-Geh. bis 10% (F. 950°). Andere Legierungen enthalten 17% u. 12% Ni 
m it 6—9% Zn. Herst. dieser Legierungen. Ag-Ni-Legierungen, insbesondere Miinz- 
legierungen, die biniiren, temaren u. ąuaternaren Legierungen, ihre Horst. u. Eigg. 
(Buli. Ass. teclm. Fonderie 6 . 444—48. Aug. 1932.) N ik l a s .

W. Guertler, Die neuere Etitwicklung der Konslitutionsforsclnmg der Legierungen. 
(Assoc. Int. Essai Matóriaux. Congr. Zurich 1931. I. 469—83. 1932. Berlin, Teclm. 
Hochsch.) T r ó m e l .

A. Portevin und P. Bastien, Die Vergief3barkeit von Legierungen. Beziehung zum 
Erstarrungsintervall. Vff. untersuchen die Formfullfahigkeit binarer Legierungen 
(PbSb u. CdSb) unter konst. GieBbedingungen. Die Formfullfahigkeit andert sich mit 
dem Erstarrungsinteryall. Sie zeigt Maxima bei kongruenten Schmelzen (reinen 
Metallen, Eutektika) u. Minima bei gesattigten festen Lsgg. Sie ist abhangig von der 
Art der Erstarrung u. ist gróBer bei der Ausbldg. isolierter Krystalle ais bei der Bldg. 
von Dendriten. Es ergibt sieh erneut der Unterscliied zwischen FI. u. Formfullfahig
keit (vgl. C. 1927. I. 349). — Mit Hilfe der gefundenen GesetzmaBigkeiten lassen sieh 
die Yerhaltnisse beim VergieBen yon Mg-Legierungen (MgAl u. MgCu), die auf Grund 
der leichten Oxydierbarkeit u. der Bldg. yon MgO-HiLuten nicht so einfach sind, er- 
klaren. (C. R. hebd. Seances Aead. Sci. 194. 850—-53. 1932.) H u n ig e r .

J. Leonhardt, Zur Icrystallographischen Behandlung des draht- oder stabfórmigen 
Einkrystalls. (Vgl. C. 1931. I. 1426.) Die naturliehste Art der laystallograph. Be
handlung des draht- oder stabfórmigen Einkrystalls ist eine zentralo Zylinderprojektion 
u. dąs mit ihr yerknupfte Zeiehenverf. Die Methode zur Gewinnung bzw. Auswertung 
des Aąuatorbildes wird mit Bezug auf ihre ZweekmaBigkeit fiir das metallograph. 
Laboratorium am Beispiel des Wolfram-Einkrystallstabes mit Atzrillen vorgefuhrt. 
(Metallwirtseh., Metallwiss., Metallteehn. 11. 659—62. 2/12. 1932. Kiel, Mineralog.- 
petrograph. Inst. d. Univ.) T r o m e l .

H. Reischauer und F. Sauerwald, Kaltuerformung, Kryslallerhólung und lie- 
krysłallisalion. Darst. neueren Tatsaehenmaterials vom Standpunkt der Gittertheorio 
u. atomaren Spannungen einerseits u. der kinet. Theorie, der Elektronentheorie u. 
Atomphysik andererseits. (Metallwirtseh., Metallwiss., Metallteehn. 11. 579—82. 591 
bis 593. 604—07. 4/11. 1932.) Go l d b a c h .

Paul D. Merica, Die AltersMrtung der Meialle. Krit. Darst. der Theorien, die zur 
Erklarung der Altershaitung der Metalle bisher aufgestellt worden sind. Ausfuhrliches 
Literaturverzeichnis. (Trans. Amer. Inst. Min. metallurg. Engr. Inst. Metals Diyis. 
99. 13—54. 1932. New York, N. Y., The International Nickel Co.) HtiNlGER.

Dankwart Schenk, t/ber die Relaxationszeit gegliihłer Kupfer- und Aluminium- 
drdlite bei Torsionssolmingungen. Es wird die Relaxationszeit von gegluhten Cu- u. 
Al-Drahten bei Torsionsschwingungen untersucht. Der Amplitudenyerlauf der freien 
Schwingung wurde photograph. registriert u. die GroBe der Amplituden mit einem 
Komparator gemessen. Daraus wird die Relaxationszeit l / i i  bestimmt. Durch Gliih- 
behandlmig wird die Struktur der Drahte yerandert. Es zeigte sieh, daB die GroBe der 
Relaxationszeit yon der Amplitudę der Schwingung u. von der Gluliteinp. abhiingt, 
was durch Yeranderung der Krystallstruktur durch die Gliihbehandlung erklart werden 
kann. (Z. Physik 78. 470—78. 12/10. 1932. Frankfurt a. M., Physikal. Inst. d.

1931.) K l e y e r .

Univ.) WOECKEL.
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R. G. Batson und H. J. Tapsell, Das Verhalten der Materialien bei hohen Tempe- 
raiuren. (Vgl. C. 1932.1. 2630.) Kurzer Uberblick uber die in England durchgefuhrten 
Unterss. Beschreibung der Hauplmerkmale der Daueibelastungsverss. Ein sehr 
befriedigendes Verf. besteht daiin, dic Beansprucliungen zu bestimmen, die einer 
FlieBgeschwindigkeit von 10" 5 Zoll pro Zoll u. Tag am Endo einer Vers.-Zeit 
von 40 Tagen entsprechen. Verff., die die anfangliclien FlieBeigg. aus yerlialtnismaBig 
kurzeń Verss. bestimmen, sind in vielcn Fallen keine Kennzeiclien der wirklichen Dauer- 
standsfestigkeit. (Assoc. Int. Essai Materiaux. Congr. Zurich 1931. I. 160—67. 1932. 
Teddington [England], Nation. Physic. Lab.) T e  O ME L.

E. H. Schulz und H. Buchholtz, Uber die Entwicklung der Dauerprufung in 
DeiUschland. Krit. betrachtet werden: Piufeinrichtungcn. Abluirzungsyerff. zur
Best. der Dauerfestigkeit, Beziehungen zwischen Ergebnissen der Daueryerss. u. 
den Werten stat. Priifungen, EinfluB der chem. Zus., Aufbau u. Behandlimg 
des Werkstoffs auf die Dauerfestigkeit u. Kerbempfindlichkeit bei reiner Wechsel- 
beanspruchung u. bei zusammengesetzter dynam. u. stat. Beanspruchung. Kurz 
besprochen wird der EinfluB der Walzhaut auf die Dauerfestigkeit vergiiteter Flach- 
federn. Bei der Korrosionswechselfestigkeit sind die Rostgeschwindigkeit, die Bldg. 
von Schutzschichten u. die Kerbempfindlichkeit von wesentlichem EinfluB. Bei ge- 
gliihten Stahlen hat ein Cu-Geh. gunstige Wrkg. (Assoc. Int. Essai Matćriaux. Congr. 
Zurich 1931. I. 278—303. 1932. Dortmund, Forsch.-Inst., Verein. Stahlwerke 
A.-G.) T r o m e l .

O. Graf, Einige Bemerknngen iiber die Ermittlung der Dauerfestigkeit und der zu- 
lassigen Anstrengungen der Werksloffe. (Assoc. Int. Essai Matćriaux. Congr. Zurich
193i. I. 328—33. 1932. Stuttgart.) T r o m e l .

A. Thum und F. Wunderlich, Die FlieBgrenze bei behinderler Formdnderung. Ihre 
Bedeutung fur das Dauerfestigkeitsschaubild. Biege-, Zug- u. Druckverss. an gekerbten 
u. ungekcrbten Staben ergaben, daB bei ungleichmaBiger Beanspruchung eines Quer- 
schnitts das FlieBen erst bei lióheren Spannungen ais beim gewóhnlichen Zugvers. 
cintritt. Der Grund liegt in einer Behinderung der Formanderung durch die weniger 
beanspruchten Teile. Beim Biegevers. haben Auflagerabstand u. Probenhóhe keinen 
EinfluB auf dio FlieBgrenze. Sie ist nur von der Querschnittsform abhangig u. ist 
um so hoher, je mclir der Werkstoff um die neutrale Faser konzentriert ist. Beim 
Torsionsyers. zeigt sich ein EinfluB der ungleiohmaBigen Spannungsverteilung auf 
die H6he der FlieBgrenze. Dio Kerbwrkg. -wurde an Flach- u. Rundstaben im Zug- 
yers. verfolgt. Bei Flachstaben kónnen Spitzkerben die Spaimungsgrenze auf das 
Mehrfaclic der FlieBgrenze des glatten Zugstabes steigern, beyor ein FlieBen im Kerb- 
grund beobachtet werden kann. Bei Rundstaben mit geniigend scharfer Kerbe herrscht 
der dreiachsige Spaimungszustand, der eine noch starkere Formanderungsbehinderung 
hat ais der zweiachsige des Flachstabes. Die Formanderungsziffer olk kehrt im Dauer
festigkeitsschaubild mit wachsender Yorspannung ihre Bedeutung um u. wirkt festig- 
keitserhóhend. Abweichend yon den bisherigen Theorien wird angenommen, daB der 
Werkstoff das Bestreben hat, ąuantenhaft zu flieBen. (Forschg. Ingenieurwes. Ausg. A.
3. 261—70. Nov./Dez. 1932. Darmstadt, Staatl. Materia lprufungsanstalt der
T. H.) G o l d b a c h .

Heinrich Kiihlewein, Uber das Spannungs-Dehnungsdiagramm ferromagnetischer 
Materialien bei sehr kleinen Belastungen. Vortrag. Vf. bestimmt das Spannungs- 
Dehnungsdiagramm bei Spannungen von 0,017—3,5 kg/qmm u. findet bei Cu linearen 
Verlauf u. Verlangerung des Draktes nach Wiederentlastung. Bei N i hingegen tritt 
Verkurzung nach Wiederentlastung ein, die bei plótzlicher Entlastung allmahlich 
eintritt (dauert iiber 10 Min.), aber nicht von einer Permeabilitatsanderung begleitet 
ist. Bei einer Legierung von 50°/0 Fe u. SO0/„ N i tr itt  eine ahnlicho Nachwirkutig 
auf, die hier auch von einer Anderung der Permeabilitat begleitet ist. (Z. techn. 
Physik 13. 539—41. 1932. Berlin-Siemensstadt.) L. E n g e l .

John T. Norton, Ober die rontgenographische Bestimmung von Spannungen in 
geschweiptem Materiał. Dio Ersckeinung des Asterismus u. seine prakt. Bedeutung 
werden besprochen. (J. Amer. Wcld. Soc. 11. Nr. 9. 5—7. Sept. 1932. Mass. Inst. 
of Technology.) SłCAUKS.

Guy Hśnon, Beitrag zum Studium der Bearbeitbarkeit von Giepereierzeugnissen. 
Bearbeitbarkeit eines GuBstiickes ais Preisfrage. MeBmetlioden fur die Bearbeitbarkeit 
sind: Kugeldruckprobe, Methode nacli K e s s n e r , eine Bolirmethode, bei der der Bohrer 
unter konstanter Gewichtsbelastung steht, das Verf. der „A m e r ic a n  F o u n d r y m e n ’s
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A s s o C'IATIDN“  u . Methoden von E . Me i  u . L e y a n s e t t e r . Ausarbeitung eines V erf. 
zur vergleiehsweisen Messung von Bohrungen, unter Best. der Konstanten u. der Aus- 
wahl der Eiehproben. Auswertung dieser Methode hinsichtlich des Einflusses der 
Oxydation der Schmelze, ilues Geh. an P, EinfluB der Schmelzapparatur. (Buli. Ass. 
teelm. Fonderie 6. 458—65. Aug. 1932.) N ik l a s .

I. Sahlin, Uber Herstellung von Walzen. Literaturiiberblick: GuBeisen-, Stalil- 
walzen, Standardisierung von Walzen. (Jernkontorets Ann. 116. 469—502.
1932.) ' R. K. M u l l e r .

Ernest F. Davis, Die Wdrmebehandlung und Herstellung kleiner Automobilteile. 
(Vgl. C. 1932. II. 437.) Zusammenfassende Bespreehung. (Fuels and Furnaoes 10. 
25—30. 38. 1932.) E d e n s .

P. Schoenmaker, Vcredeln der Metalle. Die Grundlagen des Hartens u. Vergutens 
werden besprochen. (Chem. Weekbl. 29. 682—86. 19/11. 1932.) K u t z e l n ig g .

Walter Hahn, Bas Melallspritzverfaliren. Beschreibung der Spritzapparatur. 
Aufziihlung der yerschiedenen Anwendungsgebiete, z. B. ais Rostschutz fiir Eisen- 
teile u. Schutz gegen die zerstorende Einw. von Rauchgasen, Sauren u. hohe Er- 
hitzung. Verzinkung von Kleineisentcilen in Metallisiertrommeln mit Kostenberech- 
nung. Beseitigung von Lunkern u. Locliern in Eisen-, Stahl- u. MetaOguBstiieken. 
(Aluminium 14. Nr. 16. 2—4. Nr. 17. 1—2. 31/8. 1932.) N ik l a s .

H. J. Gough, Die Korrosionsermiidung der Metalle. Vf. bringt eine zusammen- 
fassende Darst. des Problems der Korrosionsermiidung der Metalle, seiner Literatur 
u. die Entw. der Begriffe. Er untersueht den EinfluB der chem. Zus. des Materials, 
der Gliihbehandlung u. der Kaltbearbeitung auf den Widerstand gegen die Korrosions- 
ermiidung. Es zeigt sich, daB dieser Widerstand eines Metalles viel weniger von seiner 
Korrodierbarkeit durch die Umgebung, ais von seinen physikal. u. mechan. Eigg. 
abhiingt. Bei den industriellen Metallen u. Legierungen ist auch die Ggw. yon 0 2 
wesentlich. (Metal Ind., London 41. 275—77. 295—98. 319—22. 349—50; Engineer 
154. 284—86. J . Inst. Metals 49. 17—92. 1932.) W o e c k e l .

H. J. Gough und D. G. Sopwith, Das Verhallen eines Aluminiumeinkryslalls in 
fliefiendeni Leitungswasser unter gleichzeitiger Torsionswechselbeanspmchung. Die bisher 
ausgefuhrten Ermiidungsverss. an Einkrystallen (C. 1932. I. 177) haben den Fali der 
gleichzeitigen Korrosionsbeanspruchung nicht erfaBt. Das Aeronautical Research 
Committee stellt daher iiber diesen Punkt eine Reihe von Unterss. an, von denen die 
ersten Ergebnisse mitgeteilt werden. Die Verdrehungsheanspruchung glich einer 
Scherspannung von ±1,02 kg/qmm, der Endbruch erfolgto nach 23 704 000 Last- 
wechseln. Das Gefiige u. die Oberflaclie des Krystalls wurden wahrend des Vers. mehr- 
fach gepriift. Die Oberflache zeigte den bei Al gewohntcn LochfraB, ein Zusammen- 
hang zwisehen der Hiiufigkeit der Anfressungen u. der Spannungsverteilung lieB sich 
nicht feststellen, auch wurde die Ermiidungsfestigkeit durch den Korrosionsangriff 
nicht merldich herabgesetzt. Keiner der Ermiidungsrisse ging yon dem LochfraB aus. 
Gegen Ende des Vers. zeigte sich an Stellen hoher Scherbeanspruchung eine Korrosions- 
erscheinung in Form tiefer, sehr schmaler Locher, die offenbar eine Folgę der gemein- 
samen Wrkg. des korrodierenden Mediums u. der Dauerbeanspruchung waren. Von 
diesen Lóchern gingen lange schmale Risse aus, die den Gleitebenen parallel liefen u. 
an Stellen hochster Scherbeanspruchung am dichtesten waren. Eine Eigenart yon 
Korrosionsermudungsbruehen besteht darin, daB die eigentliche Bruchlinie in einem 
Netzwerk feinster Risse endet. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 135. 392—411. 
1932.) '  G o l d b a c h .

Richard Seligman und Percy Williams, Bemerkungen iiber die Einwirlcung von 
Wasserdampf auf Aluminium. Zur Klarung der Frage des Angriffes von Wasser- 
dampf auf Al, machten Vff. Verss. mit Dampf unter atmosphar. u. hóherem Druck, 
dic erwiesen, daB Al selbst bei Tempp. von 350° u. 500° nicht wesentlich angegriffen 
wird, wenn die Beruhrung der Proben mit Wassertropfchen yermieden wird. Die 
Yersuchsdauer betrug mehr ais 100 Stdn. (J. Inst. Metals 4 8 .187—96 1932.) N i k l a s .

Henry Edwin Coley, London, Reduktion von Erzen o. dgl. Die erhitzten Erze 
werden in geeigneten Ofenraumen an einer oder mehreren Stellen mit KW-stoffen 
in Beruhrung gebracht. An den Stellen, an denen das erhitzte Erz mit den KW-stoffen 
zusammenkommt, findet eine Zers. der letzteren statt. In unmittelbarer Naho dieser 
Stellen wird Luft eingeleitet, so daB die durch die Zers. entstandenen brennbaren
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Gase yerbrennen. (Dan. P. 42745 vom 4/6. 1929, ausg. 11/8. 1930. E. Prior. 4/7. 
1928.) D r e w s .

Thomas Daniel Kelly und George Edwin Leavey, London, Reinigen von Metallen 
und Legierungen. D ie Reinigung der Schmelzen erfolgt mittels eines elektr. Stromes. 
AuBerdem wird die Herst. von Legierungen aus Ni, Al, Fe, Ferrochrom, W u. Cu 
beschrieben. (Dan. P. 42 604 vom 6/2. 1929, ausg. 14/7. 1930. E. Prior. 13/2. 
1928.) D r e w s .

W. W. Lisunow, U. S. S. R ., Verfahren zum Erdfernen ton Arsen aus Eisenerzen. 
Beim Sintern der Erze werden Molier verwendet, denen festes NaCl oder eino NaCl- 
Lsg. u. gegebenenfalls Mn02 zugesetzt sind. (Russ. P. 22684 vom 11/2. 1930, ausg. 
30/9. 1931.) " R ic h t e r .

A. J. Lehedew, U . S. S. R ., Mischung zum Zementieren von Eisen, bestehend aus 
Holzkohle, gelbem Blutlaugensalz, Na2C03 oder K2CO;J, NaCl u. ZnO. (Russ. P. 
22 691 vom 2/3. 1929, ausg. 30/9. 1931.) ' “ R ic h t e r .

Joseph Kemp., Briissel, Gewinnung von Zink aus zinkhaltigen Losungen. Dio 
neben Zn Ferroeisen enthaltcnden Lsgg. werden durch Behandlung mit Erdalkali- 
carbonat unter gleichzeitigem Einblasen von fein vertcilter Luft vom Fe-Geh. befreit. 
Durch Einbau von Sieben o. dgl. in die zu behandelnde Fl. wird das schnello Entweichen 
der Luft verhindert u. ihrc Wirkungsdauer vergróBert. Die Ausfallung des Fe erfolgt 
bei gewóhnlicher Temp. (E. P. 382146 vom 23/1. 1932, ausg. 10/11. 1932. Belg. Prior. 
27/1. 1931.) D r e w s .

A. A. Bulach, U . S. S. R ., Wiedcrgewinnung von Sn oder Sn-Sb-Legiemngen bei 
der elektrolytischen Raffinalion von Bronzen. Bronze wird in H 2SO.,-Lsg. in Abwesen- 
heit von Luft bei 15—20° in ublicher Weise clcktrolysiert. Die erhaltene Sn- oder Sn- 
Sb-Lsg. wird vom Sehlamm abgetrennt u. unter Einleiten von Luft eingedampft. 
(Russ. P. 22 894 vom 19/9. 1928, ausg. 30/9. 1931.) R ic h t e r .

L. S. Markowitsch und A. L. Markowitsch, U. S. S. R ., Herstellung von Legie
rungen durch elektrolytische Schichtenbildung. Dio elektrolyt. gebildete Schicht eines 
Metalles wird, bevor die zweite Schicht des anderen Metalls niedergeschlagen ist, mit 
Kohle oder Graphit iiberzogen u. einer median, oder therm. Bearbeitung unterworfen. 
Russ. P. 24132 vom 6/9. 1927, ausg. 30/11. 1931.) R ic h t e r .

Mills Alloys, Inc., Los Angeles, iibert. von: Orrin F. Marvin, Los Angeles, 
Giepen von Wolframcarbid. Das W-Carbid wird in Formen aus metali. Cu gegossen. 
(A. P. 1887729 vom 3/2. 1930, ausg. 15/11. 1932.) D r e w s .

W. I. Spitzni, U. S. S. R ., Verfaliren zur Erzeugung eines harten Uberzuges auf 
Gegenstdnden aus Eisen oder Stahl. Wolfram- oder Molybdan- oder ahnliche Carbide 
werden in Pulverform gegebenenfalls unter Zusatz von Glycerin auf die Oberflache 
der Gegenstande aufgetragen u. in einer reduzierenden oder neutralen Atmosphare auf 
etwa 1300° erhitzt. (Russ. P. 22 969 vom 28/5. 1928, ausg. 30/9. 1931,) R ic h t e r .

Colin G. Fink, New York, Elektrolytische Erzeugung von Metallbelagen. Ref. 
nach F. P. 724 038; vgl. C. 1932. II. 1688. Nachzutragen ist: Die Kathoden werden, 
besonders bei Verwendung von Kohleanoden in ein poriges Diaphragma aus einem 
in dem Elektrolyten unl. Stoff eingeschlossen. An Stelle von Alkalicarbonaten kónnen 
Atzalkalien, NH,OH u. dgl. verwendet werden. Gute Erzeugnisse werden bei Ver- 
wendung von Li,C03 erzielt. Der Ersatz der Carbonate durch Atzalkalien ist besonders 
bei der Herst. von Aluminiumbelagcn erforderlich. Die wasserlósl. organ. Stoffe, be
sonders Kohlenhydrate wirken ais Puffer, ihre Menge wird so gewahlt, daB der ph- 
Wert des Elektrolyten etwa 12 betragt. Dieser Wert wii'd auch durch entsprechende 
Erlióhung des Geh. des Elektrolyten an Metallsauerstoffverb. (W03) erlialten. Zweck- 
maBig ist ein Zusatz von KC1 oder HCI u. HF zu dem Elektrolyten, der aber alkal. 
bleiben muB. Die Verwendung einer Hilfsanode aus Pb kann vorteilhaft sein. (A. P. 
1885 700 T o m  12/4. 1927, ausg. 1/11. 1932.) K u h l i n g .

Cohn G. Fink, iibert. von: Frank L. Jones, New York, Elektrolytische Erzeugung 
von Wolframbeldgen. Alkal. Lsgg. von Alkaliwolframaten, welche bei ihren Kpp. einen 
PH -W ert von etwa 12,5 besitzen, werden bei Siedetemp. mit Stromdiehten bis zu 400, 
zweekmaBig 75—100 Amp. je QuadratfuB Kathodenflache unter Verwendung von 
Platinanoden u. Kupfer-, Zink-, Eisen-, Kohle- oder, besser, Messingkathoden elektro- 
lysiert. Zur Herst. der Elektrolyte wird W 0 3 in h. atz- oder kohlensauren Alkalien 
oder NH.,OH, zweekmaBig in einer gesatt. Lsg. von Na2C03 gel. Die erlialtlichen Be- 
lage bestehen aus prakt. reinem W , sind dicht, festhaftend u. gleichmaBig. Sie miissen
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rascli ;uis dom Bade ontfemt u. gewasehen werden. (A. P. 1885 701 voxn 13/5. 1929, 
ausg. 1/11. 1932.) K uhling .

Colin G. Fink, New York, Elektrolylische Erzeugung ron Wólframbelagen. Bei 
der Erzeugung von Wólframbelagen geniaB den A. PP. 1 885 700 u. 1 885 701 (s. 
vorst. Reff.) kort die Metallabscheidung auf, wenn die Belage eine gewisse Dicke er- 
reieht liaben. Diesem tlbelstand wird gemaB der Erfindung dadurch begegnet, daB 
der Elektrolyfc geringe Mengen eines die Kathode depolarisierenden Metallcs, wie Pb, 
Fe, Cu, Co oder, besonders, Ni enthalt. Die Zufuhr der depolarisierenden Metalle 
geschioht zweekmaBig durch Einbringen des Metalles in das Bad in feinpulveriger 
Form oder durch seine Verwendung ais Hilfsanode. (A. P. 1885 702 vom 27/9. 1929, 
ausg. 1/11. 1932.) K u h l i n g .

Siemens & Halske A.-G., Berlin, Eleklrolytische Erzeugung eines Scliutznieder- 
schlages von Bleisuperoxyd auf elelctrischen Leilern, welehe ais Anodę in eine alkal. Lsg. 
eines Pb-Salzes cingebraeht sind, die eine organ., 0 2-Gruppen enthaltende Verb. auf- 
weist, dad. gek., daB die ais Zusatz verwendete organ. Vcrb. den 0 2 entweder ais 
Hydroxylgruppe (Alkohole, Phenole o. dgl.) oder ais Carboxylgruppe enthalt. Beispiel: 
700 g Hydrochinon werden in 10 1 dest. W. gel. Hiernach setzt man 50 g NaOH zu. 
Die Auflsg. kann gegebenenfalls in der Warnie erfolgen. Ist die Lsg. vollendet, so setzt 
man nach u. nach 1000 g gelbes Pb-Oxyd zu. Letzteres kann entweder in Form von 
fein verteiltem Pulver oder noch besser mit wenig W. angeriihrt yerwendet werden. 
Die Lsg. des Pb-Oxydes kann durch Erwarmen beschleunigt werden. Die so erhaltene 
Lsg. wird sodann unter Einschaltung des mit der Schutzschicht zu versehenden Leiters 
ais Anodę elektrolysiert, wobei man Stromdichten ron z. B. 1  Amp. je qdcm anwendet. 
An Stelle des Pb-Oxydes kann ein anderes Pb-Salz benutzt werden. Das Verf. eignet 
sich besonders zur Erzeugung einer Rostschutzscliicht auf Fe u. Stahlteilen. Das 
Hydrochinon kann durch Olycerin ersetzt werden. (Dan. P. 42 524 vom 9/10. 1928, 
ausg. 7/7. 1930. D . Prior. 22/10. 1927.) D r e w s .

Gustav Erdbriigger, Bad Oejmhausen, Schutz von Meiallteilen, insbesondere 
beweglichm Konslrukl irm-s teil en, gegen die schadliclie Wirkung ton Frost, dad. gek., daB 
Rohcamallit zusanimengemahlen oder zusammengemischt wird mit einem fl., erdol- 
haltigem Bitumen bzw. anderen ólhaltigen Stoffen, so daB ein zusammenhangendes 
Prod. entsteht. (Dan. P. 42256 vom 10/9. 1929, ausg. 19/5. 1930.) D r e w s .

A. Frederick Collins, The m etals: their alloys, amalgams and compounds. London: Applcton 
1932. (320 S.) 8°. 7s. Gd. net.

E. V. Crane, Plastic worlcing of motała, and power press operations. London: Chapman & Hall 
1932. 8°. 25 s. net.

Artur Griitzner, Eisen- und Stahllegierungen. Patentsam mlg., geordnet nach Legierungs- 
systemen. Berlin: Verl. Chemie [Komm.: Hacssel Comni. Gescl)., Leipzig] 1932. (308 S.) 
4°. =  Leopold Gmelins Handbuch d. anorgan. Chemie. 8. Aufl. [59.] Eisen. Tl. A. 
Anh. M. 32.—.

[russ.] A. A. Zeidler, Metallurgie des Zinns. Moskau-Lcningrad: Zwetmetisdat 1932. (152 S.) 
Rbl. 3.—.

IX. Organische Industrie.
G. H. Buchanan, Die Blausdure. Eigg. der HCN. Ihre Anwendung bei der 

Schadlingsbekampfung u. zu chem. Syntliesen. Hydrierung zu Metliylamin. (Chim. 
ot Ind. 28. 1024—31. Nov. 1932.) ' R. Iv. Mu l l e r .

M. Schofield, Moderne Schwefelkohlenstoffabrikalion. Beschreibung der CS2-Darst. 
in den Anlagen von Zahn  & Co. mit staubfreiem Heizgas, Vortrocknung der Kohle 
mit Ab-Warme, Rk. mit S-Dampf in intermittierond mit Kohle beschickten senkreehtcn 
Retorten u. anschlieBender Dest. u. Rektifikation des kondensierten Prod. (Chem. 
Age, London 2 7 . 504. 26/11. 1932.) R, K. M u l l e r .

— , Die clilorierten Napliihaline. Ihr Wert in den elektrischen Industrien. Wachs- 
ahnlielie Chlornaphthalinprodd. u. ihre chem. Stabilitat. Handelswerte mit Tabelle 
der wichtigsten Eigg. Spczif. elektr. Vorteile. Allgemeines Verf. der Impragnierung. 
(Chem. Trade J . chem. Engr. 91. 443—44. 11/11. 1932.) KÓNIG.

Gossudarstwenni trest resinowoi promyschlennosti, U. S. S. R. (Erfinder:
A. I. Matisen), Verfahran und Vorrichtung zur Darstellung ron Alhylenchlorid und 
anderen Chlorderivaten. Die Chlorierung erfolgt in zwei Stufen u. zwar in der Woise, 
daB in der erston Stufe die ungesatt. KW-stoffo in Gasform in Ggw. von Chlorkohlen-
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wasserstoffen mit ungeniigender Chlormengo behandelt werden, wahrend in der zweiten 
Stufe dio Chlorierung mit in den Clilorderiw. gelostem Chlor ohne gasfórmiges Chlor 
zu Endo gefiihrt wird. Die Yorr. bostcht aus zwei Kolonnenapp., die mit Dephleg- 
matoren versehen sind. (Russ. P. 24 877 vom 25/1. 1929, ausg. 31/1. 1932.) Ri.

0. G. Pilippow, U. S. S. R ., Darstellung von Pentaerytlirit. Form- u. Acetaldehyd 
in konz. Form werden in kleinen Portionen mit Kalkmileh bei Aufreehterlialtung einer 
Temp. von 35—50° vcrmiseht u. nach Beendigung der Rk. mit k. W. ausgewaschen, 
filtriert u. der Nd. mit w. W. ausgelaugt. Beim Erkalten scheidet sich der Penta- 
crythrit aus. (Russ. P. 24 874 vom 1/11. 1928, ausg. 31/1. 1932.) R ic h t e r .

M. D. Markowitsch und W. W. Pigulewski, U. S. S. R., Darstellung von Alkyl- 
schwefelsauren. Olefinhaltigo Gase, z. B. die gasformigen Crackprodd. werden mit 
HaS04 unter Druck, gegebenenfalls unter Zusatz von fl. KW-stoffen bei einer Anfangs- 
temp. von 0° u. einer Endtemp. von 60° behandelt. Dio H„SO., kann in mehreren 
Portionen zugesetzt werden. (Russ. P. 24 880 vom 8/3. 1928, ausg. 31/1. 1932.) Ri.

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M. 
(Erfinder: Hans Walter, Mainz), VerJahren zur Bildung und Trennung von Gas- und 
Dampfgemischen. Es wird eine Vorr. naeh D. R. P. 471 267 (C. 1929. I. 2691) benutzt.
D.is Gasgemisch wird auf der einen Seite der Zwischenwand dieser Vorr. durch therni. 
Dissoziation eines Ausgangsstoffes hergestellt u. die Trennung der dissoziiertcn Be- 
standteile wird durch die Zwischenwand bewirkt. Das Verf. dient z. B. zur Herst. von 
Acetaldehyd. (D. R. P. 551 511 KI. 12 e vom 23/5. 1924, ausg. 2/6. 1932.) H o r n .

Alfred Rieche, Erlangen, Verfahren zur Gewinnung von Carbonsduren durch 
Ozonisierung von Vcrbinduiigcn mit olefinischer Doppelbindung, dereń Kp. nicht unter- 
halb der Ozonisierungstemp. licgt, unter Bedingungen, bei denen die gebildeten Ozonide 
sofort gespalten u. die Spaltprodd. gegebenenfalls oxydiert werden, 1. dad. gek., dafl 
man die Ozonisierung bei Ggw. von ozonidspaltenden Stoffen u. iiberschussigem Ozon 
ais Oxydationsmittel in der Warme bei Tempp. zwischen 50 u. 150° vornimmt — die 
Rk. wird zweekmiiBig in Ggw. von Losungsm. u. gegebenenfalls unter Zuhilfenahme 
von Katalysatoren durchgefiihrt. — 2. dad. gek., daB man an Stelle von uberschussigem 
Ozon andere Oxydationsmittel verwendet. — 10 Teile Olsaure werden mit 2 Teilen 
Eg. u. 2 Teilen W. versetzt, die Suspension im W.-Bad auf 90° erwarmt u. Ozon ein- 
geleitet. Das Rk.-GefaB ist zweekmaBig mit einem RiickfluBkuhler yersehen. Man 
ozonisiert, bis eine Probe Bromeisessiglsg. nicht mehr entfarbt u. das Ol alkaliloslich 
ist. Man erhalt 4 Teile Pelargonsaurc u. 5 Teile Azelainsdurc. Analog kónnen Un- 
decylensdure, Ricinolsaure, Linolsdure, von phenol. Beimengungen befreiter Braun- 
kohlenteer, ehines. Holzól oder Maleinsdurediathylester ais Ausgangsstoffo verwendet 
werden. (D. R. P. 565158 KI. 12o vom 20/3. 1931, ausg. 26/11. 1932.) D o n a t .

1. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Ilerstellung
von Eslem. Zu dom Ref. iiber das F. P. 685 433; C. 1930. II. 2693 ist nachzutragcn, 
daB ais alkoh. Veresterungskomponente allgemein zwei- oder dreiwertige Alkohole 
verwendet werden. Z. B. flieBen durch einen mit Bimsstein gefullten Rk.-Turm bei 
180° wahrend 3 Stdn. 700 Teile Erdnupfettsdure u. 95 Teile Glylcol, denen troekene C02 
cntgegengefiihrt wird, die das Rk.-W. abfuhrt. Das Estergemiseh mit der SZ. 12 wird 
wio iiblich ent3iiuert u. geblcicht. (D. R. P. 564 783 KI. 12 o vom 16/12. 1928, ausg. 
23/11. 1932.) D o n a t .

Chemische Fabrik Stockhausen & Cie., Krefeld, Verfahren zur Ilerstellung 
halogenierter Ester organische)' Sauren, dad. gek., daB man auf das Gemisch der organ. 
Sauren mit ein- oder mehrwertigen, sowie auch hochmolekularen Alkoholen oder dereń 
Deriw., gegebenenfalls auch Misehungen dieser Korper, Halogen einwirken laBt. Ais 
Sauren kommen z. B. Olsaure, Ricinusfettsaure, Essigsaure, Monocliloressigsaure, 
Sulfoessigsdure, Phthalsaure, ais Alkohole Cetylalkohol, Amylalkohol, Bulylalkohol, 
Glykol in Betracht. — Aquivalente Mengen Olsaure u. Butanol werden durch Brom 
wahrend 1 Stde. zu 89% verestert u. gleichzeitig bromiert. (D. R. P. 564 591 KI. 12o 
vom 12/12. 1930, ausg. 21/11. 1932.) D o n a t .

Kodak-Pathć (Soc. An. Franęaise), Frankreich, Konzentration wćipriger Essig
saure. Essigsaurelsgg. beliebiger Konz., auch unreine, werden mit Propylenchlorid 
HaC-CHCl-CH;,Cl vermischt. in einer iiblichen Fraktionierkolonne dest. Propylen
chlorid, Kp. 96,8°, bildet mit W. ein azeotropes Gemisch vom Kp. 77,5° aus 88 Teilen 
Propylenchlorid u. 12 Teilen W. Das bei der Trennung des kondensierten Destillats 
ais untere Schicht erhaltene Propylenchlorid wird in dio Kolonne zuriickgeleitet. Das 
am FuB der Kolonne erhaltene Gemisch aus Eg. u. dem Chlorid wird durch Dest. ge-
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trcmit. Das Verf. kann kontinuierlick ausgefiihrt, die yerd. Saure der Kolonne fl. u. 
in Dampfform zugefiihrt werden. 2 Zeichnungen erlautem die App. (P .P . 733 860
vom 18/3. 1932, ausg. 12/10. 1932. A. Prior. 20/3. 1931.) D o n a t .

A. Riebecksche Montanwerke Akt.-Ges., Halle, ubert. von: Theodor Hell-
thaler, Granschiitz, und Erich Peter, Webau, Verfahren zur AUrennung von Oxy- 
sduren aus Oxydationsprodukten von Kohlenwasserstoffen. Die Oxydationsprodd. werden 
mit niedrigsd. Benzinen, die schleckte Losungsmm. fiir die Oxysauren sind, erhitzt 
u. die Lsg. vom Ungelosten getrennt. Z. B. werden 100 g Paraffinoxydationsprod. 
mit Petrolathor vom Kp. 30—50° erhitzt u. die h. Lsg. vom fl. Ruckstand dekantiert. 
Yon beiden wird der Atlier durch Dest. entfernt. Im Riickstand sind die Oxysauren 
angereicliert. (A. P. 1885199 vom 23/4. 1930, ausg. 1/11. 1932. D . Prior. 10/4.
1928.) D o n a t .

Soc. Franco-Belge d’Ougre (Soc. An.), Belgien, Elektrolytische Herstellilng orga- 
nischer Stoffe. Durch Ausnutzung der yerschiedenen Wanderungsgeschwindigkeiten von 
Ionen anorgan. u. organ. Radikale wird die bekannte Bldg. von Olykolsdure durch 
elektrolyt. Red. yon Ozalsaurc so geleitet, daB im Kathodenraum am Ende der Rk. eine 
etwa 50°/„ig. Lsg. von Glykolsiiure frei von H 2S04 vorliegt. Zu diesem Zweck werden 
z. B. 50 Teile Oxalsiiure, 150 Teile W. u. 70 Teile Monohydrat im Kathodenraum mit 
12—15 Amp./qdm bei 50—60° elektrolysiert, wahrend der Anodenraum eine 25°/0ig. 
schwefelsaure Lsg. gleicher Teile von A. u. W. enthalt. Durch anod. Oxydation wird 
gleichzeitig aus dem A. oder dort befindlichem Acetaldeliyd bzw. Essigsduredthylesier 
Essigsaure gebildet. Wahrend der Elektrolyse gibt man noch yiermal je 50 Teile Oxal- 
saure zu, die immer im UberschuB yorhanden sein muB. (F. P. 735050 vom 9/7.
1931, ausg. 2/1 1 . 1932.) D o n a t .

Selden Co., Pittsburgh, ubert. von: Alphons O. Jaeger, Crafton, Pennsylvanien,
V. St. A., Hydrierung ungesdttigter Carbonsauren. Maleinsaurc u. Fumarsiiure, ihro 
Salze oder sonstigen funktionellen Deriw., wie die Ester, werden in fl. oder dampf- 
fórmiger Phase mit H2 oder solchen enthaltenden Gasmischungen in Ggw. eines Kataly- 
sators behandelt, der ein katalyt. reduzierend wirkendes Metali chem. gebunden in 
solclier Eorm enthalt, in der es bei niedriger Temp. unter den Rk.-Bedingungen durch 
H2 nicht wesentlich reduziert wird. Hierfur sind beispielsweise geeignet Ni, Ee, Co, 
Cu, Zn, Cd in Eorm der Chromate, Borate, Aluminate, Titanate, Zirkonate, Molybdate, 
Wolframatc usw. Die eben genannten katalyt. wirksamen Elemente kónnen mit Vorteil 
auch in Basenaustauschern, wie Zeolithen oder Si-freien Basenaustauschern, gebunden 
ais Katalysatoren verwendet werden. Z. B. werden 100 Teile Na-Maleat in 100 Teilen 
W. gcl., bei 80° in Ggw. eines Ni enthaltenden Katalysators der obigen Art bei einem
H,-Druck von 2 at zu Na-Succinat hydriert, aus dem Bemsteinsaure durch Sauren in 
reiner Form in Freiheit gesetzt wird. (A. P. 1 844 394 vom 20/4. 1929, ausg. 9/2.
1932.) R . H e r b s t .

Swann Research Inc., Birmingham, ubert. von: Herbert J. Krasę, Anniston,
V. St. A., Gleichzeitige Darstdlung von Harnstoff und Ammoniumsalzen. Man ent- 
wassert gasformige C02 mit konz. H3P 0 4, verfliissigt die C02, setzt sie in iiblicher Weise 
mit NH3 unter Druck um, verwandelt dann bei gewohnlichem Druck mit direktem 
Dampf die M. in eine wss. Harnstofflsg. u. ein gasfórmiges Gemisch yon C02 u. NHa, 
aus dem man mittels der zur Entwasserung der Anfangskohlensiiure benutzten H3P 0 4 
(NH4)2H P0 1 lierstellt. Ein Schaubild einer Anlage ist gegeben. (A. P. 1 884751 yom 
28/10. 1929, ausg. 25/10. 1932.) ALTPETER.

B. F. Goodrich Co., New York, ubert. von: Paul C. Jones, Cuyahoga Falls,
V. St. A., Herstellung von sekundaren aro-

>NHr'/Vv'-''/ ''''i r/ml- Aminen. Ein Gemisch von fi-Naph- 
thol (I) u. p-Phenylendiamin wird erhitzt; 
bei 220° m d  W. abgespalten, wobei die 
Verb. nebenst. Zus. entsteht. Nach 2-std. 

Erhitzen bis 300° nimmt man die erkaltete M. in h. A. auf, wascht mit k. A. nach. Die 
Ausbeute betragt etwa 98%- Die alkoh. Lsg. wird verdampft u. der in ihr gel. t)ber- 
scliuB des I zu neuen Ansatzen yerwendet. (A. P. 1885 355 vom 31/1.1929, ausg. 1/11. 
1932.) A l t p e t e r .

Dow Chemical Co., ubert. von: Edgar C. Britton und Harold R. Slagh, Mid
land, V. St. A., Herstellung von sekundaren Arylaminen. Metallanilide (herstellbar aus 
Anilin u. Metali) werden mit KW-stoffhalogeniden umgesetzt. Z. B. erhitzt man 325 g 
Anilin  (I) u. 23 g Na in Ggw. einer Spur CuO 3 Stdn. auf 170—180°, gibt bei 150°
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wahrend 1 Stdc. tropfenweise Chlorbenzol 7,u u. erhitzt 7 Stdn. auf 150—IGO0. Beim 
Aufarbeiten erhiilt man 88 g Diphenylamin neben 13 g Aminodiphenyl. In  gleicher 
Weise entsteht aus I u. Chlortoluol ein Gemiseh von N-Tolylanilin u. Aminophenyl- 
toluol, aus I u. u.-Chlornaphlhalin ein Gemiseh von N-a.-Naphlhylanilin u. Aminophenyl- 
a-nuphlhalin, aus I u. n-Butylbromid ein Gemiseh von N-n-Butylanilin u. Amino- 
phenyl-n-butan. Statt N a  kónnen IC, Ca, Mg oder Al benutzt werden. (A. P. 1882 759 
vom 18/1. 1929, ausg. 18/10. 1932.) N o u v e l .

Mathieson Alkali Works Inc., New York, iibert. von: Erik Clemmensen, Ne- 
wark, V. St. A., Herstellung von Alhoxynitrobenzól. Halogennitrobenzol wird m it 
Alkoholat umgesetzt. Z. B. erhitzt man ein Gemiseh yon o-Nitrochlorbenzol u. Methanol 
auf 70°, gibt innerhalb von 48 Stdn. Na-Methylat bei 70° zu, dest. das Methanol ab 
u. versetzt mit W. Beim Aufarbeiten erhalt man o-Nilroanisol in nahezu quantitativer 
Ausbeute. In gleicher Weise wird p-Nilroanisol aus p-Nitrochlorbenzol u. Dinitroanisol 
aus Dinitrochlorbenzol hergestellt. (A. P. 1875 916 Yom 13/8. 1926, ausg. 6/9. 
1932.) N otjvel.

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Keith William Palmer, 
Blackley, England, Herstellung von Oxymercaptobenzolen. Dioxydiphenylsulfid oder 
Chlorphenol wird mit Na„S u. NaOH erhitzt. — Z. B. tragt man in 180 Teile Na2S 
9 H ,0  u. 40 Teile NaOH bei 80° 109 Teile 4,4'-Dioxydiphenylsulfid ein, erhitzt 20 Stdn. 
auf 180°, lost in 1000 Teilen W. u. fallt mit HC1. Man erhiilt l-Oxy-4-mercaptobenzol. 
Aus 270 Teilen Na„S- 9 H„0, 40 Teilen NaOH u. 128,5 Teilen p-Ghlorplienol entsteht 
bei 24 std. Erhitzen auf 210—215° ebenfalls l-Oxy-4-mercaptobenzol. In ahnlicher 
Weise erhalt man aus o-Chlorphenol das l-Oxy-2-mercaptobenzol u. aus l-Methyl-2-oxy- 
H-chlorbenzol das l-Hethyl-2-oxy-5-mercaptobenzol. Hierzu ygl. auch das Ref. iiber 
A. P. 1 825 662 (C. 1931. II. 3264). (E. P. 381237 vom 6/7. 1931, ausg. 27/10. 
1932.) N ouvte l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Schmidt, 
Karl Seydel, Ludwigshafen a. Rh., und Egon Meyer, Mannheim), Darstellung ali- 
phatisch-hydroaromatischer Basen. Zu dem Ref. nach E. P. 297484; C. 1929. I. 1863 ist 
folgendes nachzutragen: Das aus Gyclohexylamin u. n-Propylenoxyd bei 15° erhaltliehe 
Cyclohexylpropanolamin sd. unter 22 mm Druck bei 168—170°, erstarrt in der Kalte 
krystallin., F. 37— 42°, ist in den meisten Losungsmm. 11., mit k. W. begrenzt mischbar, 
dagegen in h. W. swl. — Erhitzt man p-Oxycycloliexylamin, erhalten durch katalyt. 
Druckhydrierung von p-Aminophenol nach S e n d e r e n s  u .  A b o u l e n s ,  mit Glykol- 
chlorhydrin 12 Stdn. auf 100°, so geht es in das Hydrochlorid des p-Oxycyclohexyl- 
dthaiwlamins, freie Base, sirupose, im Licht sich farbende FI. iiber. (D. R. P. 562 713 
KI. 12o vom 28/8. 1926, ausg. 1/11. 1932.) S c h o t t l a n d e r .

Knoll & Co., Karl Friedrich Schmidt und Philipp Zutavern, Ludwigs
hafen a. Rh., Herstellung von Iminoałhem. (D. R. P. 488 447 KI. 12o vom 27/2. 1926, 
ausg. 3/12. 1932. — C. 1930.1. 2797 [F. P. 673 628].) A l t p e t e e .

Knoll & Co., Karl Friedrich Schmidt und Philipp Zutavern, Ludwigs
hafen a. Rh., Herstellung non Iminoałhem. Hierzu ygl. F. P. 688 062; C. 1931. I. 1174,
— E. P. 345 397; C. 1931. II. 125 u. Schwz. P. 148 110; C. 1932-1. 110. Nachzutragen 
ist folgendes: Aus dem Benzolsulfonsaureester des Cyclohexanonoxims erhalt man durch 
Kochen mit CH3OH das 2-Jfethoxy-/\ -1,2-hexamethylenimin, Kp. etwa 160°, F. des 
Pikrats 125°. — Koclit man mit Benzylalkohol, so entsteht die entspreehende 2-Benzyl- 
oxyverb., Kp.ls 147—149°, Pikrat bei 145° zers., mit Cyclohexanol wird die 2-Cyclo- 
hexyloxyverb. erhalten, K p .15 120—123°. (D. R. P. 532 969 KI. 12p vom 15/1. 1929, 
ausg. 3/12. 1932. Zus. zu D. R. P. 488 447; vgl. vorst. Ref.) A l t p e t e e .

Howards & Sons Ltd., John William Blagden und Walter Edward Huggett, 
England, Geiainnung und Reinigung von Mentholen. Hierzu vgl. E. P. 376 356; C. 1932.
II. 2110. Nachzutragen ist, daB das Verf. auch auf die durch Hydrierung yon Thymol, 
Menthon, Menthenol odcrMenthenon erhaltlichen Prodd., ferner auf japan. Pfefferminzól 
angewendet werden kann. S tatt H3PO, kann man auch Phthalsaure verwenden. 
(F. P. 734 856 yom 7/4. 1932, ausg. 29/10. 1932. E. Prior. 10/4. 1931.) A l t p e t e r .

Hercules Powder Co., Wilmington, iibert. von: Lanning Parkę Rankin, Doyer, 
V. St. A., Herstellung von Xanłhogenaten von Terpenalkoholen durch Erhitzen der Alko
hole mit Na u. Einw. yon CS2 auf die Alkoholate. Man heizt z. B. Fenchylalkohol im 
Autoklay mit Na unter 50 Pfd./Quadratzoll auf 225—250°, u. laBt dann GS„ bei 
hóchstens 50° auf die M. einwirken, wobei das Salz ausfallt. Ebenso kann man Borneol,
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Terpineol, auch mit K oder Li umsetzen. (A. P. 1 886 587 vom 9/1. 1930, ausg. 8/11.

J. J. Makarow-Semljanski, U. S. S. 11., Verfahren zum Entfernen von Borneol 
aus Campher. Dor Campher wird zwecks tlbcrfiihrung des Borneols in den Borsaure- 
ester in iiblicher Weise mit Borsaure behandelt u. darauf entweder mit H20-Aceton 
bei 0° extrahiert oder bei 210—212° dest. (Russ. P. 23 972 vom 4/8. 1930, ausg.

I. J. Grischin, U. S. S. R., Darstellung von a-Naphthylamin. Aus der in iiblicher 
Weise durch Red. von a-Nitronaphthalin mit Eiscnspiinen u. HCI erlialtenen Mischung 
wird das a-Naphthylamin mittels Petroleumdiimpfe abdest. (Russ. P. 23 4C5 vom 
10/1. 1930, ausg. 31/10. 1931.) _ _ R ic h t e r .

Ernst Koenigs, Breslau, und Heinz Greiner, Brieg b. Breslau,Darstellung von Pyri- 
dinderivaten. Abiinderung der durch Pat. 536 891 u. Zuk.-Pat. 554 702 (C. 1932.11.1971) 
geschiitzten Verff., dad. gek., daB hier Pyridin{l) der Einw. yon Thionylbromid (H) unter- 
WQrfen u. die dabei erhaltliehe 4-PyridyIpyridiniumverb. durch Einw. alkal. Mittel oder 
durch Einw. von W., Alkoholcn oder Phenolen (gegebenenfalls unter Zusatz eines saure- 
bindenden Mittels) zu 4-Pyridinderivv. zerlegt wird. — Man vermisclit z. B. I mit II, 
wobei dio Temp. auf 50—60° steigt, laBt 4Tage stehen u. dest. uberschussiges II ab; 
das entstandene 4-Pyridylpyridiniumdibromid laBt sich mit KOH-CaO-Mischung in 
4-Aminopyridin, mit W. bei 150° (8 Stdn.) in 4-Oxypyridin, Kp.x 175—180°, F. 148°, 
umwandeln. — Statt des n  kann man auch Halogenide des S, wie S,,CL, oder Halo- 
genido der S02 in statu nasccndi (Einleiten vou S02 in ein Gemiseh von I, 
Bzl. u. PCI6) verwenden. (D. R. P. 565320 KI. 12p vom 11/3. 1931, ausg. 30/11. 1932. 
A . Prior. 23/7. 1930. Zus. zu D. R. P. 5S6 89I; C. 1932. I. 584. — F. P. 382 327 vom 
27/7. 1931, ausg. 17/11. 1932. Zus. zu E. P. 348 246; C. 1931. II. 313.) A l t p e t e r .

Temraler-Werke Vereinigte Chemische Fabriken, Berlin-Johannisthal, Dar
stellung reiner Hydrojodide von Alkaloiden, dad. gek., daB man AsJ^ (I) auf Alkaloide 
in fiir das Rk.-Prod. indifferenten, mit W. yollig misclibaren Losungsmm. (z. B. Methyl-, 
Atliyl- oder Propylalkohol, ferner Aceton) ohne UberschuB des I uber die zur Salzbldg. 
benotigten Jodmengen hinaus einwirken laBt. — Man erwarmt z. B. molekulare Mengen 
von Brucin u. I  in A. gelinde (50—60°) bis zur Lsg. Beim Erkalten krystallisiert das 
Hydrojodid aus. Ebenso lasscn sich umsetzen: Strychnin, Chinin, Ginchonin. Narcein, 
Morphin, Yohimbin. — Die Prodd. sind vóllig arsenfrei. (D. R. P. 564 958 KI. 12p 
vom 8/4. 1931, ausg. 24/11. 1932.) A l t p e t e r .

Boot’s Pure Drug Comp. Ltd., Frank Lee Pyman und Hyman Henry Lionel 
Levene, Nottingham, England, Entme.thylic.rmig von Methoxygruppen enthaltenden 
Alkaloiden. Zwecks Darst. von Harmol unterwirft man Harmin der Einw. von 45- bis 
70%ig. H2S04 bei nicht iiber 155°, wobei fast theoret. Ausbeute erhalten wird. — 
Harmalol laBt sich aus Ilarmalin mit 40—55%ig. H.,SO., bei nicht iiber 155° erhalten. 
(E. P. 382124 vom 19/12. 1931, ausg. 10/11. 1932.) A l t p e t e r .

Ludolf Brauer, Hamburg, und Hans Seel, Hamburg-Lokstedt, Gewinnung ron 
Sterinen bzw. sterinreichen Gemischen aus lierischen Stoffen, dad. gek., daB 1. die Rfick- 
stiinde der Tranfabrikation mit einem Losungsm. extrahiert werden, — 2. die Fette bzw. 
Fettsauren abgesehieden u. nach ihrer Abscheidung die yerseliiedenen Sterine durch 
fraktionierte Krystallisation gnippenweise gewonnen werden. — Man lost z. B. die Riiek- 
stande in PĄe., filtriert dureli Kobie o. dgl., engt die Lsg. ein u. fallt die Fette oder Fett
sauren zum Teil durch CH3OH. Das F iltrat wird weiter eingeengt, von Fett en befreit 
u. zur Krystallisation gebracht, wobei zunaehst ein Gemiseh von Sterinen u. ihren Fett- 
siiureyerbb. ausfallt. — Man erhalt eine Sterinausbeute von etwa 1% des Ausgangs- 
stoffes. (D. R. P. 564322 KI. 12o vom 12/4. 1930, ausg. 17/11. 1932.) A l t p e t e r .

K. Wurth, Wechselbeziehungen zwischen Farben, Malen und Drucken. Die mannig- 
faclien Beruhrungspunkte der einzelnen Teclmiken werden aufgezeigt. (Dtseh. Farber- 
Ztg. 68. Nr. 45. Testilchemiker u. Colorist. 13. 73—76. Nov. 1932. Leverkusen-Schlo- 
busch.) StjVERN.

— , Entwicklung en in der Theorie und Praxis des Farbens. Die Ergebnisse von 
Arbeiten, die sich auf die Wrkg. yon Zusatzen zum Farbebad u. auf die Substantivitat 
beziehen, sind besprochen. (Rayon Rec. 6- 569—70. 2/12. 1932.) SUYERN.

Willy Hacker, Wie mv/3 das Wasser zum Farben und Beizen beschaffen sein?

1932.) A l t p e t e r .

30/11. 1931.) R ic h t e r .

X. Farberei. Farben. Druckerei.
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Angaben iiber den EinfluB der Verunreinigungen des W. bei der Farberei u. die ge- 
brauchlichen Roinigungsverff. (Scifen-Fachbl. 4. 33—34. 98. 1932.) ScnoN FE L D .

—, Neue Emulgatoren fur die Textilinduslrie. Ais Emulgatoren zur Herst. 
alkalifreier Emulsionen werden die Sloleoemulgatoren empfohlen, u. zwar fur Fettsauren 
die Markę O, fiir Ole, wie 0)ivenol, ErdnuBol usw., u. Mineralól, die Markę M N . (Msehr. 
Test.-Ind. 47. F a e h h . III. 65. Nov. 1932.) F r ie d e m a n n .

A. Landolt, Die Sapamine CII, A und M S in der Texlilveredlung. Die Sapamine 
der Ge s e l l s c h a f t  f u r  Ch e m t s c h e  I n d u s t r ie  in  B a s e l  kaben im Gegensatz zu 
den meisten Netzmitteln keine sauren, sondern bas. Gruppen, dio mit Siiuren Salze 
bilden konnen. Sie sind vóllig saure- u. metalleclit, hingegen sind dio Marken CII u. A 
nicht alkaliecht, die Markę M S  nur echt gegen milBig starko Laugen. Bas. Farbstoffe 
werden von den Sapaminen nicht ausgefallt, wohl aber die direkten u. die Wollfarb- 
stoffe. Auf Baumwolle wirken die Sapamine ais schwache, techn. nicht brauchbare 
Beize fiir saure Farbstoffe. Direkte Farbstoffe werden durch Abbindung saurer Gruppen 
besser wasch- u. teil weise auch iiberfarbeecht. Hierzu ist die Markę M S  geeignet, die 
auch zum Weichmachen von direkten u. Schwefelfarben brauchbar ist, u. die Nuance 
der Farbungen klarer u. voller macht. Sapamin A ist ais yerzogernder u. egalisierender 
Zusatz bei bas. Farbungen wertvoll. (Mschr. Text.-Ind. 47. Fachh. III. 63—64. Nov.

—, Die Tiiansalze und ihre, Anwendung in Farberei und ZeugdrucJc. Die wiehtigsten 
Salze sind „Titanor“, ein K-Ti-Doppelsalz der Osalsaure [Ti0{KCe0 4);], „Titox“, das 
cntsprechende Na-Salz, „Corichrom“, ein Lactat [Ti02Na4(C2H50 3)4l u. das Fluorid 
TiF4, u. dessen Doppelsalz mit K. Den Ti-Geh. bestimmt man naeh W e b e r  (Z. analyt. 
Chem. 40 [1901 ]. 799). Wollf arbungen auf Ti tan beize sind lichtechter, aber teil weise weniger 
wasch- u. walkecht, ais solche auf Cr- u. Al-Beizen. Sehr geeignet sind Titansalze in 
Verbindung mit Tannin fiir bas. Farbstoffe; die gebeizten Fasern haben sehon un- 
gefarbt eine wertvolle Eigenfarbe. Dio gut<; Verwendbarkeit der Ti-Salze fiir Leder 
wird an einer groBen Anzahl von Beispielen gezeigt. Zum Abzielicn von Farbungen ist 
Titan z. B. ais TiCl3 nur wenig geeignet; vor allem versagt es bei bas. u. Schwefel- 
farbstoffen, da die ersten gar nicht, die zweiten nur voriibergehend entfiirbt werden. 
Zum Aufdrucken auf Gewebe eignet sieh TitanweiB, T i02, wegen seiner Feinheit sehr 
gut. Ebenso yerwendet man es mit Vorteil zum WeiBfarben von lohgarem u. Chrom- 
leder; mit Nitrocellulose dient os ais Schulilack, in Form seines Tannats ais Pigment- 
farbe fiir Leder. (Rev. gen. Teintoe, Impress., Blanchiment, Appret 10. 845—53. 
927—29. Nov. 1932.) F r ie d e m a n n .

George Sargent, Ozydation von Schwefelschu-arz. Die bekannte Faserschwachung 
boi Schwefelschwarzfśirbungen riihrt von der Bldg. von H„S04 aus dem freien oder 
gebundenen S der gefarbten Faser her. Vf. zieht die Luftoxydation mit nachfolgender 
Beliandlung mit h. Essigsaure derjenigen mit Chrom vor. Zur Neutralisation von Saure- 
resten ist Spiilen mit Sodalsg. von 21/2° Tw. bei 60° ratsam. Feuchtes u. w. Lagern ist 
zu vermeiden. (Dyer Calico Printer, Bleacher, Finisher Text. Rev. 68. 617—18. .9/12. 
1932.) ' F r ie d e m a n n .

—, Das Fdrben von Waschartikeln. Waschartikel, die meist ais „Buntbleichartikel" 
hergestellt werden, erfordern eine so hohe Gebrauchs- u. Fabrikationsechtheit, daB nur 
Indanthren-, Naphlhol AS- u. einige Indigosolfarbsioffe geniigen. Von den Indigosolm 
sind in hellen Tonen nur folgende brauchbar: Indigosol-Ooldgelb IR K , -Scharlach IB , 
-Braun IR R D  u. -Griin IB . in  dunklon Tonen brauchbar sind: Indigosol-Ooldgelb 1GK, 
-Rosa I R  ex(ra, -Brillanlrosa I3B , -Rolriolett IRH . Weniger echt sind: I.-Blnu AOG, 
-ViolettABBF  u. IndigosolHB. (Mschr. Text.-Ind. 47. Fachh. III. 67—68. Nov. 
1932.) F r ie d e m a n n .

—, Uber das Fdrben und Ausrustcn ton wollenen Wirk- und Strickgamen. Farbstoffe 
fiir Strickkleidung mit guter Licht- u. SchweiBechtheit sind unter anderem: Alizarin- 
direkiblau AGG u. A R  u. Guineaechtrol BL. Wird noch Wasohechtheit verlangt, so 
nimmt man Supramin-Gelb R  u. 3GL, -Rot GG, B, 6BL  u. -B lauFB  u. R. Hóchsten 
Anforderungen genugen die Palatinechifarben, gefarbt mit Palatinechtsalz O, 
z. B. Palatinechlblau RRN. AuBer den Palatinechtfarben sind seewassereoht auch die 
SupranolfarbeM, die Walkgelb u. Wollechlblau FFG, wahrend Alizarinreinblau B  u. FFB  
weniger seewassereeht sind. Fiir Bleicheffekte nimmt man II20 2 mit anschlieBender 
Blankit I-Behandlung. Beim Schrumpffreimaehen mit Chlor ist ein Zusatz von 
Igepon T  wichtig. Mottenccht macht man im Bade mit Eulan neu oder auf der fertigen 
Ware mit Eulan NK. Urn die Ware wasserabstofiend zu machen, yerwendet man

1932.) F r ie d e m a n n .
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Ramasit K  konz., zum Ausflecken Asordin, Laientin HW  oder Leoncal. (Mschr. Text.- 
Ind. 47. Fachh. III. 75—77. Nov. 1932.) FRIEDEMANN.

■—, Farbefehler in Wollwaren. Feblcr in Wollwaren, dio aus Shoddy hergestellt sind, 
kónnen vom Abziehen der Farbo vom Shoddy herriihren. HeUfarbigen Shoddy laCt 
man am besten unabgezogen, nicht zu dunkle Farben zieht man mit Na2C03, NH3 oder 
Formosul ab. H at man mit Hydrosulfit abgezogen, so kann es leicht, besonders auf dor 
Maschine, zu streifigen S-Abscheidungen kommen. Dieser Schwefel wirkfc auf bas. 
Farbstoffe u. manehe saure Farbstoffe ais Beize, so daB Farbstreifcn entstehen. Lastige 
Flecke kommen auch yon Kalkseifen her, die aus schlecht ausgewaschener Seife ent- 
st-hen. (Wool Rec. Text. Wid. 42. 1189—91. 24/11. 1932.) F r ie d e m a n n .

Douglas Kennode, Saure Farbstoffe auf Sliickware. Ratschlage fiir das Farben 
mit den alteren, billigen Saurefarbstoffen. (Dyer Calico Printer, Bleacher, Finisher 
Text. Rev. 68. 623—24. 9/12. 1932.) F r ie d e m a n n .

E. A. Rachlin und N. F . Iwanow, Untersucliung der optimalen Bedingungen der 
Aufziehbarkeit substantiver Farbstoffe. Żwecks Zusammenstellung von gebrauchlichen 
Farbstoffen mit ahnlichen Eigg. fiir prakt. Zwecke steli ten die Vff. fest: 1. die von 
Baumwolle beim iiblichen Farben im Badc zuriickgelassene Farbstoffmenge (2—50% 
der urspriinglichen Konz.), 2. die optimale NaCl-Konz. (1—10 g NaCl auf 150 ccm 
Bad, mehr NaCl erzeugt gleichbleibende oder yerminderte Aufziehbarkeit), 3. dic 
optimale Farbtcmp. (80—100°) jedes Farbstoffes. (Wiederaufbau Textilind. [russ.: 
Sa Rekonstrukziju textilnoi Promyschlennosti] 1932. Nr. 3. 40—42. Chem. Lab. d. 
Sswerdlow-Werkes.) H. Sc h m id t .

D. L. Willaston, Klotzen ron Baumwollstuckicare mit Kiipenfarbstoffen. Prakt. 
Ratschlage fiir das Klotzen von Baumwollstiick mit unreduzierten Kiipenfarben u. 
Reduzieren u. Entwickeln auf dem Jigger. Die Methode gibt gute Egalitat u. Durch- 
farbung, namentlich auch auf schwerer Ware. (Dyer Calico Printer, Bleacher, Finisher 
Text. Rev. 68. 619—20. 9/12. 1932.) F r ie d e m a n n .

Georg Rudolph, Rapidogenfarbstoffe fiir Klotzfarbungen und Weiflutzen. Vor- 
schriften fiir die Herst. der Klotzlsgg. u. der WeiBatzen. (Kunstseide 14. 419. Dcz. 
1932.) StTVERN.

— , Neue Musterkarte. Die Firma K r e u s z l e r  u . Co ., Wiesbaden-Biebrich a. Rh., 
zeigt in einer Kartę Herbst- u. Wintermodefarben 1932 auf Halbwolle. (Dtsch. Farber- 
Ztg. 68. 576. 13/11. 1932.) S u v e r n .

— , Neue Musterkarten. Eine Kartę der I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A k t ie n g e s e l l - 
SCHAFT zeigt Indanthrenfarbstoffe auf Kunstseidenstrang (Viscosekunstscide Agfa). 
Eine andere Kartę zeigt echte Farbungen mit Metachromfarbstoffen hergestellt, die 
weiB atzbar sind. Auch einige Saurefarbstoffe sind veranschaulicht, die zum Teil bei 
den Kombinationen mityerwendet wurden u. dereń Waschechtheit durch die Meta- 
chrombehandlung verbessert wird. (Dtsch. Farber-Ztg. 68. 574—76. 13/11.1932.) Sur.

— , Neue Farbstoffe und Musterkarten. Thiolinonblau 3 Ii der J .  R. G e ig y  A.-G. 
zeichnet sich vor den alteren Prodd. durch reinere u. klarere Nuance aus, die Echt- 
heitseigg. sind die gleichen. Ein neuer saurer Egalisierfarbstoff ist Erioanthracen- 
rubin B, im Farbton etwas blaustichiger u. reiner ais die iiltere R-Marke. Die Far
bungen sind sehr licht- u. schweiBecht u. auch wasch-, W.- u. seewasserecht. Der 
Farbstoff fiirbt auch Scide u. deckt Wollseide fasergleich. Ein neuer Saurefarbstoff 
von hervorragender Lichteehtheit u. yorzuglichem Egalisiervermogen ist Erioeeht- 
orange GL, er kann auch fiir unersehwerte Seide Verwendung finden. Karten zeigen 
Saisonfarben Winter 1932/33 auf Wolle u. auf Baumwolle-Viscosekunstseide. (Dtsch. 
Farber-Ztg. 6 8 . 599. 27/11. 1932.) SuvE R N .

Georg Rudolph, Einige neuere Palatinechtfarbstoffe. Die Palatinecliifarben stehen 
in ihren Eigg. zwischen den sauren u. den Beizenfarbstoffen, werden aber rein sauer 
gefarbt. Man fiirbt sie mit Schwefelsaure in wechselnden Mengen, fiir Palalinechtschwarz 
WAGN extra z. B. mit nur 1,5—2%> u. mit einer Anfangstemp. von 30—50°; im all
gemeinen brauchen diese Farbstoffe 5—10% H2SO,j. Hat man Stoffe mit Effekten aus 
Pflanzenfaser zu farben, so fiirbt man neuerdings so, daB man die Ware in einem mit 
6,5—7% Pa atinechtsalz O besetzten Bade annetzt u. dann mit dcm Farbstoff u. 5% 
łL S 0 4 (bzw. weniger!) eingeht, so daB man durchschnittlich mit 5% Saure weniger 
arbeitet. Die Eigg. der Palatineclii farben werden durch das neue Fiirbeverf. giinstig 
beeinfluBt. Vf. gibt tabellar. die Eigg. folgender Nuancen auf Wolle: Palatinecht- 
Gelb6GN, -Braun GGN, -Violett 5 BN , -Marineblau BBN , -Echtgriin BGN, -Schwarz 
W AN  extra u. -Schwarz WAGN extra. Die Eigg. sind durchwcg gut bis heryorragend.
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Auf Soidc sind die Farbstoffe, bis auf dic maBige SeliweiBechtheit, gut bis selir gut, 
auf erschwerter Seide nur in Lieht- u. Reibcchthcit gut bis sehr gut. Auch fiir dio 
Apparatenfarberei u. den Zeugdruck sind die Palatineclitfarbstoffe gecignet; sie sind 
roin weiB iitzbar. (Z. ges. Textilind. 35. Gil—12. 14/12. 1932.) F r ie d e m a n n .

Ralph Hart, Die Bestimmung ton Feuchligkeit in sulfonierten Olen. Bespreeliung 
der Methode der A m e r ic a n  A s s o c ia t io n  o f  T e x t i l e 'C h e m is t s  a n d  Co l o r is t s  
(A. A. T . C. C.) zur Best. der Feuehtigkeit in sulfonierten Olen durch Dest. mit einem 
fluchtigen Losungsm. (Xylol). (Amer. Dyestuff Reporter 21. 667—75. 21/11. 
1932.) F r i e d e m a n n .

Karl Volz, Das Messen der Farben. Die Messung mit Hilfe des 24-teiligen Farben- 
kreises u. des farbtongleichen Dreiecks ist erlilutert. (Z. ges. Textilind. 35- 537—39. 
2/11. 1932.) SUVERN.

W. G. Ssewerski, Beurteilung der Verćinderungen von Gewebefdrbungen. Statt 
der Bestst. des Tones, der Helligkeit u. Sattheit (Deckfahigkeit) von Farbungen yer- 
wendet Vf. lediglich die einfaehe u. schnelle Best. der Helligkeit mit 19, mit dem Stufen- 
photometer gepriiften grauen Farbstreifen verschiedener Helligkeit, die mit fiir techn. 
Zweeke geniigender Genauigkeit den Anderungsgrad der Farbungen anzeigen. (Wieder- 
aufbau Textilind. [russ.: Sa Rekonstrukziju textilnoi Promyschlennosti] 1932. Nr. 4. 
50—52.) H. S c h m id t .

Bertil A. Ryberg, Enlwicklung einer Ldboratoriumsmetliode zum Priifen der Walk- 
cchtheit gefarbter Wolle. Vf. hat eine Methode ausgearbeitet, um im Laboratorium die 
Walkechtheit einer Wollfarbung feststellen zu konnen. Der zu prufende Farbstoff wird 
auf ein standardisiertes, schlauchformiges, gewirktes Wollgewebe aufgefarbt; dann 
wird das Gewebe mit einem Stiick Miscligewebe mit fiinf Faserarten u. vier Kugeln 
aus rostfreiem Stahl beschickt, beiderseitig zugenaht, in ein GlasgefaB eingelegt, 
Seifenlsg. zugegeben u. bei 32° in der Waschmaschine (Launder-Ometer) 1/2, 11/„, 
47, Stdn. mit 42 Touren/Min. bewegt. Ais Normalseife nimmt man U. S. P. Na-Oleal 
in einer Lsg. von 30 g Seife u. 12 g Na2C03/l, in einer Menge von 6 ccm/3 g Wollstoff. 
Nach Festlegung dieser Methode wurden 42 Standardfarbstoffe verschiedener Walk
echtheit ausgewiihlt. Die hóchste Klasse (3) liifit alle Fasern, einschlieBlich Seide, 
weiB. Klasse 2 fiirbt nach l ł/2 Stdn. Seide etwas an; Klasse 3 nach 1/2 Stde. Seide 
etwas, Wolle ganz leicht. Sehiechtere Farbstoffe sind nicht walkecht. Die AMERICAN 
A s s o c ia t io n  o f  T e x t il e  Ci ie m is t s  a n d  Co l o r is t s  schlagt vor, die Walkechtheit 
gegen fiinf wichtige Fasem (Seide, Wolle, Viscose, Baumwolle u. Acetatseide) in dieser 
Reihenfolge anzugeben, z. B. fiir Xylen Wcilkblau BL  ais 02 333, d. h. schlecht gegen 
Seide, maBig gegen Wolle, gut gegen die anderen Fasern. Nachpriifung der Methode 
durch die groBen Farbstofferzeuger ergab gute Obereinstimmung. (Amer. Dyestuff 
Reporter 21. 662—66. 675. 21/11. 1932.) F r ie d e m a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung vmi Netzmitteln. 
Hierzu vgl. F. P. 720 529; C. 1932. II. 2113. Nachzutragen ist, daB dio Verb. aus 
'phenyliminoathansulfosaurem Na u. OlsdurecJdorid die Zus. C1-H3jCO-N(C0H5)-CH2' 
CH2 • S03Na hat. (Schwz. P. 155 446 vom 18/6. 1931, ausg. 1/9. 1932.) A l t p e t e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Behandlung ton Textilstoffen. 
Bei Carbonisier-, Mercerisier-, Farbę- oder Waschprozessen verwendet man yorteil- 
haft Ester aus aromat. Sulfodicarbonylsauren u. Alkoholen mit mehr ais zwei C-Atomen, 
z. B. den Ester aus Sulfo-4-chlorphthalsaureanhydrid u. Amylalkohol. Derartige 
Verbb. erhóhen die Netzfahigkeit u. wirken alsEmulgierungsmittel. (E. P. 372 855 
vom 27/2. 1931, ausg. 9/6. 1932.) B e i e r s d o r f .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Max 
Joseph Theumann, Lyon, Frankreieh, Yerfaliren zum Farben ton Celluloseestern und 
-athern. Man fiigt zu einer mit Eosin versetzten Lsg. von Celluloseacetat in Aceton 
eine wss. Lsg. von Pb-Acetat. Sobald man durch Riihren eine homogene M. erhalten 
hat, wird das rot gefarbte Celluloseacetat, z. B. mittels W., gefiillt, gewasehen u. ge- 
trocknet. Das Verf.-Prod. dient zum Farben von Lacken, Filmen, plasl. Massen, die 
hierdurch wassereeht gefśirbt sind. (A. P. 1 789 122 vom 9/2. 1928, ausg. 13/1. 1931.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Farben ton Celluloseestern und 
■athern mit l,4-Di-(oxyarylido)-anthrachinonen. l,4-Di-(m-oxyphenylamino)-, 5-Oxy-
l,4-di-(p-oxyphenvlamino)- u. l,2-Dioxy-5,8-di-(p-oxyphenylamino)-anthrachinon sind

D. Prior. 5/2. 1927.) E n g e r o f f .
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genannt. Das Farben erfolgt in ublicher Weise aus dem Seifenbade. Man erhalt grune 
Farbungen. (E. P. 362 846 vom 6/8. 1930, ausg. 7/1. 1932.) S c h m e d e s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Alfred Fischesser, 
Frankfurt a. M.-Fechenheim), Verfahren zur Herstellung von ecMen Resertecffeklen auf 
Acetatseide, dad. gek., daB man auf die Acetatseide wasserlósliche Fiirberei- u. Druckerei- 
praparate des D. R. P. 534 640 {C. 1931. II. 4097) auftragt, vor oder nach diesem Auf- 
tragen eine gegen diese Praparate reseryierend wirkendc Substanz, der gegebenenfalls 
ein Acetatseidenstoff zugemischt sein kann, aufdruckt, durch Dampfen fixiert u. durch 
eine nachfolgende Saurepassage entwickelt. Ais Reserven dienen solche Mittel, welche 
das Entstehen des Earbstoffes aus den genannten Praparaten zu verhindern yermogen, 
wie sauer, oxydierend oder reduzierend wirkcndo Substanzen, wie Chlorzink, Mangan- 
chloriir oder m-nitrobenzolsulfonsaures Ba. (D. R. P. 562 624 KI. 8 n vom 15/4.
1931, ausg. 15/4. 1931.) S c h m e d e s .

Ges. f. Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Verfahren zur Herstellung 
ton gefarbten Effektfaden aus pflanzlichen Fasern, dad. gek., daB man die nach dcm F. P. 
687 301 erhaltlichen Prodd., die noch mindestens ein austauschbares Halogenatom 
enthalten, mit Verbb. umsetzt, die mindestens ein austauschbares H-Atom oder ein 
anderes, mit Halogenen reagierendes Atom, eine cliromophore u. eine zur Farbstoffbldg. 
befahigte Gruppe enthalten. — Geeignet sind Nitro-, Azo-, Di- u. Triarylmethan-, 
Acridin-, Oxazin-, Thiazin-, Azin-, Anthrachinon- u. indigoide Farbstoffe mit primaren 
Aminogruppen, Diamine, Aminophenole u. Aminonaphthole, sowie dereń N- u. O-Sub- 
stitutionsprodd., Nitramine, Thiophenolc, Aminomercaptane. Soweit die damit er- 
haltenen Effektfaden nicht schon gefarbt sind, kónnen sie durch Diazotieren u. Kuppeln, 
durch Kuppeln mit Diazoverbb. oder durch Kondensation gefarbt werden. Die so er- 
haltenen Effektfaden kónnen den bei der Herst. yon Farbstoffen ublichen Nachbehand- 
lungsmethoden, wrie Red. von Nitrogruppen, Verseifung yon N- oder O-Acidylgruppen, 
Behandeln mit metallabgebenden Mitteln unterworfen werden. (F. P. 39 792 vom 20/2.
1931, ausg. 12/3. 1932. Schw z. Prior. 21/2. 1930. Zus. zu F. P. 687 301; C. 1930. 1!.
2979.) S c h m e d e s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Gustav Schwen 
und Conrad Scholler, Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zum Farben mit Kupenfarb- 
stoffen. Man kann die Durchfarbung yon Textilien oder anderen Werkstoffen mit 
Kiipenfarbstoffen dadurch begiinstigen, daB man den Kiipen nicht farbende Konden- 
sationsprodd. von Acetaldehyd oder Acetaldehydammoniak mit Aminen oder Harn- 
stoff zusetzt. Geeignete Kondensationsprodd. sind z. B. solche aus Acetaldehyd mit 
Mono- oder Diathanolamin sowie mit Cyclohexyldiathanolamm, ferner aus Harnstoff 
u. Aldehydammoniak. (D. R. P. 562 382 Iii. 8 m vom 23/6. 1931, ausg. 25/10.
1932.) S c h m e d e s .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Kondensationsprodukte der
Anthrachinonreihe. Man laBt auf 1-Amino- oder 1-Alkylaminoanthrachinone Ester der 
Zus. R CO CH2 COO-Alkyl in Ggw. von schwach bas. Kondensationsmittehi mit oder 
ohne Ggw. von organ. Losungsmm. einwirken. Die Rk. yerlauft gemaB nachst. 
Gleichungen.

Fur den Vorgang waren die Formeln I oder II denkbar, doch ist II der Vorzug zu 
geben, da die Prodd. in Na2C03 unl. sind. — Man erhitzt z. B. a-Aminoanthrachinon mit 
10% Na-Acetat u. Mahnsaurediathylester (I) unter Riihren am RiickfluB, wobei der A. 
u. Essigester abdest. wird. Das entstehende Carbathoxyanthrapyridon, F. 312—313° 
(Zers.), F. nach Umkrystallisieren aus Nitrobenzol 315—316°, ist eine gelbe Krystall- 
masse. — Aus 1,5-DiaminoanthrachiTion u. Acetessigester (II) in Nitrobenzol mit Na- 
Acetat entsteht yermutlich ein Dianthrapyridon, F. iiber 360°, 1. in H2S04 gelb, in 
Bor-HjSO.j rot fluorescierend. — l-Methylamino-4-bromanthracJiinon u. I geben C-Carb- 
dthoxy-N-methyl-4-bromanthrapyridon, gelbes Pulver, F. 183—185°. Verwendet man II, 
so entsteht C-Acelyl-N-me.thyl-4-bromanthmpyridon, F. 242—243° (aus Chlorbenzol); 
die entsprechende 5-Chlorverb. hat F. 265° (aus l-Metliylamino-5-cliloranlhrachincm). — 
l-Amino-2-m;thyl-4-bromanthrachinon (III) u. I, in Nitrobenzol 1 Stde. gekocht, geben 
eine Vcrb. yom F. 317° (aus Nitrobenzol); yerwendet man II, so entsteht 2-Methyl- 
4-brom-C-acetylanthrapyridon, zers. sich bei 350°, gelbe Nadeln. — Weiter lassen sich 
herstellen: C-Carbathoxy-2,4-dibromanthrapyridon, E. 299°, u. die entsprechende
G-Acełylverb., F. 337° (Zers.), — C-AceJyl-4-methoxya7ilhrapyridon, F. 317° (Zers.) u. die 
entsprechende C-Carbiithoxyveib., F. 298° (Zers.), — C-Carbalhoxy-5-oxyanłhrapyridon,
E. 311° (Zers.), u. die entsprechende C-Acetylverb., E. 306° (Zers.), 4-p-Toluido-2-brom-
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G-carbałhoxyanłhrapyridon, blaurotes Pulver, 1. in A., u. dio entsprechende G-Acetyl- 
verb., in h. Nitrobenzol rot 1., — C-Benzoylanthrapyridon aus III u. Benzoylacetessigesler,
F. uber 350°. — Die Verbb. sind Zwischenprodd. fiir Farbstoffe. (E. P. 377419 vom 
17/7. 1931, Auszug veroff. 18/8. 1932. D. Prior. 18/7. 1930. Schwz. P. 156115 vom 
17/7. 1931, ausg. 1/10. 1932. D. Prior. 18/7. 1930.) A l t p e t e r .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Kondensationsprodukle der 
Anthrachinonreihe. Man kondensiert die nach E. P. 377 419; vorst. Ref. erhaltlichen, 
in den Bz.-Resten halogenierten Antlirapyridone mit Aminen der alicycl. oder aromat. 
Reihe. Man erhitzt z. 15. C-Acetyl-2,4-dibromanthrapyridon mit m-Xylidin, K-Acetat u. 
wenig CuSO.j auf 130—140°. Ebenso kann man mit o-Tołuidin, p-Toluidin, Kre.sidin, 
fi-Naphthylamin, p-Aminoacelanilid, Hexahydroanilin, Benzidin, 2,5- oder 2,4-Dichlor- 
anilin, Anisidin usw. umsetzen, ferner die im vorst. Ref. besehriobenen Prodd. — Die 
Kondensationsprodd. sind in H2S04 meist rot bis violett, in H2SO.,-Boraaurc blaugrun, 
in H2S0., +  HCHO blau bis violett, in Nitrobenzol blauviolettrot 1. — Sie sollen in der 
Farbśtoffindustrie verwendet werden. (E. P. 377632 vom 29/4. 1932, Auszug veróff. 
18/8. 1932. D. Prior. 29/4. 1931. Zus. zu E. P. 377 419; vgl. vorst. Rtf.) A l t p e t e r .

General Anilinę Works Inc., New York, V. St. A., iibert. von: Richard Herz, 
Frankfurt a. M., Max Schubert und Walter Brunner, Frankfurt a. M.-Feehenheim, 
Herstellung ton Pyrazolringe enłhaltenden Ozylhionaphihenen der allgemeinen Zus. I 
(CH in p-Stellung zur COH-Gruppe, 5-StelIung des Bz.-Kerns u. 2-Stellung des Pyrazol- 
ringes gegebenenfalls durch Methyl besetzt). Z. B. wird ein Gemisch von 6-Amino- 
indazol (F. 210°, vgl. Ber. dtsch. chem. Ges. 23 [1890], 3635) u. NII,,SCN in CH30H  
mit einer Lsg. von Br2 in CH3OH versetzt, wobei o-Rhodanaminoindazol entsteht,
F. uber 300°. Dieses wird mit sd. alkoh. KOH u. Zn-Staub in 6-Aminoindazol-o-thio- 
glykolsćiureanhydrid umgewandelt, F. uber 300°, das mit NaOH gekocht, dann mit 
NaNO, u. HC1 bei 0° diazotiert wird. Die Diazolsg. laBt man in CuCN-KCN-Lsg. ein- 
laufen, erhitzt dann die 6-Cyanverb. mit Na2S-Lsg. u. erhitzt die Verb. mit H 2S04-Lsg., 
wobei Oxypyrazolthionaphthen entsteht, gelbe Nadeln, F. 235°. Die Rk. verliiuft nach 
den nachst. Gleiehungen.

Aus 6-Amino-2-methylindazol erhalt man die Rhodanverb. (F. 280—285°), die uber 
die 6-Amino-2-methyUndazol-o-thioglykolsaure (F. des Anhydrids 278—280°) in das 
N-Methylpyrazoloxylhionaphthen iibergeht, F. 200°. — Aus 6-Nitro-5-methylindazol 
erhiilt man mit Fe u. CH3COOH die 6-Aminoverb., F. 240—242°, die iiber die 7-Rhodan- 
verb. (F. iiber 300°, Krystallc aus Butanol) mittels alkoh. KOH die 7-Mercaploverb. 
liefert; aus dieser wird mit C1CH2-C00H die 5-Melhyl-6-aminoindazol-7-thioglykolsaure 
(F. iiber 300°) erhalten, die in das entsprechende OxythionapMhenderiv. vom F. 285°
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iibergeht. — Die Verbb. geben bei Oxydation griin bis olivenfarbene Thioindigofcirb- 
sloffe. (A. P. 1 876 930 vom 19/12.1929, ausg. 13/9.1932. D. Prior. 22/12.1928.) A l t f .

Emil M. Lofland, Chicago, Herstellung von Pigmenten. Metali. Fo wird zwecks 
Erzeugung von W. enthaltendem Fe(OH), oxydiert. Nachdem letzteres von metali. 
Fe befreit ist, wird es in Ggw. von Fl. alkalisiert u. sodann oxydiert. Weitcre Aus- 
ftilirungsformen des Verf. werden beschrieben. (A. P. 1888 464 vom 27/9. 1928, ausg. 
22/11. 1932.) D r e w s .

Verein fiir chemische und metallurgische Produktion, Aussig, Oewinnung 
von Titanoxyd. Lsgg. von Ti-Chlorid werden in der Warnie mit Ti02 versetzt, welches 
man durch mafiiges Erwarmen aus einer Lsg. gefallt hat, dercn pn unterhalb 3,5 lag. 
Der erhaltone Nd. wird nach dem Waschen mit KHS04 vermengt u. wahrend 15 Min. 
bei Tempp. von 900—950° calciniert. Das Endprod. wird feucht zerbrochen, getrocknet 
u. alsdann auf die fiir Pigmente ubliche Feinheit gebracht. Die Farbkraft des so her- 
gestellten Ti-Oxydes ist 5—6 mai so groB wie die von gewóhnlieher Lithopone. Das 
nach diesem Verf. gewonnene Ti-Oxyd besteht zum gróBten Teil aus Rutil. Die mittlerc 
GróBe der Teilchen betriigt ca. 0,33 /« im Durchmesser. (F. P. 733 960 vom 21/3. 
1932, ausg. 14/10. 1932. D. Prior. 20/3. 1931.) D r e w s .

Krebs Pigment & Color Corp., Newark, iibert. von: Max Mayer, Carlsbad,, 
Herstellung von Titanoxyd. Man stellt aus TiCl4 u. Alkalisulfat eine piast. M. her, dio 
auf 300—400° erhitzt wird. Unter Aufrechterhaltung der Temp. wird die M. wahrend 
etwa 1 Stde. mit W.-Dampf behandelt u. anschlieBend fiir 15—20 Min. auf iiber 800° 
erhitzt. Hicrauf folgt Abkiihlung, Auswaschen des Sulfates mit W. u. schlieBlich 
Trocknen des Ti-Oxydes. Auf diese Weise kónnen auch andere Oxyde der Metallo 
der 4. Gruppe des period. Systemes hergestellt werden. (A. P. 1885 934 vom 14/3. 
1929, ausg. 1/11. 1932. D . u. Tschechoslowak. Prior. 15/3. 1928.) D r e w s .

Krebs Pigment & Color Corp., Newark, iibert. von: Gabriel Kubin, Aussig, 
Vermindern der Olabsorptionsfdhigkeit von Tilandioxydpigmenten. Calciniertes TiO» 
wird naB gemahlen, getrocknet u. nochmals trocken yermahlen. (A. P. 1885 921 
vom 16/2. 1929, ausg. 1/11. 1932.) D r e w s .

Krebs Pigment & Color Corp., Newark, iibert. von: Charles de Rohden, Balti
more, Herstellung von Titanpigmenten. Hydrolyt. gefallfces T i02 wird in Ggw. eines 
Red.-Mittels mit verd. HCl-Lsg. digeriert. Ais Red.-Mittel dient H2S o. dgl. An Stelle 
der HCI kónnen auch verd. Lsgg. von H2S04, H3P 0 4 o. dgl. benutzt werden. (A. P. 
1 885187 Tom 17/1. 1928, ausg. 1/11. 1932.) D r e w s .

„Sachtleben“ A. G. fiir Bergbau und Chemische Industrie, Deutschland, 
Herstellung von icetterbestandigem Lithopon. Das einen UberschuB an lósl. Bariumverbb. 
enthaltende, nicht oxydierend gegliihte Lithopon wird in W. abgeschreckt, dem lósl. 
Sulfate, z. B. Zn-, Cd- oder Hg-Sulfat zugesetzt sind. Durch das Abschrecken iiber- 
ziehen sioh die einzelnen Teilchen in dem Sulfatwasscr mit einer feinen Schieht von 
BaS04. (Holi. P. 25 568 vom 8/10. 1929, ausg. 15/12. 1931. D. Prior. 5/12 1928.) Ho.

Krebs Pigment & Color Corp., Wilmington, iibert. von: Kenneth S. Mowlds, 
Hillcrest, und William Seguine jr., Newport, Lichtfeste und inerte Lithopone. Das



in der Lithopone enthaltenc ZnO wird durch Behandeln mil; yerd. (NH.,)2C03-Lsg. 
entfernt. (A. P. 1885 940 vom 21/9. 1929, ausg. 1/11. 1932.) D r e w s .

Herbert Adolph Bahr, No rd hau sen (Erfinder: Max Brautigam, Volklingen), 
Herstellung von im besonderen ais Farbę brauchbarem, fein verleiltem Eiseiioxyd, 1. gek. 
durch die Vcrwendung des fiir die Herst. eines Fe-haltigen RuBcs bekannten Vorgangs 
der CO-Spaltung u. nachherige yollkommene oder teilweise Ausbrennung des RuBes 
aus dem Erzeugnis. — 2. dad. gek., daB grob zerkleinerte Fe-Oxyde, im besonderen 
Fe-Erz oder Fe-Bleche, in der ersten Stufe des Verf. mit Herst. von RuB verwendet 
werden ais Rohstoff fiir das fein verteilte Fe-Oxyd u. ais Katalysator fiir den Vorgang 
iiberhaupt. — 3. dad. gek., daB die RuBbldg. bei der Bldg. von etwa 30°/o RuB ab- 
gebrochen wird. — 4. dad. gek., daB durch den noch h. App. zur RuBbldg. ein 0 2- 
haltiges Gas durchgeblasen wird. (D. R. P. 565178 KI. 22 f vom 1/1. 1931, ausg. 
26/11. 1932.) D r e w s .

Niels C. Christensen, Salt Lake City, Fallen van Zink aus Chloridlósungen. Man 
gibt zu der Lsg. Ca(SH)2, wobei man in Ggw. von fein yerteiltem uberschiissigen CaC03 
arbeitet. D as Zn wird ais ZnS gefallt. D as uberschussige CaC03 kann durch BaC03, 
BaS04, Si02, A120 3 o. dgl. ersetzt werden. Gibt man an Stelle des uberschussigen 
CaC03 nunmehr BaSO* oder Si02 bzw. andere unl. Prodd. zu, dann erfolgt der Zusatz 
derselben yorteilhaft vor der Zumischung des CaC03. Zur Herst. yon Pigmenten ei\- 
hitzt man das erhaltene Gemisch von ZnS u. z. B. Si02 auf ca. 500°, bringt das er- 
hitzte Prod. in W. u. zerpulyert es alsdann. (A. P. 1886165 vom 5/11. 1930, ausg. 
1/11. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Wolff, Ludwigs- 
hafen a. Rh.), Grima Mineralfarben, 1. bestehend aus Mischkrystallen yon Co-Chroinit 
mit einem oder mehreren Chromiten anderer zweiwertiger Metalle oder bzw. u. den 
genannten Chromiten isomorphen Mg-Orthotitanates. — 2. dad. gek., daB ein Teil 
des Cr durch Al ersetzt ist. (D. R. P. 565179 KI. 22 f vom 7/11. 1930, ausg. 26/11. 
1932.) D r e w s .

Celluloid Corp., New Jersey, Amerika, Vcrfahren zur Herstellung von Poren- 
fitller auf Cellulosederitatgrundlage. Man vcrleibt dem Cellulosederiy. ein nicht wesent- 
lich fliichtiges, fl. Weichmachungsmittel u. feste organ. Fiillstoffe in der Weise ein, 
daB die M. nach dem Verdampfen des fliichtigen Losungsm. nur noch in geringem MaBe 
schrumpft. (E. P. 377162 yom 12/1. 1931, ausg. 18/8.1932. A. Prior. 11/1.1930.) En.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von naphthensaur&i 
Salzen. Man yerseift Naphthensaure bei Sicdetemp. mit NaOH, setzt die h. Lsg. mit 
Vanadylsulfat, VOSO,-2H20, um, wascht die M., troeknet sie bei 130—140° u. fullt 
dann in die Verpackung unmittelbar ein. — Man kann auch mit AlCl3, CoSO± • 7 II.fi, 
ZrOCl2-8 H f i  umsetzen. Die Yerbb. lassen sich auch im Vakuum trocknen, wobei man 
zweeks schnellerer Austreibung des W. KW-stoffe, wie Bzl. usw., zugeben kann. — 
Die Prodd. sind ais Siccative bei der Verarbeitung von Olen yerwendbar. (E.P. 
380 360 yom 25/2. 1932, Auszug yeroff. 6/10. 1932. D. Prior. 2/3. 1931. Zus. zu E. P.
335 863; C. 1931. 1. 721.) A l t p e t e r .

Shinjiro Horii, Tokio, Japan, ScJiablonenblalt, bestehend aus einer Unterlage 
aus dunnem Papier mit einer Schicht aus einer Mischung yon minerał. Waclisen, wie 
'Paraffin, u. yerestertem gebleichtem Montanwachs, wie Athylenglykolester. (A. P. 
1885 261 vom 17/10. 1931, ausg. 1/11. 1932.) G r o t ę .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: George R. Ensminger, U. S. A., 
Verfahren zum Aufbringen von Abziehbildern oder Blattgold. Auf einer Oberflache aus 
Metali werden zunachst mehrere Nitrocelluloselackschichten u. dann eine Schicht aus 
den Kondensationsprodd. von Phthalsaureanhydrid mit Glycerin, Glykol u. Olsauren 
aufgebracht. AnschlieBend wird das mit einer besonderen Klebschicht yersehene B latt
gold oder Abziehbild aufgepreflt u. mit einem Kunstharzlack, wie oben beschrieben, 
iiberzogen. Beispiel fiir die Klebschicht des Abziehbildes: Glyptalharz 30%, geblasenes 
Rubol 1%, Naphtha 64,4%, Co-Linoleat gel. in Terpentinol 4,4%, Nelkenol 0,2% ais 
Antioxygen. (A. P. 1 872131 vom 12/4. 1930, ausg. 16/8. 1932.) B r a u n s .

Josef Ehrlich, Wien, Stempdfarbe. Die Farbę enthalt Substanzen, welche keine 
animal., yegetabil. oder minerał. Ole oder Fette sind u. welche sich, wie Phthalsaure- 
diathylester, ais Weichmachungs- oder Weichhaltungsmittel fiir Cellulose oder dereń 
Abkommlinge eignen. Z. B. werden 70 Teile Phthalsaurediathylester, 8 Teile Farb- 
stoff, z. B. Krystallviolett, in 22 Teilen Benzylalkohol gel. (Oe. P. 130240 vom 
27/11. 1930, ausg. 10/11. 1932.) '  G r o t ę .
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Wilhelm Ritzerfeld, Berlin, V ermelfaltigung ton Schriflsliicken u. dgl. Um yon 
einem Original, welches die Spiegelschrift gedruckt enthalt, einen Abdruck auf einer 
beliebigen Unterlage herzustellen, wird das Original mit einem Lósungsmittelgemisch 
fur die Druckfarbe angefeuchtet, das aus A., Bzl., Toluol u. Benzylalkokol, sowie W eich- 
machungsmitteln, wie Glycerin u. Phthalsaurcester, besteht. (E. P. 377 176 vom 
16/1. 1931, ausg. 18/8. 1932.) G r o t ę .

Heinrich Renck, Hamburg, Auffrischen der Amalgamstellen ton Druckformen 
mittels Quecksilbersalzlosungen, dad. gek., daB zwischen Feucht- u. Farb werk das iiber- 
schiissige W. z. B. durch Wisch- u. Heizyorr. entfernt wird. (D. R. P. 564 593 KI. 15b 
vom 23/7. 1930, ausg. 21/11. 1932.) G r o t ę .

Charles Daignas, Frankreieh, Seine, Kliscliee, bestehend aus einer poróscn keram. 
M., in die dio Druckfarbe durch Capillarwrkg. aufgesogen wird. Die M. besteht aus 
einer Mischung von Boulogner Erde, Sand, CaC03, Starkemehl u. Glaspulyer. (F. P. 
735 037 vom 7/7. 1931, ausg. 2/11. 1932.) G r o t ę .

Hille Sigloch, Stuttgart, Herstellung gleichmafliger Pragungen, z. B. Kliscliees aus 
thermoplaslischen Massen, dad. gek., daB die Massen, yorzugsweisc aus Cellulosederiw., 
in Form kleiner Stucke oder zusammengerollter oder -gefalteter Streifen in den Prage- 
formen, zweekmaBig in dereń Mitte, aufgesehichtet yerpragt werden. (D. R. P. 564 963 
KI. 15b vom 10/8. 1930, ausg. 24/11. 1932.) G r o t ę .

Rudolf Kipfer, Bern, Herstellung ton Reliefklischees. Dio Pragung wird mit 
Hilfe einer yon dem Bild gewonnenen Kreidepapierzurichtung ausgefiihrt, worauf dio 
gepragte Klischcehaut unter Zwisehenlagerung der mit Klebstoff getrankten Zurichtung 
mit einer Tragplatte zu einer druckfertigen Form yereinigt wird. (Schwz. P. 154 845
vom 2/12. 1930, ausg. 1/8. 1932.) G r o t ę .

Arno Fiedler, Wolfersdorf, und Fritz Priemer, Zschachwitz, Herstellung ton 
Ledermassewalzen fur Offset- und Steindruck, dad. gek., daB die Walzen aus gemahlenem 
Leder (Lederstaub), Kopal u. gehartetem Ol hergestellt werden, wobei die Bestand- 
teile nach dem Mischen zu einem Pulver unter liohem Druck u. bei hoher Temp. yer- 
preBt oder yerwalzt werden. Z. B. yerwendet man folgende Mischung: 200 g Leder
staub, 100 g Kopal u. 200 g gehartetes Ol. (Dan. P. 42 873 vom 5/11. 1928, ausg. 
1/9. 1930.) D r e w s .

George W. Bennett, Cincinnati, Ohio, Belag fiir Gegendruckitalzen. Eine fl.
Mischung, bestehend aus Erdól, Petroleumdestillat, Terpentin, Lorbeerol, Nelkenól, 
gepulvertem S u. gepulyerter Veilchenwurzel wird auf eino der beiden Seiten des Bclags 
aufgebracht u. dann mit einem S-haltigen Kórpcr bestaubt. (A. P. 1 888109 vom 5/9.
1930, ausg. 15/11. 1932.) G r o t ę .

XI. Harze. Lacke. Firnis. Plastische Massen.
Paul Grodzinski, Uber die Anwendung ton Kunstharzzahnradern im Motorenbau. 

(Kunststoffe 22. 243—45. Nov. 1932.) H. S c h m id t .
S. W. Alexejew, Analyse ton Polituren. Analyse des Losungsm.: A. wird im 

W.-Destillat in bekannter Weise bestimmt. Terpentinól wird colorimetr. nnch R o s e n - 
t h a l e r  (Z. analyt. Chem. 44 [1905]. 292), Pyridin qualitatiy mit Dinitrobenzol u. mit' 
Chinon ermittelt. Bzl. kann nach W e b e r  (C. 1931. I. 3299) nachgewiesen werden. 
Zur Bzl.-Best. werden 25 ccm Destillat mit 10 ccm H2S04 yersetzt u. tropfenweise 
NaN02 (Kiihlung) zugegeben, zwecks Dberfuhrung des A. in C^Hj.NO .̂ Die Bzl.- 
Schicht wird yorsichtig nitriert u. das C0H3NO2 gewogen. Im ubrigen ist ein Bzl.-Zusatz 
seiten. — Analyse des Trockenruckstandes: Kolophonium wird nach M ic h e l  (C. 1930.
I. 2805) nachgewiesen. — Zur Best. des Harzes wurden 2—3 g Ruckstand in 20—30 ccm 
absol. A. gel., 100 ccm PAo. u. 100 ccm W. zugesetzt, die PAe.-Lsg. nach Auswaschen 
mit 25 ccm 0,5-n. alkoh. NaOH ausgeschiittelt. Die wss. NaOH-Lsg. wird mit ebensoyiel 
HCI yersetzt, wie zur Neutralisation von 25 ccm 0,5-n. alkoh. NaOH notwendig ist 
u. beide Lsgg. werden yerdampft. Die Gewiehtsdifferenz entspricht dem Kolophonium- 
geh. Durch Verdampfen der PAe.-Lsg. erhalt man den Wachsgeh. Die wss.-alkoh. 
Lsg., erhalten nach Ausschiitteln der PAe.-A.-Lsg. mit W., enthalt den Schellack, 
Bakelit u. Iditol. Bakelitharz lost sich leicht in 0,14—0,2-n. NaOH, wahrend der 
Schellack ungel. zuriickbleibt. (Chem. o. Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 1096—99. 1931.) ScHÓNFELD.
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E. I. Ljubarski, U. S. S. B., Verfahren zur Ausscheidung der sauren Harzseifm. 
Die bei der Behandlung von Harzen u. harzhaltigen Stoffen gebildeten sauren Seifen 
werden nicht wie iiblich mit Eiektrolyten, sondern durch Zusatz yon Kolophonium 
ausgesalzen. (Russ. P. 24 937 vom 14/5. 1931, ausg. 31/1. 1932.) R ic h t e r .

W. W. Dmitrow, U. S. S. R ., Darstellung von Harzestern. Weitere Ausbldg. des 
Verf. nach Russ. P. 23393, dad. gek., daB ais Polyglyccrine Glycerinpech yerwendet 
wird. (Russ. P. 24 878 vom 12/6. 1930. ausg. 31/1. 1932. Zus. zu Russ. P. 23 393; 
C. 1932. 11. 1530.) R ic h t e r .

Carleton Ellis, Montclair, V. St. A., Herstellung von Kunslmassen. Man ver- 
schmUzt ein schwefelhaltiges Harz, das man z. B. durch Einw. von S 20 l2 auf Phenol 
oder dessen Homologe erhalt, mit S, z. B. 1 Teil Harz mit 3 Teilen S, u. yerwendet 
die so erlialtene M. zum Impragnieren von Holz, Papier, Pappe, Behiiltern usw. oder 
im Gemiseh mit Fuli-, Farbstoffen, Weiclimachungs- u. Feuersehutzmitteln zur Herst. 
von Formkórpern dureh IleiBpressung. Man kann ais sckwefellialtige Harzc auch 
sulfurierte Ole yerwenden. (A. P. 1835 767 vom 18/6. 1925, ausg. 8/ 12 . 1931.) S a r r e .

Soc. An. Franęaise du Ferodo, Paris, Befesligen von Friktionsschichten auf ihrer 
Unterlage. Die zur Befestigung auf der Metallunterlage dienenden Niigel oder Nieten 
bestehen aus einem piast. Materiał, das durch Polymerisation gehartet werden kann. 
Verwendet man fiir die Nieten oder Niigel faseriges Materiał, wie Asbest, so kann dieses 
durch synthet. Harze impriigniert werden. (Dan. P. 42 876 vom 2/9. 1929, aus". 
1/9. 1930. F. Prior. 18/10. 1928.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Claus Heuck, 
Kóln-Mułheim), Verfahren zur Herstellung hochmolekularer Produkte durch Polymerisation, 
dad. gek., daB polymerisierbare pflanzliche oder tier. Ole oder Fette, dereń Deriyy. 
oder Umwandlungsprodd. fur sich oder in Mischung, gegebenenfalls zusammen mit 
anderen gesatt. oder ungesatt. organ. Verbb., in Form von Emulsionen unter Anwendung 
von geringen Mengen Sauerstoff oder Sauerstoff abspaltenden Yerbb. ais Polymeri- 
sationsbeschleuniger polymerisicrt werden. Die Verf.-Prodd. dienen zur Bereitung von 
Lacken u. kautschukiihnlichen Stoffen. (D. R. P. 563 202 KI. 22h yom 11/8. 1929, 
ausg. 10/11. 1932.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Eugen Glietenberg, 
Lcverkusen), Yerfahren zur Herstellung von Lacken, Imprdgnierwigsmitleln u. dgl. auf 
Grundlage von Acetylcellulose, gek. durch dio Verwendung von acetylartigen Verbb. 
aus Aldehyden u. mehrwertigen Alkoholan, die freie Hydroxylgruppen enthalten, ais 
Lósungsm., gegebenenfalls zusammen mit bekannten Losungsmm., Weichmachungs- 
mitteln u. Farbstoffen. (D. R. P. 563 263 KI. 22h vom 10/6. 1926, ausg. 8/11. 
1932.) E n g e r o f f .

Louis Blumer, Zwickau, Sa., Verfahren zur Herstellung von Nitrocelluloselacken, 
dad. gek., daB man die bisher iiblichen Zusiitze (Harz u. Weichmacher) ganz oder 
teilweise durch Prodd. ersetzt, die durch Kondensation von Hydroxylgruppen ent
haltenden fetten Olen, wie z. B. Ricinusijl, mit etwa 10°/0 ihres Gewichtes an mehrbas. 
organ. Siiuren bzw. dereń Anhydriden, insbesondere Phthalsaure oder dessen Anhydrid, 
erhalten worden sind. Die Verf.-Prodd. eignen sich auch zur Herst. yon piast. Massen, 
yon Kunstleder u. Linoleum. (D. R. P. 564 200 KI. 22h vom 13/2. 1930, ausg. 17/11. 
1932.) E n g e r o f f .

Crawford, Mc Gregor and.Canby Co., iibert. yon: William C. Hampton und 
Charles N. Garber, U. S. A., t)berzugsverfaliren mit zahflussigen Nitrocelluloselacken. 
Die Gegenstande werden in zahfl. Nitrolack bei etwa 21° getaueht. Es entsteht ein 
dieker tlberzug. AnschlieBend wird zwecks besserer Verteilung der Gegenstand in 
yerschiedener Richtung gedreht u. schlieBlich in ein Bad von einer FI. getaueht, welclie 
eine Affinitat zur Aufnahme des Lackłósungsmittels yorzugsweise Aceton bat. Solche 
FU. sind Bzn., Bzl., Gasolin usw. Die Temp. des Bades liegt unter —17,8°. SchlieB
lich wird in einem Raum yon —28 bis —45° bei niedriger Feuchtigkeit getrocknet u. 
dann langsam die Troekentemp. gesteigert. (A. P. 1882574 yom 12/6. 1930. ausg. 
11/10. 1932.) B r a u n s .

Aaron Kiss, U. S. A., Lackier- und Musterungsverfahren, insbesondere zwecks 
Herst. yon Lampenschirmen. Das Scidengewebe o. dgl. wird mit Nitrolack mehr- 
mąls bespritzt, dann wird ein sogenannter Cracklack aufgebraeht u. nach dessen Troek- 
nung eine dunkle Farbę aus Leinol mit Terpentin u. gebrannter Umbra. Diese Farbę 
wird sehr diinn aufgetragen u. wieder abgewischt. AnschlieBend wird innen zur Ver-
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besserung des Ledereffektes mit Schabem gekratzt u. sclilieBlich ein transparenter 
Lack aufgebracht. (A. P. 1879 314 vom 25/3. 1930, ausg. 27/9. 1932.) B r a u n s .

Armstrong Cork Comp., iibert. von: J. Clarence iYLc Carthy, U. S. A., Ver- 
zierungsverfahren fiir  biegsame Sloffe, wie Linoleum, Wandbelage u. dgl. Es werden 
mehrere Farbtiberziige, insbesondere sclinelltrocknende Nitrocelluloseesterlacke event. 
in Eleckenform aufgespritzt, zuletzt kommt eine Decklackschicht, die an einzelnen 
Stellen,. insbesondere an den durch die UnregelmaBigkeit der Unterlage etwas er- 
liabcnen Stellen abgeschliffen wird, um Teile der darunterliegenden Schichten sicht- 
bar zu machen. (A. P. 1872 997 vom 28/5. 1927, ausg. 23/8. 1932.) B r a u n s .

Meyercord Comp., iibert. von: Alvin O. Johnson, U. S. A., Verfahren zum Ver- 
zieren und Formen von Metallfolien unter Verwendung von Abziehbildern. Die Metall- 
folie bzw. das Metallband o. dgl. erhalt eine Grundschicht von Kunstharzollacken oder 
Kunstharzpyroxylinlaeken. Das aufzubringende Abziehbild ist ebenfalls mit Olfarbe 
bedruckt. Es wird vor dem Aufbringen durch eine haftendmachende EL, bestehend aus 
beispielsweise 2ł/2 Gallonen Athyllactat, l 1/, Gallone Athylenchlorhydrin, 1/i Gallone A. 
u. 1 Gallone W. gezogen. Dann wird das Abziehbild aufgepreBt u. nach dem Trocknen 
bei hóherer Temp. gehartet. Die yerzierte Metallfolie kann dann ohne Beschadigung 
des Uberzuges in beliebige Form gepreBt werden. (A. P. 1866110 vom 14/10. 1931, 
ausg. 5/7. 1932.) B r a u n s .

Imperial Chemical Industries Ltd., Westminster, England, iibert. von: Hugh 
Mills Bunbury, Manchester, Herstellung Ihermoplaslischer Massen aus fetten Olen. 
Man polymerisiert durch einen ErhitzungsprozeB ungesatt., fette Olo unter gleich- 
zeitigem Durchleiten^eines nicht oxydierend wirkenden Gases u. erhitzt danach das 
mit Gas behandelte Ol in Ggw. eines Salzes einer Fettsaure. Die Verf.-Prodd. werden 
ais Kautschulcersatz u. ais Ausgangsmaterial zur Herst. von Firnissen u. Lacken ver- 
wendet. (A. P. 1 873 542 vom 2/8. 1930, ausg. 23/8. 1932. E . Prior. 8/8.1929.) E n g e r .

W . P. Shure »md M. S. Belenski, U. S. S. R., Herstellung von Fimisersatz. Die 
gasfórmigen Crackprodd. werden bei n. Druck u. bei 200—900° uber Katalysatoren- 
massen geleitet, die aus mit Au-, Ag-, Pt- oder Ni-Sdzen impragnierter Kohle oder 
Floriderde bestehen. Nach Beendigung der Bk. werden die Kataly3atorenmassen mit 
organ. Losungsmm. extrahiert. Der Extrakt hinterlaBt beim Verdunsten eine El., die 
nach 4—6 Stdn. zu einem JJ20 -undurchlassigen Film erstarrt. (Russ. P. 23 971 vom 
14/3. 1930, ausg. 30/11. 1931.) R ic h t e r .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Arnold 
M. Collins, Wilmington, Delaware, Verfahren zur Herstellung kunsllicher Irocknender Ole. 
Man erhitzt polymerisierbare, aliphat. KW-stoffe, die wenigstens zwei Doppelbindungen 
enthalten, z. B. Livinylacelylen, u. bricht den ErhitzungsprozeB ab, bovor Gelbldg. 
eingetreten ist u. das Materiał in Aceton noch nicht 1. ist. Nach der Abtrennung der 
unverandert gebliebenon KW-stoffe erhalt man Ol mit den Eigg. eines trocknenden 
Oles, das bei 100° nicht fliichtig ist. (A. P. 1 869 668 vom 7/8. 1929, ausg. 2/8. 
1932.) __________  E n g e r o f f .

Hans Wolff, Uber Kombination von Nitrot cllulose m it Olen. Ein Beitr. zur Kenntnis d. Kom- 
binationslacke. Berlin: VDI-Verl. 1933. (35 S.) 4°. =  FachausschuB f. Anstriclitechnik 
beim Verein d t. Ingenioure u. Verein d t. Chemiker. H. 14. nn 11. 3.70; f. V DI-llitgl. 
nn M. 3.36.

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Starkę.
A. S- Ssipjagin und G. N. Ssilin, Zur Zuckerraffination. (Mitbearbeitet von 

E. S. Milman.) Die Fullmasse fur die Affination ist auf gesatt. Klarę herzustellen, 
u. zwar zuerst aus dem gleichen Zucker, dann aus den Ablaufen. Die D. der Fullmasse 
ist móglichst lioeh (90° Bx) zu haltcn. Vor der Zentrifugierung ist eine Behandlung 
mit einer Kliire von 60° Bx bis zur Herabsetzung der Fiillmasse auf 85° Bx vorteilhaft. 
■(J. Zuckerind. [russ.: Shurnal ssacharnoi Promyschlennosti] 5. 595—606. 1931.) Sc h o n .

B. P. Schumkow, Anwendung der Sulfo-Garbosulfitalion bei der Reinigung von
Dunnsaft und Rohzuckersaft. Nachprufung des W EISSBERCschen C02-S02-Verf., das 
nach den Verss. gunstige Resultate hinsichtlicli der Klarung u. Erhóhung des Reinheits- 
quotienten liefert. (.J. Zuckerind. [russ.: Shurnal ssacharnoi Promyschlennosti] 5- 
623—27. 1931.) S c h ó n f e l d .

W. E. Callingham, Bewertung der Kieselgur ais Filtrationsmiltel im Zuckerliaus- 
bełrićbe. Yf. besehreibt eine Laboratoriumsvon\, welehe unter Yerwendung des Yakuums
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eine Filtration in der Hitze ermoglieht, wobei die Filtration durch ein Filtertuch in 
einem trichterformigen GefaB erfolgt, das durch Dampf oder Warmwasser geheizt 
wird. Untersucht wurden Lsgg. von Riibcnzucker von 88° u. 50° Brix; Rohrzucker 
yon 98° u. 50° Brix u. aus Rohrrohzucker von 96° u. 50° Brix unter Anwendung yon 
je 0,5% Kieselgur. Dabei zeigten die teueren Gursorten bei den drei Zuckerproben 
geringere Abweichung in ihren Wirksamkeitsfaktoren. Die billigeren Sorten erwiesen 
sich wirlcsamer gegen Riibenrohzucker u. gewasehene Rohrzucker. (Int. Sugar-J. 34. 
274—75. 1932.) T a e g e x e r .

D. Teatini, Theorie und Konlrólle der Kryslallisation. Vf. befaBt sich eingehend 
mit allen bei der Krystallisation mitwirkenden Faktoren, die er an Hand physikal.- 
chem. Erorterungen u. Bercchnungen genau auseinandersetzt, u. beschreibt einen fiir 
den prakt. Betrieb in einfacher Weise zu benutzenden u. die Ergebnisse leicht aus- 
wertenden App., der in jedem Augenblick durch das Diagrammbild ein Bild von 
der richtigen oder falschen Leitung des Kochprozesses gibt. Dieser App. beruht auf 
der Abhangigkeit der Siedepunktserhóhung von der Konz. u. in geringem MaBe auch 
von der Reinheit des Muttersirups. Bei richtig gefuhrtem KoeliprozeB bewirlccn das 
allmahliche Steigen der Konz. des Muttersirups u. das langsame Sinken seiner Rein
heit ein Steigen der Differenz zwischen den Kpp. des W. u. des Muttersirups bei den 
eingehaltenen Luftleeren. Dadurch ergibt sich ein bestimmtes Diagrammbild, das 
bei richtig durchgefiihrtem KochprozeB immer erreicht werden soli. (Buli. Ass. Chi- 
mistes Sucr. Dist. Ind. agric. France Colonies 49. 287—92. 345—64. Okt. 1932.) T a e g .

H. Colin und A. Chaudun, Saureinversion des Zackers in Gegenicarl von Neulral- 
salzen. Die bei der Zuckerinversion durch Sauren in reinem Medium auftretenden 
GesetzmaBigkeiten sind allgemein bekannt. Bei teehn. Zuckerlsgg. (Ruben- u. Rohr- 
zuckersiften) hat man es aber mit Lsgg. zu tun, die durch organ. Nichtzuckerstoffe u. 
yerschiedene Salze verunreinigt sind. Wie die Erfahrung gezeigt hat, bestehen hierbei 
zwei Phanomene, die gegeneinander arbeiten, sobald sich die Konz. der Salze u. der 
Saure iindert. Aus Verss. mit Ameisensaure u. ihren Salzen, Essigsaure u. Natriumsulfat, 
Essigsaure u. Kaliumoxalat u. endlich mit HC1 u. yerschiedenen Salzen (KN03, K2S04, 
CH3-COOH etc.) ergab sich, daB die Hydrolysierungskraft eines zusammengesetzten 
Mediums nicht allein von seinem Geh. an H'-Ionen abhangt. Nebenbei hat die Hydro- 
lyso aber auch ihre Besonderheiten, welche die Veranderungen des ph nicht immer 
deutljch erkliiren lassen. (Buli. Ass. Chimistes Sucr. Dist. Ind. agric. France Colonies 
49. 365—70. Okt. 1932.) T a e g e n e r .

Victor Boulez, Neue Anwendangsmdglichkeiten von Derivalen der Saccharose und 
anderer Kohlehydrate nach einem neuen Fabrikationsverfahren. Vf. beansprucht 
die Prioritat seines Verf. zur Herst. von Saccharose-Oktaeetat gegenuber Cox u. 
M e t s c h l  (vgl. C. 1932. II. 2749). (Sucrerie belge 52. 65—66. 1932.) T a e g e x e r .

Józef Janicki, Phosphorsaure in Knrloffelslarlce. Unterss. uber die Abhangigkeit 
der Viscositat des Starkekleisters von der GróBe der Starkekorner u. ihrem P ,0 5-Geh. 
u. die Beziehungen zwischen der Yiscositat der Starkę u. dem nach Sa MEC (Kolloid- 
Beih. 13 [1921]. 272) erhaltenen Amyłopektin. Die mit dest. W. ausgewaschene Starkę 
wurde mittels Sedimentation in versehiedene Eralctionen getrennt. Die dialysierbare 
Phosphorsaure -srurde indirekt durch Best. des Gesamt- u. nicht dialysierbaren P20 5 
ermittelt. Amyłopektin wurde nach Sa m e c  (1. c.) hergestellt mit dem Unterschied, 
daB an Stelle eines durch 1-std. Kochen bei 120° hergestellten Kleisters ein durch 5 Min. 
langes Erhitzen auf 95° bereitetes Prod. yerwendet wurde, das nach noch nicht ver- 
offentlichten Verss. von Ch r z ą s z c z  die hóekste Viscositat besitzt. Ergebnisse: Die 
Viscositat der Starkę ist von der GroBe der Starkekorner abhangig u. zwar sind aus 
kleinen Kornern bereitete Kleister yiscoser. Weder das Gesamt- noch das nicht dialysier- 
baro P20 5 charakterisieren die Viscositiit der Starkę. Der Amylopektingeh. der Kar- 
toffelstarke (nach Sa m e c ) betragt 84,3—89% u. ist von der KorngróBe unabhangig, 
ebenso vom P20 5-Geh. Die Viscositat der Starkę ist unabhangig vom Amylo
pektingeh. u. vom P. 0 5-Geh. des Amylopektins. Das nicht dialysierbare P20 6 der Starkę 
ist nicht ident. mit Amylophosphorsauro, u. eine geringere Viscositat der Starkę ist nicht 
die Folgę einer Yerseifung des organ. Phosphorsaureesters. In der Starkę sind geringe 
Mengen Mineralstoffe in krystalloider u. kolloider Form enthalten. Dio Viscositat der 
Starkę ist vom Geh. der Starkę an Hydratationswasser u. kolloidalen Verbb. abhangig. 
Das Hydratationswasser stellt einen Elektrolyten dar, der kleinere Starkekomplexe mit- 
einander yerbindet, u. von der GroBe dieser Komplexe hangt die Viscositat der Starkę ab. 
Gewisse Kationen erhohen dio Mengo des von der Starkę absorbierten W., andere emied-

44*
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rigen sie. Mit der Alterung nimmt auch das Adsorptionsvermógen der Stilrke fiir Hydra- 
tationswasser ab. Die Frage, ob Starkę ein einheitllcher Korper ist, bleibt unentschieden. 
(Roczniki Chem. 12 . 381—4 0 2 . 1932. Posen, Univ.) S c i io n f e l d .

W. M. Kulikow, U. S. S. R ., Reinigung von Melusse. Die Wasserstoffionen- 
konz. der alkoh. Lsg. der Melasse wird iiber den isoelektr. Punkt gefiihrt, so daB in 
der Lsg. neben den Zuckern auch noch organ. Sauren, wie Milchsaure, verbleiben. Das 
Prod. findet in der Konditorei Verwendung. (Russ. P. 2 4  3 0 4  vom 4/4. 1928, ausg. 
30/11. 1931. Zus. zu Russ. P. 19 171; C. 1931. II. 2797.) R i c h t e r .

XVI. Nahmngsmittel. GenuBmittel. Futtermittel.
G. Mezzadroli und A. Amati, Einflufi der Heferas.se auf einige charakter istische

Eigenschaflen der Teiggdrung. Bericht iiber yergleichende Garyerss. mit 7 yerschiedenen 
Heferassen rein u. unter Zusatz yon Milchsaure oder Kleienausziigen mit besonderer 
Beriicksichtigung der Volumyermehrung, der Kleberhydratation, der Bldg. yon Saure 
u. Yeranderung yon pn- Naheres im Original. (Ind. saccarif. ital. 2 5 . 394—95. Sept. 
1932. Bologna.) G r im m e .

Ragnar Berg, Kieselsauregehalt des Broies. Bestst. der 1. Kieselsaure in Roggen- 
prodd. u. Brot ergaben einen Geh. von 2,9—3,2 mg-% 1- Si02 in Roggenkórnern, 
Yollkommehl u. Vollkornbroten yerschiedener Abstammung. Der gróflte Teil der 
Kieselsaure ist offenbar in der Kleie enthalten, denn Mehl von 65% Ausmahlung ent- 
liielt 1,2 mg-% 1. SiO« u. Brot aus Mehl yon 80% Ausmahlung 2,3 mg-%, solches aus 
Mehl von 65% Ausmahlung 1,6 mg-% 1. Si02 (bezogen auf Trockensubstanz). Natiir- 
liche Vollkornbrote u. feinere Brote enthalten ihrcm hohen Feuchtigkeitsgeh. ent- 
sprechend nur 1,9—0,8 mg-% 1- Si02, wahrend der Si02-Geh. im naturlichen Knaeke- 
brot (hohcr Geli. an Trockensubstanz) fast derselbc ist wie in der Trockensubstanz 
(2,7 mg-%). (Biochem. Z. 2 5 4 . 329—31. 24/10. 1932. Dresden, Wcifler Hirseh.) Kob.

— , Tomatensaft. Besprechung der Uberlegenheit des Geh. des Tomatensaftes 
an Vitamin A, B u. C, auch gegeniiber Orangensaft. MaBnahmen zur Erhaltung des 
Yitamingeh. bei der Konseryenherst., Beschreibung des Verf. von K o h m a n . (Food 
Manuf. 7 . 383— 84. 385. Dez. 1932.) G r o s z f e l d .

W. C. de Graaff, Beilrag zur Kenninis der bakteriologischen Beschaffenheit von 
Speiseeis. A n g ab en  u b e r  K e im zah l, C oligeh. u . STORCHsche R k . bei P ro b e n  des K le in - 
h a n d e ls . E in z e lh e ite n  im  O rig inal. (P h a rm ac . W eekbl. 69 . 1124— 32. 1/10. 1932. 
U tre c h t .)  " G r o s z f e l d .

P. S. Lucas, Der Einflufi der Butlerfeliguelle auf Overrun und Qualitat von Eiskrem. 
Verss. mit Mischungen yon Rahm, Butter neben Magermileh u. Kondensmilch. Einzel
heiten in Tabellen (ygl. Original). (Ice Cream Trade J . 2 8 . Nr. 11. 54—56. 1932. Michi
gan, State Coli.) G r o s z f e l d .

H. W. Avis, Behandlung des Rohkakaos in Lagos. Beschreibung u. Abbildung
von Vorr. zur Fermentierung u. Trocknung des Kakaos. (Food Manuf. 7. 371—73. 
Dez. 1932.) G r o s z f e l d .

Zbigniew Margasiński, Ergebnisse der Unlersuchungen von Tabakrauch. (Vgl. 
auch F o d o r , R e i f e n b e r g , C. 1 9 2 6 . I .  1620.) Der A pp. yon L it n g e -B e r l  wurde 
durch einen automat., durch Heberwrkg. betatigten W.-Unterbrecher vervollstandigt. 
Der Nicotingch. des Rauchs ist vom Nicotingeh. des Tabaks u. der Verbrennungs- 
geschwindigkeit der Zigarette abhangig; er ist um so hoher, je groBer die Verbrennungs- 
geschwindigkeit. Die Befeuchtung der Zigaretten mit W. oder „Bonicot“ (2°/oig- Lsg. 
von Ferro-NH.,-Sulfat +  0,27°/0 Citronensaure) ist ohne EinfluB auf den Nicotin-, 
Pyridin- u. NH3-Geh. des Rauches. Durch mechan. Wattefilter (0,03 g) wird die 
Halfte des Nicotins aus dem Rauch beseitigt. A is geeignetstes Mittel zur Entnicotini- 
sierung von Tabak erscheint das Garverf. des D. R. P . 520 438; C. 1 9 3 1 . I .  3527. 
(Przemyśl Chem. 1 6 . 224—25. 250—5 1 .1 9 3 2 . Warschau, Nahrungsmittelinst.) S c h o n f .

A. Schaarschmidt, H. Hofmeier und P. Nowak, Unlersuchungen uber die Ver- 
wendbarkeit von Adsorptionsmitteln zum Entgiften von Tabakrauch. Kontinuierlich 
durchgefiihrte Rauchverss., bei denen die entgiftende Wrkg. von akt. Kohle gepriift 
wurde, ergaben, daB durch die Kohle bei der 1. u. 2. Zigarre aus dem Rauch nahezu 
alles Nicotin u. Pyridin absorbiert wurde, wahrend betrachtliche Mengen NH3 durch- 
gelassen wurden. Bei der 3. Zigarre war die Adsorptionsmasse prakt. erschopft, denn 
es wurde nur noch Pyridin zuriickgehalten u. bei der 4. Zigarre wurde in den Rauch-
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gasen, dio das Filter passiert hatten, mehr Nicotin gofunden, ais bei den Verss. olrne 
Absorptionsmittel, woboi durch etwas schnelleres Rauchen u. damit yerbundone Tem- 
peraturerhohung eine Regenerierung der Kohlo erfolgt war. Da also zur wirksamen 
Entgiftung von Tabakrauoh stets eine bestiinmte Menge Adsorptionsmittcl entsprechend 
der Quantitat u. (Jualitat des Tabaks erforderlieh ist (zuviel ist unangebraeht, da dann 
auch das Aroma zuriickgehalten wird), sind Vff. dagegen, dem Laien Zigarren- oder Ziga- 
rettenspitzen in die Hand zu geben, die mit Hilfe von Adsorptionsmitteln den Tabak ent- 
giften sollen u. fiir mehr ais eineZigarre oderZigarette bestimmt sind. Das Entgiftungs- 
mittel sollte vielmehr in das Mundende der Zigarette oder Zigarre liineinverlegt werden, 
da es so in erforderlieher Menge dosiert werden kann. (Chem.-Ztg. 56 . 911—13. 16/11. 
1932.) K o b e l .

Gr. Biermann, Uber die konservicrende WirJcung der Benzoesdure. Zusatze von 
Benzoesaure (Bz.) ais Na-Benzoat bis 0,l°/o waren auf die Farbę des Blutes ohne Ein
fluB, 0,25% u. mehr hellten auf; in keinem Falle gelang es, bei altem Blut die frisehe 
rote Farbę durch Bz. wieder herzustellen. Auf die Keimzahl war die Aufbewahrungs- 
temp. von viel groBerem EinfluB ais Zusatz kleiner Mengen Bz. Yermehrung von 
G a e r t n e r - u. BRESŁAU-K eim en wurde ebenfalls durch Kalteeinw., nicht dureh Bz. 
aufgehalten. Gebildete Botulinustoxine -wurden von 3%  Bz- nicht gebunden, wohl aber 
Entw. von Botulinusbacillen, u. damit Bldg. der Toxine gehemmt, mit 0,5% Bz. ver- 
langsamt. (Z. Fleisch- u. Milchhyg. 4 3 . 21—29. 41—45. 15/10. 1932. Berlin-Dahlem, 
Reichsgesundheitsamt.) G r o s z f e l d .

Crosbie Walsh, Fleischextrakt. Bestandteile des Fleischextraktes, EinfluB des 
mehrtagigen Hangenlassens (Reifens) des Fleisches auf die Zus., Zunahme der Peptone u. 
Milchsaure (Einzelheiten in Tabellen) u. ldare Lsg. des Extraktes zur Fleischbruhe. 
Krit. Beleuchtung der Bewertung des Geh. an Kreatinin u. Kreatin ais Qualitats- 
messer. (Food Manuf. 7 . 378—82. Dez. 1932.) Gr o s z f e l d .

Herbert Chase, Farben und Anstrich in Milchanlagen. Farbtypen fur Verschalungen 
u. Wandoberflachen, Wahl der am wenigsten zum Umschlagen neigenden Pigmente, 
Behandlung von Mortel u. anderen CaO-haltigen Oberflachen, abwasehbare u. wasser- 
bestandige Anstriche. (Milk Plant Monthly 21 . Nr. 11. 34—36. 40. 1932.) Gr o s z f e l d .

Lerche und Lorenzen, Erfahrungen in der Amtlichen Milchkontrolle von Vorzugs- 
und Markenmilch. Bericht iiber 5-jahrigo Erfahrungen. 4-malige Unters. der Bestande 
auf Tuberkulose u. monatliehe Euterunters. reichten nicht aus, um eine vdllig tuberkel- 
freie Vorzugsmilch herzustellen. Infizierung der Milch erfolgt fast ausschlieBlich durch 
eutertuberkulose Kiihe. Dio Abortus-Bang-Infektion ist auch in Vorzugsmilchbestiinden 
haufiger ais gewohnlich angenommen wird, ihrc Verhiitung sehr sch«ierig. — Aus- 
fiihrliche Beschreibung der Unters. von Vorzugs- u. Markenmilch im Laboratorium. 
(Milehwirtschaftl. Forschg. 13 . 457—507. 1932. Breslau, Landwirtschaftskammer.) Gd.

A. Lataix, Untersuchungen iiber die Constante moleculaire simjilifiee (C. 31. S.) 
bestimmler Milchsorten: Milch nach fehlerhaftem Abort, von briinsligen Kiihen und Kiihen 
von der Hóllanderrasse. Erortorung eines Beanstandungsfalles auf Grund von C.M.S. =  
60,1. Tabellen iiber Zuss. von 6 Proben Milch nach fehlerhaftem Abort mit scliein- 
barer (wirklicher) C.M.S. von 62,8—73,2 (72,0—76,6) u. 6 Proben Milch von briinstigen 
u. Holliinderkuhen mit 66,9—71,8 (71,7—75,1). (Lait 12 . 931—38. 1932.) G r o s z f e l d .

M. Klimmer und H. Haupt, U beri ragungsversucha von Oaltslreptokokken auf alt- 
milchende Kiihe durch Einhullen des Euters in mit Oaltstreplokokken benetzłe Materialien. 
In etwa 1/3 bis %  der Falle wurde eine Galtinfektion bewirkt, die, ahnlich wie die 
naturliche, einen schleichenden Charakter aufwies. (Milehwirtschaftl. Forschg. 13 . 
515—19. 1932. Leipzig, Univ.) G r o s z f e l d .

M. Riidiger und K. Konig, Die Konsernierung non Milchproben fiir Untersucliungs-
zwecke. I. Von den gepruften Mitteln verandert B(OH)3 (0,5—1%) die Saure stark, 
stort aber Leitfahigkeit u. Cl-Best. nicht, die Katalasebest. nicht stark, die Bakterien- 
flora bleibt sehr gut erhalten. Im allgemeinen erwiesen sich Senfól (0,1%) u. Para- 
formaldehyd (0,07%) ais am geeignetsten; Nachteil des erstercn ist der seharfe Gerueh, 
des letzteren leiehter EinfluB auf die Saureverhaltnisse; beide Mittel storen die En- 
zymrkk., cnnóglichen aber Durchfiihrung aller anderen wichtigen Unterss., auch gute 
Erhaltung des urspriinglichen bakteriolog. Befundes, am besten mit letzterem. (Milch- 
wirtschaftl. Forschg. 14 . 164—86. 1932. Hohenheim, Landesanst. f. landw. Ge-
werbe.) G r o s z f e l d .

Adolf Janoschek, Studien iiber den Wassergeha.lt des Speiseąuargs. Quarg (Q.) 
mit vom Yerbraucher beyorzugter Struktur u. Geschmeidigkeit ist bisher nur durch



Labzusatz erreichbar u. durch W.-Geh. von 78—80% bedingt. Aus dauerpasteurisierter 
u. hocherhitzter Milch erhaltenor Q. wird leicht feucht u. schmierig, ebenfalls, aber 
weniger, aus gefrorener Milch. Die verwendete Saurekultur bat auf das Aroma, nicht 
auf den W.-Geh., EinfluB. Labzusatz gibt Q. noch bei 80—81% W. dieselbe Form- 
bestandigkeit u. W.-Laasigkeit wie beim Saure-Q. mit hochstens 76% W. Die Menge 
des Labzusatzcs hat innerhalb 0,25—3,0 g/1000 1 keinen merklichen EinfluB auf den 
W.-Geh. Das Lab wirkt bis zur Gerinnungsgrenze der Milch strukturgebend auf den 
Bruch; der erhaltene Q. ist physikal. dem Labbruch, chem. dem Saure-Q. sehr ahnlich. 
Sauregrad u. [H-] sind bis zum optimalen pu-Wert auf Ausbeute u. Molkenabgang 
von EinfluB, dariiber hinaus nicht mehr. Das Nachwarmen des Quarggutes ist auf 
Eigg. u. W.-Gch. Ton starkem EinfluB u. darf hochstens bis 35° gehen. Auch Pressen 
beeinfluBt den W.-Geh. sehr starlc. Die Haltbarkeit des Q. wird durch den W.-Geh. 
zwischen 72—80% nicht nachweisbar beeinfluBt; doch ist Saureąuarg mit 72% W. 
durchweg weniger haltbar ais Saurelabąuarg selbst mit 80% W. (Milchwirtschaftl. 
Forsch. 14. 200—32. 1932. Wien, Hochsch. f. Bodenkultur.) G r OSZFELD.

Allison Gaines jr., Die polenliomelrische Titration von starlc gefarbten Frucht- 
losungen mit Zusalzen von Phosphorsdure. Bei Behandlung mit Pb-Acetat nach 
H a r t m a n n  u . H i l l i g  (vgl. C. 1930. II. 1155) tritt oft keine vóllig Entfiirbung des 
Filtrates ein; bei der potentiometr. Titration mit der Chinhydrinelektrode storen aber 
weder natiiiiiche nochTeerfarbstoffe. Auch die durch dio Reagenzien hineingelangenden 
H N 03-Mengen stóren nicht. (J. Ass. off. agric. Chemists 15. 617—18. 1932. New York 
Stat., Food and Drug Administrat.) GrOSZFELD-

E. Waser und Marta StSllli, Untersuchungen am Tabakraucli. I. Ein abgeandertes 
Verf. zur Best. des Nicotins mit Kieselwolframsaure nach R a s m u s s e n  im Wasserdampf- 
destillat (Einzelheiten im Original) lieferte gleiche Ergebnisse u. war auch zur Auf- 
arbeitung der Rauchprodd. geeigneter ais das von P f y l  u . Sc h m it t . Mit steigendem 
W.-Geh. des Zigarettentabaks wird der Rauch in steigendem MaBe entnicotinisiert, 
Abnahme im Hóchstfallc etwa 15—16%, mit Bonicot u. ahnlichen Mitteln etwa 12% u. 
weniger. — Durch akt. Kolde wird Nicotin aus wss. Lsg. gut, aber nicht vollig adsorbiert, 
die Adsorption ist in 5 Min. beinahe, in 30 Min. ganz beendet. In techn. Nicotinlcon- 
densaten war die Adsorptionswrkg. der Kohle schlechter ais bei reiner Nicotinlsg., 
bei Kondensaten aus Zigarettentabak schlechter ais aus Zigarrentabak. Silicagel 
adsorbierte weniger Nicotin, umgekehrt -«ie bei Kohle, aus Kondensaten von Zigaretten- 
tabak mehr ais von Zigarren. Mit steigender Menge Adsorbens nimmt die entzogene 
Nicotinmenge asymptot. zu. (Z. Unters. Lebensmittel 64. 470—85. 1932. Ziirich, 
Kantonehemiker.) G r OSZFELD.

Peter Schlumbohra, Deutschland, Verfahren zum Entunssem von verderbliclien 
Stoffen, z. B. von Nahrungsmitteln. Man setzt die zu entwassernden Stoffe einem 
Vakuum unter Zusatz einer mit W. nicht misehbaren FI. aus, dereń Dampfdruck ge- 
ringer ais der des W. ist u. zwar bei 0° geringer ais 1 mm Hg. Zur Anwendung gelangt 
z. B. Sptiseol. Nach dem Eatwassern wird ein sterilisierendes oder steriles Gas in den 
Behalter eingeleitet. (F. P. 734480 vom 31/3. 1932, ausg. 22/10. 1932. D. Prior. 
11/4. 1931.) S c h u t z .

Edna Harde, Frankreich, MUchhaltiges Nalmmgsmilid. Man verriihrt dicke Milch 
mit 3—5%  verflussigter beslrahller Hefe u. 3—5% Ciironensaft oder einem anderen 
jB- u. C-vitaminreichen Stoffe. Gegebenenfalls kann man noch Mohrriibensaft oder 
ein anderes Prod., das an Vitamin A  reich ist, zusetzen. (F. P. 733 825 vom 18/3. 1932, 
ausg. 12/10. 1932.) S c h u t z .

Friedrich Passek, Hamburg, Herstellung von dialetischen Ndlirmitteln aus den 
Wurzelkeimsn von gekeimtem Getreide oder Mais durch ganze oder teilweise Neutrali- 
sation der in den Ksirtnn enthaltenen sauren Bsstandteile durch bas. Kalksalze, dad. 
gek., daB ais Neutralisationsmittel bas. Ca-Phosphat yerwendet wird. (D. R. P. 
564610 KI. 30h vom 14/1. 1930, ausg. 21/11. 1932.) S c h u t z .

American Maize Products Co., Maine, ubert. von: Einar Woxvold, Chicago,
111., Herstellung von Backimre, insbesondere in Form diinner Blattchen, Torteletts etc., 
von fester Beschaffenheit unter Verwendung eines homogenen Gemisches von Stcirke- 
zucker u. Ca-Laktat, evtl. unter Zusatz von Starkę. (A. P. 1887175 vom 1/11. 1928, 
ausg. 8/11. 1932.) M. F. M u l l e r .

Jean Mayor, Lausanne, Lagern von Fruchtcn o. dgl. Die Aufbewahrung erfolgt 
unter dem EinfluB von ultraviolettem Licht, Eine hierfiir geeignete Anlage wird an
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Hand von Zeiohnnngen naher beschrieben. (Dan. P. 42 747 vom 15/8. 1929, ausg. 
11/8. 1930.) D r e w s .

Carey K. Bizzell, New Jersey, und James Eustace Bizzell, Brooklyn, V. St. A., 
Behandlung von Niisscn, Mandeln u. dgl. Man taueht z. B. Brazilnusse, Mandeln usw. 
in eine h. wss. alkal. Lsg., z. B. von Ńa2C03, K2C03, NII f i l i  u. dgl. etwa 1—7 Min., 
urn die Schalen oder Haute zu cntfe iłsn, worauf die Kerne mit W. u. dann mit verd. 
Sauren, z. B. Essigsdure, zwecks Nsutralisierung anhaftcnden Alkalia gewaschen 
werden. (A. P. 1887 256 vom 15/3. 1932, ausg. 8/11. 1932.) S c h u t z .

Vitamin Co. of America, iibert. von: Elliot Ritclńe Alexander, Florida, Her- 
slellung eines konzentrierten, homogenisierten Citronensaftes. Man zerkleinert frisehe 
Citronen, entfernt die Schalen u. Kerne, trennt von der verbleibenden Fl. wenigstens 
die Halfte ihres oligen u. wss. Fl.-Geh. ab, setzt zu dom iibrigen Teil eine Heine Menge 
Zuckerlsg. u. homogenisiert das Prod. (A. P. 1885 401 vom 28/7. 1930, ausg. 1/11. 
1932.) S c h u t z .

Ziegler & Co., Ocaterreich, Herstellung von wenig oder keinen Alkohol enthaltenden 
Gelrdnken. Man stellt zuniiclist aus zerkleinertem gut gel. Malz u. W. bei 52—65° eine 
Maische her u. liiBt das Prod. stehen. Aus dem Most entfernt man dio EhueifiHoffe 
durch Abkiihlen auf niedere Temp. u. Filtration. Nach dem Stabilisieren wird das 
Prod. mit 0.} gesatt., indem man bei 70° Luft durchleitet, worauf bis 28° abgekiihlt wird; 
dann wird das so behandelte Prod. vergoren. Nach Beendigung der Garung wird wieder 
abgekiihlt, das Prod. filtriert u. dann mit der gesammelten Qdrungs-C02 gesatt. (F. P.
724 266 vom 12/10. 1931, ausg. 25/4. 1932. Oe. Prior. 14/7. 1931.) " Sc h u t z .

Vitamiu Co. of America, iibert. von: Elliot Ritchie Alexander, Florida, 
Vitaminhaltiqes Fmchtprdparat. Man behandelt frisehe, Fruchtsauren, Invertzucker, 
ath. Ole u. Pektin enthaltende Fruchte, z. B. Citronen, Orangen usw. mit einem Kon- 
servierungsmittel, worauf sie zerkleinert u. unter Umruhren mit einem konz. yitamin- 
haltigen Extralct versetzt werden. (A. P. 1886931 vom 1/8. 1930, ausg. 8/11. 
1932.) S c h u t z .

Tabozon A.-G., Zurich, Veredeln von Bohtabak durch Ozonisieren. Zu F. P. 
704 050; C. 1931. II. 1217 ist nachzutragen, daB der Rohtabak vor der Ozonisierung 
auf olektr. Wege zerkleinert bzw. aufgeschlossen wird. Man verwendet Wechselstrom 
von 110 oder 220 Volt. Die zur Durchfiihrung des Verf. geeignete Anlage wird naher 
beschrieben. (Dan. P. 42 291 vom 30/5. 1929, ausg. 26/5. 1930.) D r e w s .

Methodi Popoff, Sofia, Abbau von Allcaloiden in Genufimilteln pflamlichen Ur- 
sprungs, insbesondere im Tabak, durch Bestrahlung mit ultraviolettem Licht, dad. gek., 
daB die Bestrahlung in Ggw. sehwacher Alkalien yorgenommen wird. — Man feuchtet 
z. B. Tabakblatter von etwa 1,2% Nicotingeh. mit einer lV2%>g- Lsg. von NaHCO;l 
an u. bestrahlt l l/2 Stdn. mit ultraviolettem Licht; der Nicotingeh. sinkt auf etwa
0,52%. — Yerwendbar sind auch Na-Phosphat oder -Aoetat. (D. R. P. 565 373 
KI. 79c vom 6/7. 1929, ausg. 30/11. 1932.) A l t p e t e r .

Joh. A. Benckiser und Fritz Draisbach, Ludwigshafen a. Rh., Herstellung von 
Schmelzkase nach D. R. P. 546 626, dad. gek., daB den Alkalisalzen der Pyrophosphor- 
sdure organ. GenuBsauren, wie Citronen-, Wein- oder Adipinsdure, oder dereń Salze 
zugesetzt werden. (D. R. P. 564 365 KI. 53 e vom 20/ 12 . 1931, ausg. 18/11. 1932. 
Zus. zu D. R. P. 546 626; C. 1932. I. 3358.) S c h u t z .

Chemische Werke vorm. H. & E. Albert, Wiesbaden-Bicbrich (Erfinder: 
Wilhelm Prols, Wiesbaden-Biebrich und Hans Mengele, ^Viesbaden), Herstellung 
eines wasserlóslichen Calcium-Natriuni-Phosphatbeifutters, dad. gek., daB Di- oder 
Tricalciumphosphat zunachst mit der zur Herst. notigen Menge vorzugsweiso konz. 
II3 PO i  zu primarem Ca-Phosphat umgesetzt wird, worauf die noeh freio vor-
sichtig mit wasserfreiem Na„CO.t neutralisiert wird. (D. R. P. 563 234 KI. 53g vom 
11/7. 1931, ausg. 2/11. 1932.) S c h u t z .

Albert Louis Baudry, Frankreieh, Tiernahrmitlel. Das Mittel besteht aus 50% 
Coprakuchen, 30% Leinkuchen u. 20% ErdnujSkuclien. (F. P. 734634 vom 5/4. 1932, 
ausg. 25/10. 1932.) Sc h u t z .

Arnbjom Laerdal, Stavanger, Jodhaltiges Ndhrsalz fiir Haus tiere. und Fede.rvieh 
ais Zusatz zum Kraftfutter o. dgl., bestehend aus Koehsalz, Knochenmehl, Kalkstein- 
mehl, Schwefelblume, Fe-Oxyd, Phosphaten usw., gek. durch einen Zusatz von ge- 
ringen Mengen J  in Form von Tangaschenpulver o. dgl. (N. P. 48753 vom 4/1. 1930, 
ausg. 8/12. 1930.) D p.e w s .
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Pierre Duvivier, Frankreich, Formkorper am  Viehsalz. Man yersetzt 100 kg 
denaturiertes Koclisalz mit einer Lsg. von 1 kg MgCl2 u. 100 g K J  u. unterwirft die M. 
einem hydraul. Druck. (F. P. 734 730 vom 3/7. 1931, ausg. 27/10. 1932.) S c h u t z .

XVII. Fette. Wachse. Wasch- u. Reinigungsmittel.
Erich Kadmer, Uber dreiphasige kolloideSyslema mit Olen, Felten, Wachsen und Harz. 

(Vgl. C. 1932.1 .1016.) Es werden Vorsehriften angefuhrt fiir geeignete Ansatze zur Herst. 
von Emulsionen, in denen die dispersen Phasen einerseits W., andererseits Ole, Fette, 
Wachse u. Harz u. ais Emulgator Seife, Lanettewachs u. andere bekanntc Emulgierungs- 
mittel gebraucht werden. Das Gebiet ist eingeteilt in Mineralolemulsionen, Emulsionen 
vegetabil. u. animal. Ole u. Fettsauren, Emulsionen von festen Fetten u. Fettsauren, 
Wachs- u. Harzemulsionen. (Seifensieder-Ztg. 59- 141—43. 173—75. 205—06. 237—38. 
269—70.) S c h o n f e l d .

M. F. Barker, Die Entwicklung des Oles in der Saat der Flachsfaserernte und die 
Anderung seines Charaklers mit der Eeife. Wird der Flachs gemaht zum Zwecke der 
Fasergewinnung, d. h. etwa 3 Wochen nach Vollblute, so sind die Samen in den 
Kapseln geniigend entwickelt, um eine gute Olausbeute zu ergeben. Yorausgesetzt, 
daB das Nachreifen der Samen zu Ende geht, ist es gleichgultig, ob die Kapseln von 
der griinen Pflanze entfernt werden oder nicht. 2 Monate nach Mahen fur Faser
gewinnung nachgereifte u. getrocknete Kapseln liefern Samen mit 33—35% Olgeh. 
(JZ. ca. 175). (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 51. Transact. 218—21. 8/7. 
1932.) S c h o n f e l d .

A. M. Chomutow, Pólymere des Perillaoles. Es wurde der Polymerisationsyerlauf 
yon mit Siccatiyen yersetztem Perillaol bei 270—280° (C02-at) durch Best. der nn,
D. u. Viscositiit untersueht. Die Siccative wurden durch Losen von 20°/o Co-Acetat 
im Ol bei 280° hergestellt. Ein Vergleich mit der Polymerisation des siccativfreien 
Oles zeigte, daB die Erhóhung der D., nn u. Viscositat um so schneller erfolgt, je hoher 
der Siccatiygeh.; das 0,5°/o Co enthaltende Ol polymerisiert dreimal so schnell, wie das 
reine Ol. Gelatinierung des Oles setzte ein bei 290°, so daB unterhalb 290° die Poly
merisation ausgefuhrt werden muB (250—260°). Prodd. hoher Yiscositat werden nach 
etwa 8 Stdn. erhalten. Das Siccaliy scheidet sich nicht aus, auch nicht nach langerem 
Stehen. Fe-Perillate konnten infolge der geringen Loslichkeit der Fe-Salze im Ol nicht 
dargestellt werden; das Siccativ wurdo durch Umsetzung der Perillaolraffinations- 
fettsauren mit Ferrosalz hergestellt. Auch Fe-Siccative beschleunigen die Polymerisation 
des Perillaoles in hohem Grade. Die Polymerisation yerlauft eine gewisse Zeit gleich- 
maBig, dann erfolgt eine plotzliche Besclileunigung der Rk. Die Viscositatszunahme 
bei der Polymerisation von Leinol ist yon der des Perillaoles sehr yerschieden, u. zwar 
ist die Viscositatszunahme beim letzteren geringer. (Chem. J. Ser. B. J . angew. Chem. 
fruss.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 1066—75.
1931.) S c h o n f e l d .

E. Lester Smith, Die Kinetik der Seife.nbild.ung. Die von friiheren Forschem ais 
Axiom betrachtete Anschauung, daB der Verseifungsvorgang heterogener Natur sei, 
weil Ol u. W. nicht mischbar sind, scheint ein Irrtum zu sein. Die in der yorliegenden 
Arbeit erzielten Ergebnisse konnen nur so gedeutet werden, daB man die ausgesalzene 
Seife selbst ais den Sitz der Verseifungsrk. betrachtet, d. h. ais das Medium, in welchem 
das Ol u. die Alkalilsg. gel. u. miteinander in Rk. treten. Diese Ansicht wurde friihcr 
yon LEIMDORFER geiiuBert (Kolloid-Beih. 2 [1910]. 343), sie wurde aber nicht durch 
Verss. gestutzt u. von spiiteren Forschem kaum beachtet. Berichtet wird hauptsachlich 
uber die Geschwindigkeit der Rk. zwisehen Dorschlebertran u. Cocosol mit wss. NaOH 
u. KOH bei 25° u. 45°. — Beim Schuttcln oder Riihren von fetten Olen mit 20—40°/oig. 
wss. NaOH bilden sich relativ stabile Emulsionen vom W.-in-Oltyp. Zur Stabilisierung 
dieser Emulsionen geniigen sehr kleine Seifenmengen, so wird eine stabile Emulsion 
erhalten mit einem 0,4°/o freie Fettsauren enthaltenden Lebertran u. einem Cocosol, 
das nur 0,04% freie Fettsauren enthalt. KW-stoffe (Paraffin) emulgieren nicht wss. 
NaOH, die Emulgierung gelingt aber auf Zusatz einer Spur Fettsaure. Die bei der 
hohen NaOH-Konz. ausgesalzene Seife lost sich kaum im Ol. Wahrend W.-freie Seife 
in Ol (Lebertran) etwas 1. ist, geniigt eine Spur W., um sie in gelatinosen Floeken aus 
dem 0! auszuscheidcn. Uber die maximale Loslichkeit der Seife in Lebertran orientiert 
folgender Vers.: Ein halbverseiftes Gemiseh von 20°/„ig. wss. NaOH u. Lebertran 
wurde dureh Schleudem in Lauge, halbfeste Seife u. Ol getrennt. Das Ol enthielt nach
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Zerlegen mit HC1 nur 0,33°/o freie Fettsauren, gegen 0,4% im urspriinglichen Ol. Da 
die Seife in keiner der i?hasen 1. ist, so muB sie in der Zwischenphase erseheinen, sei 
es in Form winziger Kernseifenteilchen oder ais ein gelatinóser, die Alkaliteilchen urn- 
gebender Film. Wird die Lebertranseife in der Kalte mit SodaiiberschuB ausgesalzen, 
so fśillt sie in sehr feinen Kernseifenkórnchen aus. Bei Temp.-Steigerung erweichen 
die Kórnchen u. ver!eimen sich; je konzentrierter das Alkali, desto hoher ist die Temp., 
bei der diese Gelatinierung erfolgt. In Ggw. von Ol findet gleichzeitig Lsg. oder Ab
sorption einer erheblichen Olmenge durch dio Seife statt. Diese Vorgange stehen in 
folgender Beziehung zur Bestandigkeit der NaOH-Lebc.rtranemulsionen: Bedingungen, 
welche zur Erweichung oder Verflussigung der ausgesalzenen Seife fiihren, machen 
die Emulsion unbestandig. So sind Emulsionen mit 5-n. NaOH recht stabil bei 25°, 
neigen aber zur Trennung bei 45°, wiihrend Emulsionen mit 10-n. NaOH bis zu 80° 
stabil bleiben. Emulsionen mit 10-n. KOH sind selbst bei Zimmertemp. wenig stabil 
u. trennen sich vollstandig bei 45°; das ist eine Folgę der weicheren u. mehr 1. Natur 
der K-Seifen. O l - i n  -W.  - E m u l s i o n e n  , stabilisiert durch Seife, werden 
unstabil u. erleiden eine Umkehrung durch konz. NaOH. 50 ccm Lebertran, emulgiert 
in 25 ccm 2°/0ig. Transeifenlsg., wurden durch 5 ccm 10-n. NaOH in eine unbestandige 
W.-in-Olemulsion umgewandelt, dureh 20 ccm 10-n. NaOH in eine W.-in-Olemulsion, 
welche bis zur Verscifung bestandig blieb. Der techn. Verseifung auf k. Wege liegt 
die Stabilitat soleher Emulsionen zugrunde. Verfolgung der Verseifung solcher Emul- 
sionen u. Mk., nach Fiirbung der wss. Phase mit Phenolrot u. der Olphase mit p-Di- 
methylaminoazobenzol, ergab in keinem FaUe Anhaltspunkte fiir das Vorhandensein 
von die Kiigelchen umgebenden Filmen; nach Beginn der Verseifung wurde das Bild 
unklar, weil die Seife den gelben Olfarbstoff aufnahm.

Die V e r s e i f u n g s g e s c h w i n d i g k e i t .  Um die Verseifung bei kon- 
stanter Temp. ausfuhren zu kónnen, muBte mit kleinen Mengen (15—20 g Ol) gearbeitet 
werden, u. selbst dann war es mitunter unmoglich, die Temp.-Steigerung zu vermeiden. 
Starkes dauerndes Riihren ist nur fiir die Yoremulgierung wesentlich. Zur Best. des 
Rk.-Grades wurde nicht die unverbrauehte Lauge, sondern der Fettsauregeh. der aus 
dem Gemisch mittels HC1 zerlegten Ole in A.-A. bestimmt. Zur Best. des Titrations- 
endyunbtes ist Phenolphthalein weniger gut geeignet ais ein aehromat. Indicator 
(vgl. S m it h , C. 1 9 3 1 .1- 1484), insbesondere ein Gemisch von Phenolphthalein, Methyl- 
rot u. Methylenblau. Verseifung von Lebertran bei 45°: Die Rk. zeigt eine Induktions- 
periode, gefolgt von einer raschen Zunahme der Geschwindigkeit bis zu 80—90°/o 
Verseifung, worauf sie sich gegen Ende der Rk. wieder verlangsamt. Das ist eharakterist. 
fiir autokatalyt. Rkk. Denselben Verlauf nimmt die Verseifungsrk., wenn das Ver- 
seifungsgemisch nach Voremulgicren bei konstanter Temp. der Ruhe iiberlassen wird. 
Beobachtet wurde dieses Verh. auch bei anderen Tempp., ferner bei Cocosol u. synthet. 
Triolein. Bei Lebertran erreichte die Beschleunigung der Verseifungsgescbwindigkeit 
nicht mehr ais das Zehnfache, bei Cocosol aber iiber das Zweihundertfache. Bei Zu- 
grundelegung einer heterogencn Verseifungsrk. miiBto man annehmen, daB die Be- 
riihrungsphase zwischen 01 u. Lauge spontan eine VergroBerung um das 200-fache 
erfahrt, d. h. daB jedes Kiigelchen der NaOH plótzlich in mindestens 8-10® Kiigelchen 
zerteilt wird. Die Dauer der Induktionsperiode hing von der Intensitat des Verriihrens 
ab, aber nachdem 30% Rk. erreicht waren, war die Geschwindigkeit vollig unabhangig 
von der Feinheit der Emulsion, u. die mittleren Teile der Kurve waren stets parallel. 
Die Rk.-Geschwindigkeit war in diesem Teil (der schnellen Verseifung) mit wenigen 
Ausnahmen unabhangig vom AlkaliiiberschuB. Ein Zusatz von Fettsaure (zu Lebertran) 
hob die Induktionsperiode auf, veranderte aber nicht die Rk.-Geschwindigkeit in 
der schnellen Periode. Die Tatsaehe, daB die Verseifungsgeschwindigkeit spontan 
eine 200-fache Steigerung erfahrt u. innerhalb mehr ais der Halfte iiires Verlaufs un
abhangig vom Verteilungsgrad des Gemisehes u. der Menge u. Konz. der Lauge ist, 
zwingt zu der Annahme, daB es sich um eine homogen verlaufende Rk. liandelt, d. h. 
die Verseifung in Lsg. in einer der yorhandenen Phasen vor sich geht. Das freiwerdende 
Glycerin hat mit der Rk.-Beschleunigung nichts zu tun: ein Zusatz von Glycerin zum 
Verseifungsgemiseh hat eher einen hemmenden EinfluB auf die Rk.-Geseh'windigkeit. 
Ol u. Alkali sind in Seife 1., in der Form, in der sie sich bei der k. Verseifung bildet. 
Da die Seife auch in der Zwischenphase yorhanden ist, so sprieht alles dafiir, daB die 
Seife das eigentliche Rk.-Medium ist. Die Rk. ist autokatalyt., weil das Rk.-Medium, 
die Seife selbst ein Prod. der Rk. is t; je mehr Seife gebildet wurde, um so mehr Ol u. Alkali 
kdnnen gel. werden u. in einer gegebenen Zeit miteinander reagieren. Sobald genugend



694 HXVII. F e t t e .  A Y achse. W a s c h -  u. R e i n i g u n g s m i t t e l .  1933. I.

Soife gebildot wurde, um das yerbleibonde Ol ganz zu lósen, muB von diesem Moment 
an die Geschwindigkeit wieder abnehmen. Die Alkalikonz. in der Seife ist prakt. un
abhangig von der Alkalikonz. der wss. Lauge, worauf es zuruckzufuhren ist. dali inner- 
halb gewisser Grenzen die Verseifungsgesehwindigkeit von der Alkalikonz. un
abhangig ist.

Vom Standpunkte des homogenen Rk.-Verlaufs u. der Anwendung dieser Theorie 
fiir den SeifensiedeprozeB ergeben die Verss. folgendes: Verseifung kann mit der tiblichen 
Geschwindigkeit nur dann eintreten, wenn die Seifenpliase sich in innigem Kontakt 
mit Ol u. Lauge befindet, d. h. wenn die Seife in bezug auf die beiden Reagenzien gesatt. 
ist. Die Seife muB sich demnach in solclien Bedingungen befinden, daB eine relatiy 
stabile Emulsion móglich ist. Ist das Alkali zu verd. oder die Temp. zu hoeh, so trennt 
sich die Emulsion u. Verseifung kann dann nur duich Riihren vervollstandigc werden. 
Ferner scheint es, daB die Rk. keine gróBere Geschwindigkeit erreichen kann, solange 
kein gróBerer Teil der Soife ais Leim yorliegt. Ist das Alkali zu konz. oder die 
Temp. fiir das zu yerseifende Ol zu niedrig, so scheidet sich die Seife ais Seifenkern 
aus u. die Geschwindigkeit wird gering. So yerliiuft die Verseifung yon Lebertran 
n. mit 5-n. u. 10-n. NaOH bei 25 u. 45°, u. die Geschwindigkeit sinkt zu einem Bruch- 
teil der n. mit 15-n. NaOH; sie sinkt um das 4-fache bei 70° bei Anwendung yon 15-n. 
NaOH im Vergleich zu 10-n. NaOH, wahrend mit 5-n. NaOH die Vcrseifung nur bei 
dauerndem Riihren moglich war, da sonst Trennung der Emulsion in 2 Schichten 
erfolgt. Cocosól ist gegen die Konz.-Anderung der Lauge empfindlicher. Die Verseifung 
yerlief n. mit 5-n. NaOH bei 25 u. 45° u. mit 7,5-n. NaOH bei 45°. Mit 10-n. NaOH 
war zwar die Anfangsgeschwindigkeit bei beiden Tempp. gróBer, aber die Beschleunigung 
nur gering. Die Geschwindigkeit fiel zwischen 25 u. 50% Verseifung u. zeigte dann 
eine zweite Besehleunigungsperiode, so daB die Rk.-Zeitkurven 3 Neigungspunkte 
zeigen. — Y e r s e i f u n g s g e s c h w i n d i g k e i t  m i t  NaOH u. KOH. Leber - 
tranemulsionen mit 10-n. KOH trennen sieli vollstandig bei 45°, u. sclbst boi dauerndem 
Riihren wurde in 2 Stdn. nur 10% Verseifung erreicht; mit NaOH waren fiir den 
gleichen Verseifungsgrad nur 30—40 Min. erforderlich. Bei 25° war das Verh. der beiden 
Alkalien umgekehrt, u. die Geschwindigkeit war mit KOH 8- —10-mal gróBer, ais mit 
NaOH. Bei der Verseifung mit 10-n. Alkali bei 25° zeigte NaOH nur geringe Beschleuni
gung; Yerseifung mit KOH beginnt mit etwa der gleichen Geschwindigkeit wie mit 
NaOH, erreicht dann aber etwa die 20-fache Beschleunigung. Synthet. Triolein zeigt 
nach Ablauf der Induktionsperiode mit KOH bei 25° etwa die gleiche Geschwindigkeit, 
wie mit NaOH bei 45°. Stabilitat der Emulsion yorausgesetzt, wird mit KOH eine 
hóhere Geschwindigkeit beobachtet. — E i n f l u B  d e r  T e m p .  Die Verseifungs- 
geschwindigkeitszunahme yon Lebertran bei 45° ist etwa dreimal gróBer ais bei 25° 
bei Anwendung yon NaOH. KOH zeigt einen negativen Temp.-Koeff., was darauf 
zuruckzufuhren ist, daB bei 45° keine stabile Tran-KOH-Emulsion erzielt werden kann. 
Eine andere Tranprobe wurde durch NaOH bei 45° etwa yiermal, bei 70° zehnmal 
sehneller verseift ais bei 25°. Verallgemeinerungen in der Art, daB etwa eine 
Olart ?t-mal so schnell verseift wird, wie eine andere, sind nach den Verss. nicht zu- 
lassig. Nicht nur kónnen yerschiedene Proben der gleichen Olart bei gleichcn Rk.- 
Bedingungen yerschiedene Verseifungsgeschwindigkeit zeigen, sondern die Geschwindig
keit ist auch bei dem gleichen Ole bei wiederholten Verss. wenn auch der gleichen 
Ordnung, so jedoch zahlenmaBig v'erschieden, je nach den Rk.-Bedingungen, da sie 
von den relatiyen Mengen an Kern u. Leim u. isotroper Lsg. u. demzufolge der 
Lóslichkeit von Ol u. Alkali in der Seife abhangig ist. — Ein Zusatz von Seife oder freier 
Fettsaure erniedrigt zwar die Induktionsperiode, aber die Geschwindigkeit in der raschen 
Rk.-Periode bleibt unyerandert. Ein Zusatz von 0,9% A. hebt die Induktionsperiode 
bei der Verseitung von Lebertran mit 10-n. NaOH auf; die Beschleunigung ist dann 
aber gering u. die schlieBlich erreichte Geschwindigkeit ist kaum gróBer ais in Abwesen- 
heit von A. Mit 1,9% A. war die Anfangsgeschwindigkeit gróBer, aber bis 90% Ver- 
seifung wurde keine Beschleunigung erreicht. 4,1—6,3% A. ergeben noch hóhere 
An f a ngsges c h wi ndigke i t c n, die aber dann kontinuierlich abnehmen. Mit der iiblichen 
Verseifungstheorie steht die katalyt. Wrkg. des A.-Zusatzes im Widerspruch, denn A. 
neigt zur Trennung der Emulsion. A. hat aber eine yerfliissigende Wrkg. auf die aus- 
gesalzene Seife, wodurch dessen Wrkg. erklart wird. — O s y d i e r t e r  T r a n  ver- 
kiirzte die Induktionsperiode bei Verseifung von Tran oder Cocosól bei 45° mit NaOH, 
zuriickfuhrbar auf dessen stabilisierende Wrkg. auf W.-in-Olemulsionen. Ein Zusatz 
yon 1 %  ct-Naphthol zum Gemisch von Cocosól u. 7,5-n. NaOH (45°) hob die Induktions-
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periode auf. Die Verseifung war yollendet nacli 40 Min., wahrend sie ohne a-Naphthol- 
zusatz in der gleichen Zeit. kaum 3%  erreickte. l °/0 f}-Naph.ihol liob die Reduktions- 
periode bei der Verseifung von Lebertran mit 10-n. NaOH bei 45° auf u. erhóhte die 
spatere Verseifungsgeschwindigkeit um das Fiinffache. — Die auf k. Wege (25°) .durch- 
gefuhrten Verseifun2en von Lebertran mit 5—10°/0 NaOH- oder KÓH-UberschuB 
ergaben nach 24 Stdn. eine Verseifung von mindestens 99,95%. Ebenso wurde bei 
Kaltverseifung des Trans im GroBen mit 20—30% 10-n. NaOH-UberschuB in Ggw. 
von 1% A. oder mit 5—10°/o 10-n. KOH-UberschuB u. ohne A. (Riibren bis Verleimen 
u. 48 Stdn. Stehenlassen) ein Verseifungsgrad von iiber 99,8°/0 erreieht. Auch im Seifen- 
siedeprozeB ist die (Leim-)Seife die Phase, in welcher die Verseifungsrk. stattfindet. 
(J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 51. Transact. 337—48. 7/10. 1932. London.) Schón.

Eugene Schuck, Weifie Haushaltseife. Ihre Fabrilcalion auf halbwarmem Wege. 
Vorschrift fiir eine aus %  Talg u. 1jA Cocosól fabrizierte Waschseife. (Amer. Perfumer 
essent. Oil Rev. ?7. 458—59. Okt. 1932.) S 'H6ntFELD.

R. KringS, t/ber die Herstellung flussiger Toilelte- und Haarwaschseifen. (Allg. 
Ol- u. Fett-Ztg. 29. 603—06. Nov. 1932.) S c h o x f e i .d .

Mousoin, Rasierseifen und andere Ra-sierprdparate. Vorschriften fiir marktfabige 
Rasierseifen, Rasierpulver u. Rasierkrems. (Dtsch. Parfumerie-Ztg. 18. 403—06. 
10/11. 1932.) ScHÓNFELD.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Geschmacks- und 
Geruchsuerbesserung mtaminreicher Fischóle. Man behandelt die Ole in Ggw. eines un- 
edlen Metallkatalysators bei einer 100° nicht iiberschreitenden Temp. mit H 2 unter 
solchen Bedingungen, daB die vom Ol aufgenommene H2-Menge nicht wesentlich mehr 
ais 151 H2 je 500 g Ol betragt. (E. P. 382 060 vom 21/ 10 . 1931, ausg. 10/11. 1932.
D. Prior. 21/10. 1930.) E n g e r o f f .

Robert E. Divine, Bogota, New Jersey, Verfahren zur Verhutung des Ranzig- 
werdens von Seifen. Man verleibt den Seifen verhaltnismiiBig geringe Mengen von Verbb. 
der Aminosduren ein. E s  eignen sich fiir diesen Zweck freie Aminosauren, wie auch 
dereń Salze, Sulfanilsdure, Naphthionsaure, Aminobenzocsiiuren, AnthraniUdure, Amino- 
e-ssigstiure. (A. P. 1 869 469 vom 4/12. 1926, ausg. 2/8. 1932.) E n g e r o f f .

Wurster und Sanger, Inc., Chicago, iibert. von: Theo Schwarz, Reinigen von 
Glycerinwassern. Die 5—15%ig. Glycerinwiisser werden, gegebenenfalls nach einer 
Ansauerung mit einem Erdalkylihydroxyd, vorzugsweise Kalkmilch, auch unter gleich- 
zeitigem Zusatz von etwas Aluminiumsulfat o. dgl., bis zur Rotfarbung mit Phenol- 
phthalein yersetzt, der Nd. abfiltriert u. dann mit einem basenaustausehenden, zeolitli. 
Materiał behandelt, wobei noch eine Zwischenbehandlung mit Soda eingeschaltet werden 
kann. (A. P. 1824 507 vom 21/5. 1928, ausg. 22/9. 1931.) VAN DER W ERTH.

E. J. Better und Isser Davidsohn, Taschenbuch fur dio W achs-Industrie. U nter Mitw. v.
Carl Liidecke. S tu ttgart: Wissenschaftl. Vcrlagsges. 1932. (385 S.) kl. 8°. Lw. M. 12.50.

XVIII. Paser- und Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose.
KunststofFe.

A. W. Ssurowaja und P. P. Wiktorow, Chemische Analyse von unreifer und 
Nachfrostbaumwolle der neuen Bezirke. Unreife Baumwolle weist geringeren Cellulose- 
geh. auf ais reife (81:94,5%); 20 tagige Baumwolle ist ais Textilrohstoff unzweek- 
maBig. Reife Nachfrostbaumwolle besitzt die geforderten guten Eigg. (Wiederaufbau 
Textilind. [russ.: Sa Rekonstrukziju textilnoi Promyschlennosti 1932. Nr. 5/6. 37 bis 
41. Moskau, Farbereiehem. Abt. d. Zentral-Textilinst. ,,Niti“.) H. SCHMIDT.

— , Einwirkung halogenierter Losungsmitlel auf Wolle und Melalle. Die iiblichen 
Chlor-KW-stoffe, die bei der Reinigung von Wolle verwandt werden, sind: Telrachlor- 
Icohlensloff, Trichlcrdthylen u. Perchlorathylen. Alle sind ohne schiidliche Einw. auf 
Metalle u. Wolle, obgleich CC14' bei Anwesenheit von W. unter Bldg. von HCI hydroly- 
siert werden kann; die dabei entwiekelten Sauremengen sind aber zu gering, um Metalle 
oder Wolle anzugreifen. (Wool Rec. Text. Wid. 42. 797. 13/10. 1932.) F r ie d e m a n n .

L. L. Lloyd, Carbonisieren von Wolle. Ursache und Verhinderung von Fehlern. 
(Wool Rec. Text. Wid. 42. 1305. 1311. 8/12. 1932.) F r ie d e m a n n .

R. YincŚS, Das Einolen der gelcammten Wolle. Yf. bespricht das Olen mit Mitteln auf 
Oleinbasis u. dessen Nachteile, u. empfiehlt neben Alhylenglykól u. Glycmn, besonders die
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E m u lg ie rm itte l Emulgol (Sa n d o z ), Emulgator BE  (P a ix  & Co.) u. Nilo EM  (Sa n d o z ), 
d ie  zu m  E m u lg ie ren  von  O lein b e n u tz t w erden , sowie Tetracamit (S a n d o z ) a is  N ctz- 
m itte l . (R ev . C h im . in d . 41 . 307—11. N ov. 1932.) E r ie d e m a n n .

S. G. Barker, Warum „kiinstliche Wolle“ eine Fehlbezeichnung ist. Vf. bekiimpft 
die Bezeielinung „kiinsłliche Wolle“ fiir Prodd. aus Cellulose, da diese Celluloseprodd. 
in allen wesentliehen Eigg. von der Sehafwolle abweichen. (Wool Ree. Test. Wid. 42. 
1287—88. 8/12. 1932.) F r ie d e m a n n .

— , Eine neue Vervollkommnung beim Einweichen von Seide. Bei dem Franklin- 
verf. wird nicht, wie bisher, in offenen GefaBen gearbeitet, sondern die Behandlungsfl. 
wird unter Druck im Kreislauf durch die Seide geleitet u. der Flussigkcitsstrom kann 
umgekehrt werden. (Silk J. Rayon Wid. 9. Nr. 102. 21—22. 20/11. 1932.) Su v e r n .

P. P. Wiktorow und S. S. Bloch, Anwendung von Saure beim Entbasten von 
Seidengeiceben. Sauren u. Alkalicn allein geben sericinfreie Seide von geringer Weicli- 
heit, Elastizitat u. Festigkeit. Eine 1/2-stdg. Behandlung mit H 2S04 (1—2 g/l) bei 
90° mit nachtraglichem Seifenbad kann die Seifenbehandlung nach dem 2-Badsystem 
ersetzen; in manchen Fallen erhalt man Seide mit besseren Eigg. ais mit Seife allein. 
(Wiederaufbau Textilind. [russ.: Sa Rekonstrukziju textilnoi Promyschlennosti] 1932. 
Nr. 4. 43—47. Moskau, Fiirbereichem. Abt. d. Zentral-Textilinst. ,,Niti“.) H. Sc h im d t .

Hugo Kiihl, Die Werlbeurteilung der Miillerseide. DaB die Mullergaze nicht immer 
die gleiche ReiBfestigkeit u. Elastizitat zeigt, kann beruhen auf der ungleichmaBigen 
Starkę der dem Fibroin auflagernden Sericinschicht, der prozentual schwankcnden Zus. 
der Seide, dem Gesundheitszustand der Raupen u. auf Webfehlern. Zahlen fiir ReiB
festigkeit u. Elastizitat versehiedencr Handelsgazcn sind mitgeteilt. (Z. ges. Textilind. 
35. 527—28. Miihle 69. 1320—22. 1932.) S u v e r n .

M. P. Sseliwanow und I. F. Korohkina, Eerslellung von Faden aus Trocken- 
sehnen des Gcro[iviehes. Die oberen Schichten ohne Faserstruktur lassen sich zwar mit 
Sodalsgg. ablósen, hinterlassen jedoch eine aufgeąuollene, nach dem Trocknen gummi- 
artige Fasermasse. Mechan. versponnene Trockensehnen geben Faden von schlechtesten 
Eigg., die beim NaBspinnen sich wesentlich yerbessern. (Wiederaufbau Tcxtilind. 
fruss.: Sa Rekonstrukziju textilnoi Promyschlennosti] 19 3 2 . Nr. 3. 42—45. Moskau, 
Fiirbereichem. Abt. d. Żentral-Textilinst. ,,Niti“.) H. S c h m id t .

Theodor Hennig, Die cliemische Untersuchung der Abwdsser der Papier- und Zell- 
stoffindustrie. Ein t/berblick. Besprechung der Entstehung, Zus., Reinigung u. Auf- 
arbeitung. (Technologie u. Chemie d. Papier- u. Zellstoff-Fabrikation 29. 67—72. 
Beilage zu Wbl. Papierfabrikat. 63 . 3/12. 1932.) F r ie d e m a n n .

— , Graphische Studie iiber die Phasen der Leimung. Zweck der Arbeit ist, die Er- 
scheinungen der Papierleimung physikal.-chem. u. mathemat. zu deuten, u. durch 
Formcln u. Kurven zu veranschaulichen. Vf. geht dabei von den fertigen, techn. 
Lcimen aus, insbesondere von den an Freiharz reichen. Zuerst wird die fiir die Dis- 
persion des Harzes giinstigste Temp. (115°) graph. u. mathemat. festgelegt, dann wird 
die Stórung des Gleichgewichts in der Harzmilch geschildert, die durch Zers. des Schutz- 
lcolloids —• fast immer Casein — durch Luftbakterien zustąnde kommt; die dabei durch 
Hydrolyse von Proteinen entstehenden Aminosauren werden ausfiihrlich besprochen. 
Der Bewoidleim nach W lEGER yerhalt sich hier giinstiger. Vf. erwahnt dann die Verss. 
zum Ersatz der Schutzkoll. durch hóhere Alkohole, u. geht dann auf die Koagulations- 
mittel, H2S04, NaHS04 u. Alaun ein. AnschlieBend wird das Leimen mit kolloidal dis- 
pergiertem Leim graph. u. mathemat. durchgesprochen, sowie die gemischte Leimung 
mit Harzseife u. dispergiertcm Harz. (Papeterie 54 . 1106—13. 1158—63. 1222—29. 
25/11. 1932.) F r ie d e m a n n .

— , Die Verwendung des Ammoniumalginats in der Papier- und Pappindustrie. 
Die Alginsdure, aus Meeresalgen gewonnen, gibt mit Na, K, Mg u. NH, in W. 1. Salze; 
diese Lsgg. sind uberaus viscos: die Viscositat einer Lsg. von 1 kg Amnwniumalginat 
ist gleich der einer Lsg. von 12 kg Starkę. Das Prod. ist allen Pflanzenschleimen in 
der Fahigkeit liberlegen, in die Faser einzudringen u. sich mit den Fiillstoffen zu ver- 
binden. Hersteller: S o c ie t e  O c e a n a  POUR l e  t r a i t e m e n T  d e s  a l g u e s  m a r i n e s  
(O . T . A . M.), Paris. (Papeterie 5 4 . 1122. 25/10. 1932.) F r i e d e m a n n .

Walter śembritzki, Die Dauerhafligkeit von Papier. Gegeniiber neueren amerikan. 
Ansehauungen yertritt Vf. die Ansicht, daB nur reine Lumpenpapiere u. japan. Hand- 
papiere geniigende Gewahr fiir sichere Haltbarkeit iiber Jahrhunderte hinaus bieten. 
(Wbl. Papierfabrikat, 63 . 877—78. 26/11. 1932.) F r i e d e m a n n .
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Chr. Stark, Die Entwiclclung der deulschen Nilrocelluloseivduslrie. (Kunststoffc 
22. 241—43. 275—77. 1932.) H. S c h m id t .

S. M. Lipatow und N. A. Krotowa, Zur Theorie der Depolymerisation. III. Um- 
uandlung der Cellulose im Viscosepro-.efi. (II. vgl. C. 1931. I. 3228.) Verss. iiber dio 
Hydrolyse von n. Cellulose, der mercerisierten, aus dem Xanthogenat regenerierten, 
von Cellulose aus Viscose Yerschiedenen Alterungsgrades usw. fuhrten zu folgenden 
tlieoret. SchluBfolgerungen. Die Kinetik der Hydrolyse der yerschiedenen Cellulose- 
arten stellt eine zuverlassige Methode fur die Unters. des Zerfalls der Cellulosemicellen 
dar. Cellulose ist nach M e y e r  u . M a r k  ais ein Kórpcr mit Micellarstruktur anzusehen, 
die beim Quellen, Einw. yon CS2, Lsg. des Xanthognats in NaOH stattfindenden 
Anderungen fiihren zur Zerstorung der Micellen, nicht aber der Hauptyalenzketten. 
Die Zerstorung der Micellen ist, besonders in den ersten Stadien, nicht ais eine Loslsg. 
der Ketten yoneinander, sondom lediglich ais eine Schwachung ihrer Bindung an
zusehen; dic Loslsg. findet erst bei Auf lsg. des Nanthogenats statt. Samtliche Arten 
von Cellulose, in konz. H2SO., gel., bilden molekulare Lsgg. gleicher Eigg., u. die Hydro
lyse fiihrt zum Zerfall der Hauptyalenzketten der Cellulose bis zur Glucose. Die Rkk. 
der ersten Gruppe (Mercerisicrung, Xanthogenierung, Lsg.) entsprechen dem Schcma: 
[(C6H 10O6)n] m — >- m (C6H 10OE)n; die Rk. der zweiten Gruppe (Lsg. in konz. H2S 04) 
dem Schema: (C„HI0O5)n — >- nCcH]0O6. (Chem. J. Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prilcladnoi Chimii] 4. 1030—35. 1931.) Sc h o n f .

— , Hohle Viscoseseidefaser. Beschreibung der Herst. der Celtaseide u. ihrer Eigg. 
Da beim Farben der Celtaseide ein Teil des Farbstoffs in das Innere des Schlauches 
wandert, ist die Farbung reibcchter. (Rayon Rec. 6. 557—59. 2/12. 1932.) SiivER N .

— , Neues auf dem Gebiele der Kunstseide. Aus bandfórmigen Gebilden zusammen- 
gedrehte hohlo Fiiden lassen sich ais Kunststroh leichter yerarbeiten ais Naturstroh. 
Hohle Acetatseide ist knitterfester ais gewohnliche. Ein aus Amerika gekommenes 
Verf., Stoffe schrumpffrei zu machen, soli in England cingefiihrt sein. (Z. ges. Textilind. 
3 5 . 528. 2/11. 1932.) S u v e r n .

Fritz Ohl, Essigsaurewiedergewinnung bei der Herstellung von Celluloseacetat. Die 
in der Patentliteratur niedergelegten Vorschlagc sind besprochen. (Rayon Rcc. 6 . 
559—61. 2/12. 1932.) S u v e r n .

H. Hart, Uber das Kniltern der Textilien. Von H a l l  ist gezeigt worden, daB 
mit zunehmender Streckung des Aeetat- u. Viscosefadens beim Spinnen die Wider- 
staudsfahigkeit gegen das Knittern fiel, wahrend die ReiBfestigkeit stieg. Es beruht 
das darauf, daB bei gostreckt gesponnener Kunstseide die Oberflacke gut orientiert ist, 
wahrend der Kern unorientiert bleibt. Bei Wolle wurde die Widerstandsfahigkeit gegen 
Knittern gesteigert werden, wenn man es durch die Bindung, Walkę oder den Draht 
des Garns fertig briichte, daB sich die Regenerierkrafte addieren. Bei Baumwolle konnte 
ein Erfolg nur erzielt werden, wenn es gelange, im Inncrn der Faser elast. Krafte heryor- 
zurufen, dic, ahnlich wie die Seitenkrafte, bei unorientierter Micellenlage wirken. 
(Kunstseide 14- 409—12. Dez. 1932.) Su v e r n .

— , Warum knittern kunstseidene Gewebe 1 Bei Viscoseseide mit unorientierten 
Micellen legen sich beim Knittern die Micellen parallel zur Faserachse, schnellen aber 
nach Bcseitigung der Belastung wieder in ihro urspriingliche Lage zuriick. Bei unter 
Streckung gesponnener Kunstseide liegen die Micellen orientiert u. konnen sich bei der 
Knitterbeanspruchung nicht mehr gerade richten. Erorterung der Vorschlage der 
T o o t a l  B r o a d iiu r s t  Lee Co . L td ., durch Ablagerung synthet. Harze im Innern 
der Faser die mangelnden elast. Krafte zu crsetzen. (Z. ges. Textilind. 35 . 525—26. 
2/ 1 1 . 1932.) S u v e r n  .

Herbert Brandenburger, Materialfehler in der Kunstseidenveredlung. Ungleieh- 
maflige Reifung der Yiscose, Denierschwankungen, mangelnde Entliiftung bei Cu-Seide, 
teilweise Yerseifung bei Acetatseide, Streifigkeit durch t)berdehnung, schlechtes Spulol 
oder unsachgemaBe Anwendung yon Spulol, ungenugende Entschlichtung werden be- 
sproehen. (Kunstseide 1 4 . 415—18. Dez. 1932.) S u v e r n .

O. Faust, Das Kiillerverfahren zur Naćhbehandlung ton Kunstseide und Stapelfaser. 
Alkal. aufgeschlosseno Rohseide wird den Farbbadern zugesetzt u. ergibt auf der ge
farbten Kunstseide einen seidenahnlichen Glanz u. Griff. Auch beim Mercerisieren, 
sowie beim Behandeln von Wolle kann das Verf. angewendet werden. Zum Wasehen 
von Kunstseidestoffen dient eine aufgeschlossene Seide in besonderer Form enthaltende 
Seife. (Kunstseide 14 . 427—28. Dez. 1932.) SuYERN.
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Hermann Stadlinger, Die Bedeutung der sulfonierten hóheren Feltalkoliole fiir die 
Ausriistung und Veredlung der Kunstseide. Nach Schilderung der Eigg. der Suifonato 
wird ihro Vorwendung beim Praparieren unverarbeiteter Kunstseide, Entsehlichten 
der Kunstseide, Vorreinigen, Bleichen, Fiirben u. Bedrucken von Kunstseidewaren u. 
bei der Avivage besproehen. (Kunstseide 14 . 398—404. L)ez. 1932.) S u v e r n .

— , Hóliere Feilalkohole ais Weichmachungsmittel fiir Kunstseide. E in ze lh e iten  iiber 
d a s  A rb e iten  m it  F e tta lk o h o lsu lfo n a ten . B esonders em pfoh len  w ird  Adulcinól d e r 
F a r b - u . G e r b s t o f f w e r k e  Ca r  i, F l e s c h  j r . ,  F ra n k fu r t  a . M . A uf die V erw endung  
lieh t-  u . lu ftb c s ta n d ig e r. le ich t v e rse ifb a rer u . ausw aseh b are r Spulw achse w ird  h in - 
gew iesen. (Z. ges. T ex tilin d . 35 . 541. 2/11. 1932.) SuvER .\r.

— , Die Ausriistung von Wollstra und Silekstra. Einzelheiten iiber Vorappretur, 
Farben u. Fertigappretur. (Z. ges. Testilind. 35 . 539—40. 2/11. 1932.) SuVERN.

— , Spezialausriistungsverfahren fiir Kunstseide. Vorschlage fiir die Avivage, das 
Verwollen, Mattieren, WasserabstoBend- u. Knitterfestmaehen sind besproehen. (Z. 
ges. Textilind. 35 . 533—35. 2/11. 1932.) S u v e r n .

Giinther Rordorf, Die Ausriistung von Kunstseidenkreppgeweben unter besonderer 
Beriicksichtigung der Hammerschlageffekte. Vorsehriften fiir yersehiedene Appreturen 
u. fiir die Pragung. (Z. ges. TextilincL. 35 . 530—31. 2/11. 1932. Frankfurt a. M.) Suv.

Hermann Geier, Einiges iiber Kunstseidensehlichten und dereń Priifjng. Die an 
gute Schlichten zu stellenden Anforderungen sind genannt. Priifung durch t)ber- 
streichen mit dem Nagcl oder Dehnen bis zum IieiCen u. Priifen der RiBenden 
kommen nur fiir leinólgcsehlichteto Waren in Betraeht. Eine Priifung durch Bldg. 
eines Knotens u. Lósen des Knotens ist geschildert. (Kunstseide 14 . 426—27. Dez. 
1932.) Suvern\

— , Entschlichtungsnerfahren fiir Kunslseidengewebe. D ie A n w en d u n g  von Lanopol- 
seife TE  u. Oardinol R  d e r  H. T h . B o h ME A .-G ., Chemnitz, von Laventin BL  d e r
I .  G. F a r b e n i n d u s t r ie  A k t . -G e s ., Merpinol d e r  Ci ie m is c h e n  F a b r ik  P o t t  u . 
Co., Pirna-Copitz, d e r  Losungsmittelseife 1683 von L o u is  B l u m e r , Zwiekau, Lave- 
niurn A  von R. B e r n h e i m , A ugsburg -P fersee , u . Desilpon von Z s c h im m e r  U. 
S c h w a r z , Chemnitz, i s t  b esch rieben . A is b e w ah rte s  Entschlichtungsmittel w ird  noch 
genannt Perturkól d e r  Ci i e j i i s c h e n  F a b r iiC B u c h  u .  L a n d a u e r , A .-G ., B erlin . 
(Kunstseide 14 . 425. Dez. 1932.) S u v e r n .

H. Franke, Neue Verfaliren zum Sehlichten und Appretieren von Kunstseide. Fiir 
Leimschlichten wird ein Zusatz geringer Mengen Casein empfohlen. Mit Trocken- 
stoffen Tersetzte, gekochte, trocknende Ole, die weniger ais 1% Trockenstoff ent
halten, zeigen den Vorteil, daB das Ol nicht zu stark eintrocknet u. spater leicht wieder 
entfernt werden kann. Pflanzenphosphatide, besonders Sojaphosphatide, sind in wss. 
Ol- u. Fettsaureemulsionen vorteilhaft. Mit Starkę oder Harzen u. einer wss. Lsg. 
eines Kondensationsprod. aus Thioharnstoff u. Formaldehyd appretierte u. in Ggw. 
saurer Kondensationsmittel erhitzte Kunstseide ist gut waschbar. (Z. ges. Textilind. 
3 5 . 540—41. 2/11. 1932.) Su v e r n .

Wilhelm Kegel, Die Appretur reinkunstseidener Geicebe. Schlichten aus gut auf- 
geschlossenen Starken oder aus Gelatine- u. Leimlsgg. mit weichmaehenden Zusatzen 
werden empfohlen. Arbeitsvorschriften sind angegoben, auch fiir Mischgewebe. 
Ortozin K  eignet sich zum Appretieren von Mischgeweben aus Kunstseide u. Baum- 
wolle. (Kunstseide 14 . 421—23. Dez. 1932.) SuTERN.

Heinz Franke, Wirtschaftliche zweckmdfiige Verfahren zum Beschweren von Kunst
seide und Kunstseidengeweben. Bei Behandlung von Celluloseesterfaden mit Quellungs- 
mitteln, z. B. C02H2 oder C20 2H., lassen sich Beschwerungen von 75—100% erzielen. 
Arbeitsvorsehriften sind angegeben. Bedrucken der Seide mit Bcschwerungapasten 
ermóghcht, das Gewebe einseitig zu beschweren. (Kunstseide 1 4 . 420—21. Dez. 
1932.) Su v e r n .

Fr. Hoyer, Linoleumersatzstoffe. Die Herst. aus Pappe, Bitumen u. Druekfarbe 
■\vird eingehend beschrieben. (Nitrocellulose 3 . 179—81. Okt. 1932.) H. Sc h m id t .

Walter M. Miinzinger, Was haben wir vom Acetylcellulosekunstleder zu erwarten? 
Aeetylcellulosekunstleder wird nicht klebrig, ist witterungsfester ais Nitrocellulose- 
leder, jedoch yon wenig geringerer Brennbarkeit, geringer ReiJB- u. Kińckfestigkeit, 
laBt sich schlecht leimen u. schwitzt die Weichmaeher leicht aus. Acetylcellulose wiire 
nur ais tjberzugslack fur Nitrocellulose von Vorteil. (Nitrocellulose 3. 159—61. Sept. 
1932.) H. S c h m id t .

B. W. Wetherbee, Die letzte Entwicklung der Herstellung geformter Bremsbelas/e.
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AnstattAsbestgewebe mitKautschukmischuiigen zuiiberziehen, werden Suspcnsionenvon 
langfaserigem Asbest in Latexmischungen hergestellt u . unter Druck aus diesen Mischungcn 
Bremsbelage hergestellt. (Rubber Age [New York]. 31. 273—74. 1932.) Albu.

Karl Czapla, Seltene Erdmetalle im Dienste der Pflanzenaschendiagnostik.
II. Aschenprdparalion wichtiger pflanzlicher und tierischcr Eolistoffe der Textilindustrie, 
sowie daraus hergestellter Getcebe mittels Losnngen seltener Erdmetalle. (I. vgl. C. 1930.
II. 2331.) Vf. trankt die zu untersuchenden Faserstoffe mit einer Lsg., die in 100 ccm 
16 Teile Thorium- u. 0,4 Teile Cernitrat enthalt. Die getrankten Fasern werden ab- 
gequetscht, gctrocknet u. yorsichtig verasclit; das Aschenskelett wird in Canada- 
balsam eingebettet. Hierbei ergeben Baumwolle, Leinen u. Parnie brauchbare, Hanf 
u. Ju te keine brauchbaren Aschenbilder. Von den Kunstseiden ist nur Acetatseide un- 
brauchbar, da sie das Impragnierungsmittel nicht annimmt u. rcstlos yerbrennt; ebenso 
yerhalten sich Tierhaare. Seide liefert gute weiBc, beschwertc Seide schwarze Aschen
bilder. Man kann so auch Fasergemische u. Gewebe untersuchen, sowie Drehung u. 
Garnbindung erkennen. (Faserforsehg. 10. 20—41. 30/11. 1932.) F r ie d e m a n n .

Takeo Aono, Die Durchlassigkeit vonPackpapieren furGase und Dampfe. Eine einfache 
MePapparatur. Die zu untersuchende Papierprobe wird zwisehen zwei Glaslialbkugeln 
eingelegt, nach Evakuieren in die untere Halbkugel eine gemessene Gasmenge ein- 
gelassen u. der zeitliche Yerlauf des Druekanstiegs in der oberen Halbkugel bestimmt. 
Hieraus wird der Durchlassigkeitskoeff. ermittelt. Das durcligelasseno Vol. (ccm/ 
qm/Stde.) betragt bei dickem Kraftpapier 300 000, bei diinnem Paraffinpapier 40 000, 
bei Wachspapieren 7000—28 000, bei wasserdichten Papieren 26,0—19 000, bei Yohlit 
26,4, bei Asphaltpapieren 0—0,505, bei Aluminiumasplialtpapier 0,000. (J. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 35. 443B—44B. Okt. 1932. Tokyo, Denki-Kagaku-Kogyo Co., 
Ltd.) R. K. M u l l e r .

Julius Bekk, Die „Rupffestigkeit'1 der Papiere und ihre Messung. Von ,,Rupfen“ 
spricht man, wenn dio sich yom Papier abhebende Druckform, bzw. die Druckfarbe 
zusammenhangende Partikel aus der Papieroberflache reiBen. Vf. beschreibt eine Vorr., 
bei der die EinreiBfestigkeit der Papieroberflache durch den Winkel gemessen wird, 
bei dem ein mit Schellack auf einen Messingstreifen aufgeleimter, an dem freien Ende 
mit 1 kg belasteter Papierstreifen an der Klebkante einreiBt. Je gróBer der Winkel, 
um so groBer die Rupffestigkeit des gepriiften Papiers. Mit der ReiBfestigkeit der 
Papiere zeigt die Rupffestigkeit keine Parallele. (Z. Dtschl. Buchdrucker yerwandte 
Gewerbe 44. Nr. 94. Suppl. 46—47. 20/12. 1932.) F r i e d e m a n n .

Hans Bóhringer, Der Einflv.fi der Zerreifigeschwindigkeit beim Zuqversuch mil 
Kunstseide und Seide. Es wurde untersueht, wie groB die Festigkeitsuntersehiede 
werden kónnen, wenn man die Abzugsgeschwindigkeit ais Basis wahlt. Mit kleiner 
werdender Versuchsdauer nimmt die ReiBlange allmahlich zu, steigt sehlieBlich aber 
im Bereich weniger Sekunden rasch an. Dagegen bleibt die Bruchdehnung in dem 
prakt. in Frage kommenden ZerreiBdauerintervall fast konstant u. nimmt auch bei 
sehr kurzer Versuchsdauer verhaltnismaBig wenig zu. (Kunstseide 14. 381—84. Nov. 
1932. Berlin-Dahlem.) " SuYERN.

Charles Victor Rowell, Bunvood, Australien, Entbasten von Pflanzenfasern, 
insbesondere der Palmen, Agaven, Kakteen, Cocosnusse bzw. von Fichtennadeln u. 
Rohrzuckerbagasse. Das gebiindelte u. angefeuchtete Gut wird nach einer 8—10 Sek. 
wahrenden Behandlung mit Dampf bei 270—400 at einer plótzlichen Druckentlastung 
ausgesetzt, wodureh bewirkt wird, daB die Fasern auseinandergerissen werden. Dureh 
langere Einw. des Dampfdruckes erhalt man eine fiir dic Papier-Herst. geeignete Faser. 
Aus gewóhnlichem Stroh wird ein krauses, fiir Verpackungszwecke geeignetes Prod. 
gewonnen. (Aust. P. 30 332/30 yom 24/11. 1930, ausg. 17/3. 1932.) E n g e r o f f .

Edwin John Roberts Drakę, Potts Point, Australien, Verfahren und Vorrichtung 
zur Enlfettung von Wolle. Die in einem Extraktionsbehalter befindlichen Wollballen 
werden mit einem Fettlósungsm. niedriger D., z. B. Bzl. oder Trichlorathylen, getriinkt u. 
durch abwechselnde Kompression oder Druckentlastung von F ett befreit. Das fett- 
beladene Losungsm. wird in einer Destillierblase vom Fett getrennt u. zu erneuter 
Entfettung yerwendet, wahrend der Extraktionsbehalter zwecks Entfernung des rest- 
lichen dampffórmigen L5sungsm., wobei gegebenenfalls Dampf zur Hilfe genommen 
wird, mit einem Kondensator yerbunden wird. (Aust. P. 1045/1931 vom 5/3. 1931,
ausg. 28/4. 1932.) E n g e r o f f .
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L.A.B. Co., New York, iibert. von: William C. Laughlin, Glendale, Trenntn 
von Stoffen verschiedenen spezifischen Gewichts. D e r in konstmktiyen Einzelheiten 
naher beschriebene Zentripetalseparator eignet sich insbesondere zur Verarbeitung yon 
Papierbrei. (A. P. 1885 735 vom 16/6. 1930, ausg. 1/ 1 1 . 1932.) D r e w s .

Raffold Process Corp., iibert. von Harold R. Rafton, Lawrence, Massach., 
Herstellung von Papiersloff mit in Saure 1. Fiillmitteln, z. B. CaC03 u. MgO. Zwecks 
Vermeidung der Schaumbldg. werden dem Papierbrei Starkę u. Alaun zugesetzt. 
(A. P. 1831 928 vom 29/6. 1927, ausg. 17/11. 1931.) M. F. M u l l e r .

Bradley-Mc Keefe Corp., New York, iibert. von: Linn Bradley und Edward 
P. Mc Keefe, New York, Montelair, N. J., Herstellung von Papiersloff aus harzhaltigem 
Holz, insbesondero aus schweren Holzern, durch Verkochen mit einer 10—20°/oig. 
N a,S03-Lsg., die 30—40% Na2S03 des Trockenholzgewichts enthalt. (A. P. 1 830 461 
vom 28/6. 1921, ausg. 3/11. 1931.) M. F . Mu l l e r .

Paper Maker’s Chemical Corp., iibert. von Arthur C. Dreshfield, Kalamazoo, 
Michigan, Leimen von Papier. Zu dem Papierstoffbrei wird ein feines Leimpulver, 
bestehend aus harzsaurcm Alkalisalz, u. einem Fallungsmittel, z. B. Alaun, zugegeben. 
(A. P. 1 836 455 vom 25/7. 1930, ausg. 15/12. 1931.) M. F. M u l l e r .

Soc. La Cellophane, Frankreieh, Einwickelpapicr, hergestellt aus Kraft- oder 
Sulfitzellstoffpapier, das beiderseitig mit einem Klebmittel, z. B. Gummiarabicum- oder 
Gelatinelsg. u. dann' mit einer diinnen Schicht regenerierter Cellulose iiberzogen wird. 
Die drei Schichten werden zwischen Walzen zusammengepreCt. (F .P .716 562 vom 
5/5.1931, ausg. 23/12. 1931.) M. F. Mu l l e r .

George James Manson, Hawkesbury, Ontario, Herstellung von Pappe unter 
Verwendung von ca. 75% hartem Faserstoff aus Borke u. von ea. 25% weichem 
Faserstoff (Sulfitzellstoff). (Can. P. 287 833 vom 24/6. 1927, ausg. 12/3.1929.) M.F.Mu.

General Rubber Co., iibert. von: Reed P. Rose und Harold E. Cude, New York, 
Herstellung von zerreififeslem kautschukhaltigem Papiersloffmateriał unter Verwendung 
ton Linters, evtl. auch Rohlinters mit Schalen u. Hiilsen, durch Behandlung desselben 
mit Na2C03-Lsg. etwa l l/2 Stde. bei 227° F zwecks Entfernung der wachsartigen 
Stoffe u. durch Auswaschen. Darauf wird dio Baumwollfaser mit gewohnlichem 
Papierstoff gemischt, gehollandert, worauf Latex zugegeben u. der Kautscliuk auf der 
Faser niedergeschlagen wird. Das fertige Materiał, z. B. das Papier, wird mit Cellulose- 
esterlack iiberzogen. (A. P. 1 839 996 vom 31/5. 1928, ausg. 5/1. 1932.) M . F. M u l l e r .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Charles 
E. Burkę und Walter E. Lawson, Wilmington, Delaware, Plastische Massen zum 
Wasserdiclitmaclien, insbesondere von Papier. Man verwendet Lsgg., die ein polymerisier- 
bares, substituiertes Athylen, z. B. polymerisierbares Vinylchlorid, Vinylchloracelat, ent- 
halten. Die Verf.-Prodd. eignen sich insbesondere zum Itnprdgnieren von Patronen- 
hulsen. (A. P. 1 862 565 vom 9/7.1928, ausg. 14/6. 1932.) E n g e r o f f .

Alfred Holter, Brevik, Impragnieren von fur die Herstellung von Papiersdcken 
benutzten Materialien. Die Impragnierung erfolgt mit wss. Lsgg. solcher Stoffe, die in 
den Papierlagen unter Bldg. yon unl. Rk.-Prodd. reagieren. So werden die Papierlagen 
mit in W. gel. Stoffen gesattigt, wie Seife, Leim, Alaun, die bei der Rk. die erforder- 
lichen unl. Verbb. ergeben. Die Impragnierung erfolgt in mehreren Stufen. (Hierzu 
vgl. N. P. 46 664; C. 1932. I. 1732.) (Dan. P. 42 242 vom 4/6. 1928, ausg. 19/5. 1930. 
N. Prior. 1/3. 1928.) D r e w s .

Norristown Magnesia & Asbestos Co., iibert. von: Thomas Jenkins, Norris- 
town, V. St. A., Asbestpapier. Asbestfasern, ein Metalloxyd, Yorzugsweise Eisenoxyd, 
ein Stoff, mit dem das Metalloxyd in Rk. tr itt, wie Natriumsilicat, u. gegebenenfalls 
Bindo- u. Fullmittel, wie Cellulose, Starkę u. Alaun, werden bei Ggw. von W. zu Papier 
verarbeitet. Die Erzeugnisse sind wasserfest, feuersicher u. besitzen ein gefśilliges 
Ausselien. (A. P. 1885113 vom 12/11. 1930, ausg. 1 / 1 1 . 1932.) K u h l i n g .

Verein Deutscher Holzstoff-Fabrikanten E. V., Dresden, Aus mechanisch 
aufgeschlossenem Holz bestehender Holzfaserstoff, dad. gek., daC er durch Auswaschen 
von dem Faserschleim u. den feinsten Fasertriimmern befreit u. ohne jede Pressung 
lediglich durch Entziehung des bei seiner Herst. ihn umgebenden W. getroeknet ist. 
(D. R. P. 542 915 KI. 55a vom 12/9. 1930, ausg. 29/1. 1932.) M . F. M u l l e r .

Eastern Mfg. Co., South Brewer, iibert. von: Charles A. Blodgett und Hugo
H. Hanson, Maine, Herstellung von Sulfatzellstoff. Holzsehnitzel werden mit einer 
Lsg. von Na,S u. NaOH gekocht, gewaschen u. mit einer Lsg. von Na2S03 u. NaOH
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nachgekocht, gewaschen u. gebleicht. Die Aufarbeitung geschieht in iiblicher Weise. 
(A . P .  1  8 3 1  4 3 6  vom  3/6. 1926, ausg. 10/11. 1931.) M . P. M u l l e r .

Eastern Mfg. Co., South Brewer, ubert. von Charles A. Blodgett und Hugo
H. Hausou, Maine, Herstellung von a-cellulosereiche.m Zellstoff durch Verkochen yon 
Holzschnitzeln mit einer gebrauchliclien Sulfitkochfl. u. durch Nachverkochen nach 
dem Auswaschen mit einer Kochfl., die etwa gleiche Teile Na2S03 u. Na2S enthalt. 
(A. P. 1831435 yom 12/2. 1926, ausg. 10 /11 .1931 .) " M. F . M u l l e r .

Brown Co., ubert. von: George A. Richter, Berlin, New Hampshire, Gewinnung 
von Cellulose von hoher Reinheit, dio Lsgg. von niedriger Viscositat ergibt, aus Roh- 
cellulosematerial, das einen hohen Pentosangeh. besitzt, z. B. Hartholz, Hanf, Bambus, 
Bagasse u. a., durch Verkochen nacheinander mit einer S02-Lsg., einer NaHS03-Lsg. u. 
einer alkal. Fl., die z. B. NaOH u. Na2S entsprechend dem KraftprozeB enthalt. 
(A. P. 1 841 551 yom 6/5. 1930, ausg. 19/1. 1932.) ' M. F. M u l l e r .

Papeteries Navarre Soc. an., Frankreich, Gewinnung von Cellulose aus Cellulose- 
material aller Art durch Behandlung mit einer z. B. 8%ig. Na2C03-Lsg., etwa 70 Stdn. 
bei 90—100°, um die Inkrusten herauszulosen u. die Cellulose freizulegen. (F. P. 716 303 
vom 4/9. 1930, ausg. 18/12. 1931.) M. F. M u l l e r .

Cornstalk Products Co., Inc., ubert. von: Elton R. Darling, DanviOo, 111. 
Verbesserung von gebleichter Cellulose aus Maisstengeln, Bagasse, Stroh u. a. einjahrigen 
Wachstumspflanzen durch mehrstd. Behandlung mit W. in der Warme unter Druck. 
Dadurch wird der a-Cellulosegeh. erhoht. (A. P. 1 838 367 yom 31/3. 1930, ausg. 
29/12.1931.) M. F. M u l l e r .

Thomas L. Dunbar, Watertown, N. Y., Herstellung vcm Zellstoffkochfliiasigkeit 
unter Benutzung der Abgase u. Dampfe, die wahrend des Kochprozesses u. beim Auf- 
arbeiten yon Ablaugen entweichen, u. unter Ausnutzung der Warme. Mehrere Ab- 
bildimgen erlautern die Einrichtimg u. ihre Wirkungsweise. (A. P. 1 832 367 vom 
17/5.1930, ausg. 17/11. 1931.) M. F. Mu l l e r .

John S. Bates, Harris S. Chalmers und Percival C. Austin, Kaustizieren von 
carbonathaltiger Kraft- oder Natronzellstofffrischlauge mittels Kalkmilch zunachst unter 
Verwendung yon Kalkschlamm, der bei einem yorhergehenden ProzeB angcfallen ist, 
bei erhohter Temp. Nach dem Abtrennen des gróBten Teiles des Nd. wird die Fl. mit 
zusatzlichem Kalk gekocht in einer Menge, die theoret. ausreicht, um das Carbonat zu 
kaustizieren. (Can. P. 286 169 vom 7/8. 1926, ausg. 1/1. 1929.) M. F. M u l l e r .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, ubert. von: David 
Traill, Saltcoats, Scotland, Verfa.hren zur V erminderung de,r Viscositdl von Cellulose- 
athern. Man behandelt das Atherifizierungsprod., z. B. Benzylcellulose-~&k.-~ł>L, die 
etwa 20% Benzylchlorid enthalt, im Autoklayen mit der 10—20-fachen Menge W. 
mittels Dampf. Man erhalt eine schaumige, schwammige M., die durch Abkiihlung 
erhartet u. mahlfahig ist. Ihre Lsgg. sind klar u. yon yerminderter Viscositat. Ver- 
wendungsgebiet: Lack-Herst. (A. P. 1 883 122 vom 15/2. 1930, ausg. 18/10. 1932.
E . Prior. 20/2. 1929.) E n g e r o f f .

Ruth-Aldo Co. Inc., New York, Verfa.hren zum stufenweisen Verestern ton Cellulose 
oder Nitrocellulose mit geringem Stickstoffgehalt, dad. gek., daB die Ausgangsstoffe mit 
Essigsauredampfen vorbehandelt werden u. die darauffolgende Acylierung in min
destens vier oder mehr Stufen durchgefuhrt wird, wobei der neuerliche Zusatz yon 
Acylierungsmitteln erst nach Erreichung des Gleichgewichtszustandes erfolgt. (Oe. P. 
129 739 yom 7/10. 1927, ausg. 26/9. 1932. F. Prior. 28/12. 1926.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Celluloseestern. 
Cellulose u. ihre Umwandlungsprodd., wie z. B. Hydrocellulose, werden loicht u. voll- 
standig esterifiziert, wenn man auf sie Ketone in fl. S02 zur Einw. bringt. (E. P . 378 044 
vom 5/5. 1931, ausg. 1/9. 1932.) “ E n g e r o f f .

Du Pont Rayon Co., Buffalo, New York, iibert. von: Joseph F. Haskins, Ken- 
more, New York, Herstellung von Celluloseestern. Die Veresterung erfolgt in Ggw. von 
Pyridin mittels eines organ. Saureanhydrids u. Pyridinsulfat. (A. P. 1 866 532 vom 
25/4. 1930, ausg. 12/7. 1932.) E n g e r o f f .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung von 
Celluloseestern. Regenerierte Cellulose, z. B. in Form yon Kunstseide, wird mit dem 
Na-Salz einer schwachen Saure impragniert, getrocknet u. danaeh esterifiziert iiber 
die Monoesterstufe hinaus mit dem Anhydrid einer aliphat. Saure, wobei man den 
ProzeB unter energischeren Bedingungen durchfuhrt ais jenen, die bei Verwendung 
eines Ka-Salzes erforderlich sind. In  gleicher Weise laBt sich auch natiye Cellulose

XV. 1. 45
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wio z. B. Baumwolle oder Zellstoff, in Celluloseester, die z. B. 2 Acetylgruppen je 
1C8Hjo0 5 enthalten, iiberfuhren. (E. P. 379 658 vom 23/6. 1931, ausg. 22/9. 1932.
E. P. 380 822 yom 23/6. 1931, ausg. 20/10. 1932.) E n g e r o f f .

Kodak-Pathś, Frankreich, Herstellung von acelonloslichem Celluloseacetat. Der 
AcetylierungsprozeB wird in Ggw. eines Aldehyds durohgefiihrt. ZweckmiiBig yerwendot 
man 35 ccm Aldehyd je 100 g Cellulose. Man unterwirft das Ausgangsmaterial einer 
Vorbehandlung in einer konz, organ. Saure in Ggw. eines Acetylierungskatalysators u. 
fiihrt alsdann die Acetylierung durch Zugabe von Essigsaureanhydrid u. einer zur 
Anhaltung des Acetylierungsprozesses ausreichenden Menge Aldeh3'des durch. (F. P.
725 699 vom 4/11. 1931, ausg. 17/5. 1932. A. Prior. 5/11. 1930.) E n g e r o f f .

Kodak Pathś, Frankreich, Herstellung von Celluloseestern. Die Cellulose wird 
zunśiehst mit H2S04 oder mit H3PO, u. HN03, dio mit einer organ. Siiuro, wie z. B. 
Essigsaure, vermischt sind, V orbehandelt, w obei die Cellulose in Hydrocellulose iiber- 
gefiihrt wird. Naoh dem anschlieBenden Wasch- u. TrocknungsprozeB wird dann 
acidyliert. (F. P. 728 504 vom 26/2. 1931, ausg. 7/7. 1932.) E n g e r o f f .

Kodak-Pathś, Frankreich, Herstellung unmllstandig acetylierter Cellulose. Das 
Acetylierungsbad enthiilt auBer dem Acetylierungsmittel ein das gebildete Cellulose
acetat nicht lósendes Verdunnungsmittel, z. B. CCI.,. Man laBt z. B. auf 100 Teile 
Cellulose eine Acetylierungsfl., die etwa 120 Teile Essigsaureanhydrid u. 500—600 Teile 
CC14 enthiilt, einwirken. (F. P. 728 785 vom 23/12. 1931, ausg. 11/7. 1932. A. Prior. 
24/12. 1930.) E n g e r o f f .

Kurt Bratring, Borlin-Charlottenburg, und Emil Roth-Schmidt, Basel, Ver- 
fahren zur Herstellung einer leiclit auswaschbaren Acetylcellulose bei der Verspruhung 
von Acetylcelluloselosungen unter Druck, dad. gek., daB der essigsauren Lsg. fliichtige, 
mit der Essigsaure zusammen yerdampfbare organ. Fallungsmittel, wie Bzl., Toluol 
usw., vor der Verspriihung in Mengen zugesetzt werden, die die Fiillung noch nicht 
bewirken. (D. R. P. 564 209 KI. 12o vom 12/2. 1929, ausg. 17/11. 1932.) E n g e r o f f .

Harry P. Bassett, Cynthiana, Kentucky, Herstellung von Kupferoxydammoniak- 
celluloselósungen. Baumwolle oder geeigneter Zellstoff wird in einer Schlagyorr., in 
Ggw. eines groBen Uberschusses yon W. bearbeitet. Zu der so erhaltenen Cellulose- 
suspension, die eine Stoffdichte von 4—5% hat, fiigt man soviel Alkali ais notig ist, 
um dio theoret. erforderliehe Menge Cu aus dem gleichfalls yorhandenen Cu-Salz in Form 
yon Kupferliydrosyd niederzuschlagen. (A. P. 1869 040 yom 13/2. 1930, ausg. 26/7. 
1932.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Yerfahren zum Spinnen von 
kunstlichen Gebilden aus Cellulose in Fallbadern, wobei die in die gewiinschte Form 
gebraehte, aber noch nicht fertig koagulierte Spinnmasse einer Streckung unterworfen 
wird, wobei man sie iiber mindestens ein Streckorgan laufon laBt, dad. gek., daB minde
stens ein derartiges Streckorgan auf erlióhte Temp. gebracht wird. (Schwz. P. 150 265 
vom 23/12. 1929, ausg. 2/1. 1932. D. Prior. 29/12. 1928.) E x g e r o f f .

Samuel Wild und Ernst Hugentobler, Basel, Verfahren zum Verspinnen von 
Spinnmassen aus Cellulosederivaten zu feinfiidiger Kunstseide nach dem NafSstreckspinn- 
rerfahren, dad. gek., daB die zu yerspinnende, bis zur Siedetemp. des angewandten 
Lósungsm. erwarmte Spinnmasse mit dementsprechend łierabgesetzter Viscositat durch 
eine u. dieselbe Fallbadsaule mit in der Spinnrichtung progressiy abnehmender Temp. 
zuniichst in der warmsten Zone des Fiillbades zur gewiinschtcn Feinheit ausgestrcekt u. 
darauf in nachfolgenden, pi-ogressiy abgekiihlten Zonen des Bades zur Koagulation 
gebracht wird. (Schwz. P. 155 408 vom 20/5. 1931, ausg. 1/9. 1932.) E n g e r o f f .

Ruth-Aldo Co., Inc., New York, iibert. yon: Henri Louis Barthelemy, Rom, 
Herstellung von Hohlseide mit mailem Glanz aus Celluloseestern oder -aihern nach dem 
Trockenspinnyerf. Man yerwendet ais Lósungsm. fiir den Spinnstoff ein Gcmiscli 
zweier fluchtiger Fil., yon denen die eine ein Lósungsm., die andere aber ein Niehtloser 
fiir das Cellulosederiy. ist, u. dereń Kpp. nicht mehr ais 40° auscinanderliegen. Das 
Lósungsmittelgemisch besteht z. B. aus 80—93% Aceton, trocken, u. 20—-7% Iso- 
propylather, trocken. (A. P. 1 876 130 vom 15/9. 1930, ausg. 6/9. 1932. F. P. 722719 
vom 9/9. 1931, ausg. 24/3. 1932. A. Prior. 15/9. 1930.) E n g e r o f f .

National Oil Products Comp., Harrison, New Jersey, iibert. von: Jacob Wolfson, 
Brooklyn, New York, und Dorothy Langdon Potter, Hackensack, New Jersey, Be- 
handlung von Teztilfasem, insbesondere Seide. Um Seide geschmcidig zu maclien, 
behandelt man sie mit einer wss. Emulsion eines 1. Ols (z. B. sulfoniertem 01ivenól) 
u. eines Salzes einer Sulfosauro einer aromat. Hydroxylverb., wie [i-Naphthol-3,6-di-
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sidfosdure (R-Siiure), fi-Naphthol-6-monosulfosaure (ScHA FFERsche Saure) oder a -Naph- 
thol-4-monosulfosaure (N e v i l l e - u . W iN TH ERsche Siiure). (A. P. 1864110 vom  
31/7. 1929, ausg. 21/6. 1932.) B e i e r s d o r f .

Celanese Corp. of America, Delaware, iibert. von: Herbert Platt, Cumberland, 
Maryland, Schlichten von aus organ. Cellulosederimten bestehendem oder solche enthaliendem 
Garn. Ais Sehlichtemittel wird eine wss., mittels Seife hergestellte Emulsion eines 
gcblcichten trocknenden Ols, wio Leinól oder chines. Holzol empfohlen. Die Sohlielite 
liifit sich angeblich leicht durch mechan. Bearbeitung des Gewebes wieder entfernen. 
(A. P. 1861026 vom 15/11. 1929, ausg. 31/5. 1932.) B e ie r s d o r f .

Standard Brands Inc., Dover, Delaware, iibert. von: Herbert C. Gore, Scars- 
dale, Stephen Józsa und Charles N. Frey, New York, Entschlichten von Teztilsloffen. 
Um Stoffe gleichzeitig zu entschlichten u. fiir den naclifolgenden FarbeprozeB vor- 
zubereiten, behandelt nian sic in einer wss. Lsg. eines die Starkę angreifenden Enzyms, 
wie Diastase, in der Olsaure emulgiert ist. Zur Erhóhung der Netzfiihigkeit wird der 
Lsg. ferner Triehlorathylen, Naphthalinsulfosaure, Kienol, Tetrahydronaphthalin o. dgl. 
zugesetzt. (A. P. 1859 084 vom 1 1 / 1 . 1930, ausg. 17/5. 1932.) B e i e r s d o r f .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Herstellung wasserfester plaslischer 
Massen. Man geht von einem Gelluloseather aus u. vereinigt diesen mit einem nicht 
lósend wirkenden Weichmachungsmittel, insbesondere mit einem PeiroZewra-Destillat, 
dessen F. zwischen 300 u. 400° liegt, in An- oder Abwesenheit von losend wirkenden 
Weichmachungsmitteln. Ais losend wirkende Weichmacher werden benutzt: Bibutyl- 
phlhalat, Benzophenone, Acetyllaurin oder andere Glycerinmischesler. (E. P. 363 333 
vom 12/6. 1930, ausg. 14/1. 1932. A. Prior. 12/6. 1929.) E n g e r o f f .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Richard 
L. Kramer, Wilmington, Delaware, Plaslische Massen aus Celluloseacetat. Man ver- 
wendet ais Weichmachungsmittel Arylozyathanolester von Carbonsauren, z. B. Phen- 
oxyathylphthąlai, Mełhylphenoxyathylplithalat, Methylphenoxyathyllaurat. Die Verf.- 
Prodd. dienen zur Herst. von Lacken, Filmen, Kunslleder. (A. P. 1 874 310 vom 
27/2. 1928, ausg. 30/8. 1932.) E n g e r o f f .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Max 
Joseph Theumann, Lyon, Frankreich, Herstellung plastischer Massen aus Cellulose- 
derivaten in Form von Pulver oder kleiner Kórner. Man fallt eine fein yerteilte Fuli- u. 
Zusatzstoffe enthaltendc Cellulosederivatlsg. mit einem Fallmittel, in dem die Zusatz- 
stoffe unl. sind, u. trennt alsdann das ausgcfiillte, pulyerigo Materiał yom Losungsm. ab. 
(A. P. 1 845 821 vom 29/7. 1927, ausg. 16/2. 1932. F. Prior. 3/8. 1926.) E n g e r o f f .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Ebenezer 
Emmet Reid, Baltimore, Maryland, und George L. Schwartz, Wilmington, Weich
machungsmittel fur Celhclosederirate, die auf Filme, Kunslleder, piast. Massen ver- 
arbeitet werden. Man verwendet einen gemischten Cyclohezylester der Phthalsaure, z. B. 
Gyclohexylbutylphthalat. (A. P. 1 778 567 vom 16/5. 1925, ausg. 14/10. 1932.) E n g e r .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Max 
J. Theumann, Lyon, Frankreich, Weichmachungsmittel fiir Cellulosederimte. Man ver- 
wendet Trisoxyphenylphosphate, gegebenenfalls im Gemisch mit anderen Weich- 
machungsmitteln. (A. P. 1 870 972 vom 24/1. 1930, ausg. 9/8. 1932. F. Prior. 21/5.
1929.) E n g e r o f f .

Die Wollspinnerei Berlin: J .  Springer 1932. 4°. =  Technologio d. Testilfasern. Bd. 8, Tl. 2. 
A. Streichgarnspinnerei sowie Herstellg. von Kunstwolle u. Effiloche. Von Os
wald Bernhardt u. Ignaz Marcher. (V III, 350 S.) Lw. M. 37.50.

XIX. Brennstofle. Erdól. Mineralóle.
N. A. Orlow, Neuere Untersuchungen iiber die Chemie des Lignins und der Humin- 

stoffe. Krit. Ubersicht der Literatur. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chi
mitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prildadnoi Chimii] 4. 1113—34. 1931.) Schonf.

N. A. Orlow und W. W. Tischtschenko, Zur Kenntnis der Huminstoffe. I. Ber- 
ginisierung von Zuckerkolile. Zuckerkohle wurde hergestellt durch Erhitzen einer 30%ig. 
Saceharoselsg. wahrend 3 Stdn. auf 300° (170 a t Hóchstdruck). Die Kolile (Ausbeute 40 
bis 43°/o) ist poroś u. amorph, sehr pyrophor; entflammt bei 105°. Gibt an Aceton 8°/0 
eines zahfl. brauncn Estraktes ab. Die beim Erhitzen mit NH4C1 u. Zn-Staub ent- 
wickelten Dampfe zeigen mit einem Fichtenspan intensiye Pyrrolrk. Die Berginisierung

45* '
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wurde boi 440—460° u. 100 at H2-Druck durchgefiihrt. Das gcbildcte Ol (D.i5 0,9903) 
enthielt m- u. p-Xylol, Naphthalin, f}-Methylnaphthalin u. dereń Tetrahydroprodd., 
Phenanthren, ein bicyel. Naphthen, m-Kresol, Xylenole u. hóhere Plienole. Bei der 
Oxydation der Zuckorkohlo mit HN03 bildet sieh Mellitsaure, ein Bcweis fiir dio Ring- 
struktur der Kohle, die nicht erst bei der Druckhydrierung gebildet wird. (Chem. J. 
Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prildadnoi 
Chimii] 4. 1036—40. 1931.) S o h ó .y f e l d .

J. K. Figlmiiller, Die Darslellung der Verbrennungsgleichungen von Heizolen durch 
das spezifische Oewicht. Vf. stellt fest, daB dio von M a r x  (vgl. C. 1932. I. 2916) an- 
gegebene Gleichung zur Berechnung des maximalen C02-Geh. bei der Verbrennung 
beliebiger Heizóle, den Nachteil hat, daB darin nur die theoret. Luftmenge beriick- 
sichtigt ist, wahrend in der Praxis stets mit LuftuberschuB gearbeitet wird. Ein voll- 
standiges Bild der Abgase wird nach Ansicht des Vf. erst dann erhalten, wenn neben 
dem C02 auch der O, u. das auftretende CO beriieksichtigt ist. Nach Unterss. des Vf. 
genugt dio Kenntnis des spezif. Gewichts eines Mineralols, um bei gegebener Luft
menge dio Zus. der Abgase berechnen zu kónnen. Mit Hilfo eines Diagrammes (vgl. 
Original) ist es moglich, aus dem C02-Geh. allein einen sicheren SchluB auf den Grad u. 
Gang der Vcrbrennung zu ziehen. (Petroleum 28. Nr. 47. 1—4. 23/11. 1932.) K. O. M u.

Lamort, Neuere Steinstrahlbrenner. Fiir eine Warmeiibertragung durch Stein- 
strahlung ist es giinstig, wenn die Verbrennung beim Austritt der Gase aus den Strahl- 
platten boreits moglichst weitgehend beendet ist. Eine zweckmaBige Lsg. stellt der 
Brenner des WESTDEUTSCHEn  I n d u s t r ie -O f e n b a u e s , Bonn, dar, bei dem die durch 
den Diisenstein getrennt gefiihrten Gase sich erst zwischen den vor den Diisenstein 
vorgobauten Rostbalken treffen. Mit nicht yorgewarmter Luft wird eine Hóchsttemp. 
von 1600° erzielt. Fiir dio Rostbalken wird Sillimanit yerwendet. (Glastechn. Ber. 10. 
480—82. Sopt. 1932.) R. K. Mu l l e r .

Friedrich Neuwirth, Beilrdge zur Kenrdnis der osterreichischen Braunkohlen. 
Gewinnung der mit den yerschiedensten Losungsmm. gewinnbaren Bitumina einer 
Roihe osterreich. Braunkohlen, ihre Trennung in Wachs u. Harz, Gewinnung des Druck- 
bitumens u. seine Zerlegung in Ol- u. Festbitumen. EinfluB verschiedener Extrak- 
tionsmittel auf die Lóslichkeit der Huminsauren in NH3, Sehwelung der Kohlen u. 
Aufarbeitung der dabei gewonnenen Teere nach Dest. oder durch Anwendung der 
destillationslosen Aufarbeitung, Unters. des Teeres auf die einzelnen Teerbestandteile, 
Unters. des Schwelwassers, Spaltdest. des Teeres uber Floridin, Dohydrierung der 
Teere u. Teerole mit S, Nitrierung yon Kóflacher Braunkohle u. aus ihr gewonnenen 
Generatorteeres zwecks Gewinnung yon Sprengstoffen u. Lackgrundstoffen. Bzgl. 
der ausfiihrliehen Analysenangaben muB auf das Original yerwiesen werden. (Berg- 
u. hiittenmann. Jb. montan. Hochschule Leoben 80. 86—93. 136—57. 1/9. 1932. 
Donawitz, Osterr. Alpine Montanges.) B e n t h i n .

A. M. Cooley jr. und Irvin Lavine, Einige Kennzeichen dampfenlwdsserter Braun
kohle. Verh. yon Dakotabraunkohle im Vergleich zu Kóflacher Braunkohle (Oster
reich) nach der Dampftrocknung unter Druck nach F l e i s s n e r . Nicht alle Dakota- 
braunkohlen sind fiir diese Trocknungsart geeignet. In der Vorerhitzungsperiode 
nehmen die stiickigen Braunkohlen durch Adsorption W.-Dampf auf. Der Schrump- 
fungsfaktor betragt ungefahr 30%. (Fuel Sci. Pract. 11. 428—34. Dez. 1932. Grand 
Forks, North Dakota, Univ.) B e n t h i n .

G. Agde und R. Hubertus, Untersuchungen uber die der Sehwelung von Braun
kohlen vorausgehenden Entwasserungsvorgange. An 4 yerschiedenen mitteldeutschcn 
Braunkohlen durchgefuhrto Messungen zeigten, daB eine Braunkohle eine bestimmto 
Vol.-Kontraktion, unabhangig von der Art der Entwasserung erfahrt. Auf Grund 
yon Vol.-Kurven u. Dampfdruckisothermcn lassen sich drei Entwasserungsphasen 
unterscheiden: Die Verdampfung des an der freien Oberflache befindlichen W. (In
ki usionswasser), des Capillarwassers u. des Adsorptionswassers, welch letztere schwer 
yoneinander zu trennen sind. Die Einzelerscheinungen bei yerschiedenen Entwiisse- 
rungsarten, Ausbreiten an der Luft, Auspumpen bei hóherer u. niedriger Temp., Trocknen 
im HeiBluftstrom, Anheizen der grubenfeuchten Kohle im Schwelapp., wurden ein- 
gehend untersucht u. aus ihnen auf die Capillarstruktur der Braunkohlen geschlossen. 
(Braunkohle 31. 877—81. 897—900. 17/12.1932. Darmstadt, Techn. Hochsch.) B e n t h .

H. A. J. Pieters und H. Koopmans, Das Schmelzen von Steinkohle wahrend des 
Verkohlungsprozesses. Dio zu untersuchende Kohlenprobe wird in bestimmter Komung 
in einem glasemen Drehrohr im C02-Strom bis zu bestimmten Tempp. erhitzt u. nach
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Abktihlung in Harz eingeschniolzen. Der Ansęhliff liiBt dio Veranderung der Kohle- 
tcilchen deutlich erkennen. Vitritteilchen schmelzen zuerst, bei hoherer Temp. tritt 
Gasentw. unter Bldg. von Hohlkiigelchen auf, die sich bei weitercr Temp.-Stcigerung 
zusammenballen u. schlieBlich eine porose M. bilden. Je hoher der Inkohlungsgrad, 
um so mehr niihert sich die Schmelztemp. der Zersetzungstemp. Strukturierte Pflanzen- 
reste, wie im Clarit, schmelzen nicht, sondem bilden in der gesehmolzenen M. Scheide- 
wande der Hohlkiigelchen. Durch vorherige Osydation der Kohle im Luftstrom wird 
bei der Unters. ein hoherer Inkohlungsgrad yorgetauscht. (Fuel Sci. Pract. 11. 447 
bis 451. 1932. Limburg, Het Gas 52. 478—82.) BENTHIN.

K. N. Schabalin und E. M. Michelsson, Wiedergewinnung der Reinigungslaugen 
von Kokereigas nach einer dem ,,Thyloxl‘-Verfa.hren analogen Meiliode, unter Gewinnung 
von elemenlarem Schwefd. Vff. untersuchten die Bedingungen der S-Abscheidung aus 
mit H 2S gesatt., As2Ó3 enthaltenden Sodalaugcn. Auf Grund der Yers.-Ergebnisse 
spielen sich bei dem Verf. folgende Vorgange ab: Das As20 :i lóst sich in NaOH +  
NaHC03 zu Na3_mHmAs03 auf. Bei der crsten Absorption des H2S findet Sulfierung zu 
Na3__mH„,AsS3 statt, neben NaSH-Bldg. Bei der ersten Aeration der Laugen nach 
erfolgter Sattigung mit H..S wird AsUI zu Asv oxydiert nach der Rk.: 
Na3_mHmAsS3 +  NaHC03 +  NaSH +  0 2— y  Na3̂ n,HmAsOS3 +  NaHC03 +  NaOH-f

S +  Na2S20 3
Die Abscheidung von S aus der Lsg. kann in diesem ersten Zyklus nur durch Oxydation 
des NaSH crfolgen, wobei ein Teil des NaSH mit Na3AsOS3 unter Bldg. von Na3AsS4 
reagiert, aus dem bei der Aeration 1 Atom S verdrangt wird. Bei den nachfolgenden H2S- 
Absorptionen u. Regenerationen werden sich folgende Rkk. abspielen:

Na3_mH,nAsOS3 +  H 2S =  Na3_mHmAsS4(+  0 2) — y  Na3_mHmAsOS3 +  S 
usw. Vers.-Ergebnisse: Enthalt die Lauge auf 1 g-Atom As weniger ais 2 Na, so 
scheidet sich bei der Aeration kein elementarer S aus, wohl aber As20 3. Dio As20 3- 
Abscheidung findet nicht mehr sta tt bei Ggw. von ca. 2 Na auf 1 As in der Lauge. 
Die mittlere Alkalitatsabnahme in einem Arbeitszyklus (H2S-Absorption u. Aeration) 
w'ar in solchen Lsgg. sehr gering u. die S-Ausbeute am besten; diese betTug 96% bei 2 
bis 3 g-Atomen Na auf 1 g-Atom As. Je mehr die Sodamenge uber g-Atom Na/ g-Atom 
As =  2 hinausgeht, desto groBer ist der Alkalitatsyerlust u.um so mehr geht die S-Aus- 
beute zuriick. S-Abscheidung ist noch bei 7 g-Atomen N a/l g-Atom As zu beobachten, 
aber nicht mehr bei 10 Na/l As. Temp.-Optimum der S-Riickgewinnung 40°. (J. chem. 
Ind. fruss.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 1932. Nr. 9. 13—20.) SrHONF.

Walter Alberts, Anderungen von Mischgas beim Vorv;drmen. Nach theoret. 
Betrachtungen iiber die Vorwarmung von Mischgas, insbesondere iiber den EinfluB 
auf das Ansaugen von Ealschluft, auf die Anderung des G!eh. an schweren KW-stoffen 
u. des Feuchtigkeitsgeh. des Gases, wird iiber prakt. Verss. (Analysen des Mischgases 
wahrend einer Charge, Messung der Gas- u. Kammertcmpp.) der Verwendung yon Misch
gas ais Heizgas berichtet. (Blast Furnace Steel Plant 20. 417—19. 510—11. 514. 582 
bis 583. Juli 1932. Ruhrort, Meiderich.) E d e .vs.

Antoni Szayna, Katalytische Hydrierung von Kohleniuasserstoffen und Mineralolen. 
Die Vers.-Hydrierungcn -wurden in einem rotierenden 3-l-Autoklaven durchgefiihrt. 
Auf die Messung der Nachrk.-Gase wurde meist yerzichtet, da diese neben H2 u. CII4 
auch C3Hg u. C4H 10 enthalten, die in der FI. gel. bleiben u. aus dieser nur sehr langsam 
entweichen. — Hydrierung von Paraffm (E. 51,8°, D.20j 0,9023, D.60 0,7785). TJnter- 
sucht wurde der EinfluB der Temp. bei Anwendung von 1,9 u. 4,5% H2, des Druckes u. 
der Rk.-Zeit (mit 1,9% H 2) u. des Katalysators (Ni—Mo u. Mo-Sulfid). Ein Diagramm, 
darstellcnd das Verhaltnis p/(l° +  273) in bezug auf die Erhitzungsdauer zeigt den 
Verlauf der Hydrierung u. des Crackens von Paraffin. Die steil ansteigende Crackkurvo 
zeigt die Bldg. neuer Moll. an, -wahrend die Hydrierungskurve horizontal yerlauft, 
ein Beweis, daB die Mol.-Anzahl prakt. unyerandert bleibt. Im Falle aromat. KW- 
stoffe sinkt die Kurve nach unten, ein Beweis, daB der H2 zur tiefgreifenden Hydrierung 
yerbraueht wird. In drei Hydrierserien mit 4,5 u. 1,9% H2 stieg der Hóchstdruck 
mit zunehmender Temp. am starksten bei l,9°/o H2. Wiirde jedes Paraffinmol. beim 
Zerfall durch H2 gesatt. werden, so miiBte die Druckzunahme nur entsprechend dem 
Gesetz von Gay-LuSSAC verlaufen, da die Mol.-Anzahl vor u. nach Hydrierung die- 
selbe bliebe. Die beobachtete Druekesaltation beweist, daB neue Moll. gebildet werden, 
ohne gleichzeitiges Verschwmden von H2-Moll. Mit der Temp.-Erhohung sehreitet die 
lik. sowohl ąuantitatiy wie ąualitatiy wciter. Es bilden sich steigende Mengen Gas, u. 
die Ruckstandsmenge nimmt ab, ebenso andert sich dessen Zus., da er immer mehr
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unter 350° sd. Anteile enthalt. Die zunehmendo D. des Riickstandes u. Erniedrigung 
seiner Siedegrenzen beweist, daB ein Teil des Paraffins dem Cracken u. RingschluB 
der ungesatt. Moll. ohne gleichzeitige Hydrierung unterliegt. Die Bzn.-Menge nimmt 
mit der Hydriertemp. bis zu einem Maximum zu, um dann abzunchmen. Quantitativ 
wurde nur der Hydrierungsverlauf oberhalb 440° untersucht, da miterhalb dieser 
Temp. das Rk.-Prod. im wesentlichen aus unvcriindertem ParafEin besteht. ]\lit zu- 
nehmendem Druck nahm dio Sattigung der Prodd. zu; er wirkt der Cyelisierung u. 
Polymerisation entgegen. Dagegen hatte der Druck keinen EinfluB auf den Grad 
des therm. Zerfalls (bei 458°) u. die Menge von Bzn., Ruckstand u. Gas blieb bei 267 u. 
133 at Maximaldruck die gleiche. Der Paraffinzerfall ist umso weitgehender, je groBer 
die Hydrierdauer. Im MaBo der Erniedrigung der angewandten H2-Menge nehtnen 
die DD. samtlicher Rk.-Prodd. zu u. ebenso der Geh. an nicht paraffin. KW-stoffen. 
Ebenso enthalt der Ruckstand umso weniger Paraffin-ICW-stoffe jo geringer die H 2- 
Menge; Koks findet sich lediglich bei reinem Cracken. Die zweite Erscheinung, die 
wcitcrgehende Spaltung boi steigender Hr Konz. findet keine Erklarung. Die unter- 
suchten Katalysatoren, Mo03 +  NiO (Zus. 22,7% Mo03, 24,9% NiO, 4,0% A120 3 u. 
68,2% MgO) u. MoS3 auf Alsil, wirken ausgesprochen hydrierend. Die fl. Rk.-Prodd. 
haben eino niedrigere D. u. der Geh. an Nichtparaffinen ist sowohl im Bzn. wie im 
Ruckstand geringer ais in den katalysatorfreien Parallel verss. Die Bzn.-Ausbeuten 
sind bei Anwendung von Katatysatoren etwas verilndert. — Hydrierung von Naphthenen 
u. aromat. KW-stoffen. Dekalin ergab bei der Hydrierung (ca. 465°, Hochstdruck 270 at) 
83,2% FI., D.15 0,7922. Sie enthalt vorwiegend Naphthene, Cyclohexanderivv.; Par- 
affine uberwiegen nur in der leichtesten Fraktion. Dio Fraktion 155—175° enthalt 
hauptsachlich Methylpropyl- u. Dialhylcyclohexan. Der Ruckstand ist frei von Naph- 
thalin. — Diplienyl lieferte bei der Hydrierung Bzl., Cyclohemn u. Methylcyclohemn. 
Bei 4S0° wurden nach 70 Min. (280 a t Hochstdruck) 15% Bzl., 6% Cycloliexan, 4% Me- 
tliylcyclohexan u. 70% unverandertes Diphenyl erhalten. — NapJithalin (die KW-stoffe 
wurden in Ggw. des Mo-Katalysators hydriert) ergab bis zu 70% bei 200° sd., vor- 
wiegend aromat. KW-stoffe, neben Naphthenen (8% MoS3, 480°, 70 Min.). — An- 
thracen ergab in Ggw. von 8% MoS3 u. 11,7% H 2 bei 480° ca. 8% Gase, 14,9% Leicht- 
fraktion, Kp. bis 208°, bestehend zur Hiilfte aus aromat. KW-stoffen u. Naphthenen u. 
75,8% Ruckstand, D. ca. 1. — Bei der Hydrierung von Erdol u. Erdólprodd. wurden 
folgende Ausbeuten an Ol u. Bzn. erhalten: Asphalt (8%  Ni—Mo): 79,9% Ol, D.15 0,867, 
davon Bzn. (bis 200°) 27,0% u. 1% Koks. Zylinderol: (MoS3) 85% Ol, D.15 0,815 (davon 
38,0% Bzn., keine Koksbldg.). Crackól, D. 0,954 ergab 74,1% Ol, D. 0,809 (davon 
50,4% Bzn., kein Koks). Erdolruekstand, D. 0,935 (ohne Katalysator): 85,2% Ol,
D. 0,833 (davon 36,8% Bzn., 0,6% Koks). Oasol (kein Katalysator: 83,9% Ol, D. 0,806 
(davon 41,3% Bzn., kein Koks). Leucktol, D. 0,836: 91% Ol, D. 0,734 (davon 67,2% 
Bzn.). Paraffin (4% MoS3): 77,1% Ol, D. 0,683 (davon Bzn. 57,2%)- Leuchtol ergibt 
demnacli mehr Bzn. ais Mittelóle, Asphalt dio kleinste Bzn.-Ausbeute. Sehmierole 
lassen sich bei der Hydrierung nur aus Rohstoffen gewinnen, die bereits eine ent- 
sprecliende Viscositat besitzen. (Przemyśl Chem. 16. 221—23. 229—49. 1932. Lemberg, 
Techn. Hochsch.) , Sc h ó n feld .

Franz Fischer und Helmut Pichler, Uber die thermische Umwandlung von Athylen 
und Atlian in andere Kohlenwasserstoffe unter besonderer Berucksiclitiijung der Bildung 
ron Acetylen. (Vgl. C. 1932. II. 3981.) I. Athylen. Bei kurzer Erhitzung (etwa
0,005 sec.) auf 900° oder mehr zerfiillt Athylen in Acetylen u. Wasserstoff, wobei ais 
Nebenrkk, Kohlenstoffabscheidung, Metlianbldg. u. Polymerisation zu fl. KW-stoffen 
stattfinden. Bei 1 at botrug das C2H2-Optimum bei 301/Std. Durchsatz 14,0°/o des 
angewendeten C2H4 bei 1100°; bei 60 1/Std. 19,3°/o bei 1200°. Die Kohlenstoffabschei
dung macht sich bei 301/Std. bei 1100° storend bemerkbar. Bei hoheren Durehsatzen 
wird die liierdurch bedingte Temp.-Grenze nach oben verschoben. Weiter wird sie 
durch Zusatz anderer Gase (H2, N2, CH4) ebenfalls zuriickgedrangt. Gleichzeitig steigen 
mit den hoheren Tempp. die Ausbeuten an C2H2. Am giinstigsten wirkt Wasserstoff. 
Bei C2H4: H2 =  1: 3 u. 60 1/Std. wurden bei 1350° 65,0% zu C.,H2, S—10% zu Methan 
umgesetzt u. 15°/o Ole, Teer u. Kohlenstoff erhalten. Die Bldg. yon fl. KW-stoffen 
ist bei niedrigeren Tempp. groBer u. steigt mit der Erhitzungsdauer. Die Ausbeuten 
an fl. KW-stoffen konnten gesteigert werden, wenn der kurzeń Erhitzung zwecks C2H2- 
Bldg. eine zweite bei tieferen Tempp. (500—950°) angeschiossen wurde. Hier wirkt 
Methan giinstiger ais Wasserstoff, wird aber ebenfalls teilweise umgesetzt. Durch 
gleichzeitige Zugabe von II2 u. 0 2 komiten die C2H2-Ausbeuten nicht gesteigert werden.
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Sehr wirksam war aber eine Druckverminderung auf 0,1 at. Mit reinem C2H4 konnten 
bei 1360° G6°/0 in C2H2 umgesetzt werden. Durch H2-Zusatz konnte die Ausbeute 
auf 90% erhoht werden. Eine weitere Druckverminderung auf 1/fs0 a t bot keinen Vor- 
teil. Die C-Abschcidung wie Teer- u. Olbldg. gingen bei Unterdruck stark zuriick.
II. Athan. Hier zeigten analoge Verss., dali dio Aufspaltung stufenweise zu C2H4, 
C2H2 u . C +  H2 erfolgt. Auch hier sind H2-Zusatz u. yerminderter Druck von Vorteil, 
so wurde bei 60 1/Std. 0,1 a t u. 1050° aus 1 C2H6 +  9 II2 74% C2H4, aber nur 8% C2H2 
erhalten, 14°/0 gehen ais CH4 verloren, bei 1355° wird sehr wenig C2H4 gebildet, aber 
es werden 86% in C2H2 umgesetzt. Nennenswerte Mengen Kohlenstoff werden unter 
den genannten Rk.-Bedingungen erst oberhalb 1350° gefunden. (Brennstoff-Chem. 13. 
406—11. 1/11. 1932. Muhlheim, Ruhr, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Kohlenforsch.) J . Sch.

Franz Fischer, Helmut Pichler und Rolf Reder, Uberblick iiber die Mdglichkeiten 
der Beschaffung geeigneter Kohlenozyd-Wasserstoffgemische fiir die Benzinsynthese auf 
Grand des heutigen Standes von Wissenschaft und Technik. Fiir die Benzinsynthese 
nach F isc h er  u. T rofsch  benótigt man ein Ausgangsgas von der Zus. 1 CO +  2 H2. 
Abweichungen hiervon bedingen schlechtere Gasausnutzung. Es werden die ver- 
schiedenen Moglichkeiten besprochen, tcehn. solche Gase zu gewinnen. Naher dis- 
kutiert wird dann die Methanoxydation mit Wasserdampf (vgl. auch FISCHER u. 
PlCHLER, C. 1931. II. 3180). Neben einer giinstigen Gleichgewichtsyerschiebung 
kann man durch Druckverminderung erheblich groBe Rk.-Geschwindigkeiten er- 
zielcn (1 at bei 600° 1,9 sec fiir 50% Umsatz, 0,1 at 0,2 sec fiir 90% Umsatz). Techn. 
wichtig ist die glcichzeitige Herst. yon Spaltgas u. Wassergas im Koksgenerator, die 
im halbtechn. MaB durchgefiihrt wird. Der Methan- wie der H20-Umsatz werden bei 
1100° fast yollstandig, und sind durch CaC03 u. K2C03 stark aktmerbar, wobei sich 
jedoch CH4 u .  H20 nicht gleichartig yerhalten. Fiir die yerschiedenen Arbeitsmóglieh- 
keiten werden Warmebilanzen mitgetcilt. (Brennstoff-Chem. 13. 421—28. 1932. Miihl- 
heim [Ruhr], Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Kohlenforschung.) J. Schm idt .

Franz Fischer und Herbert Koch, Uber den Chemismus der Benzinsrjnlliese und 
■iiber die motorischen und sonstigen Eigenschaften der dabei auftrettnden Produkle (Gasol, 
Benzin, Dieselol, Ilartparaffin). I. Chemismus der Benzinsynthese. Die Synthese fl. 
KW-stoffe aus Wassergas erfolgt nach den Bruttorkk.

Ia  2 nCO -j- nil.; =  CnH,n -f- nC03 1 am Fe-Katalysator
b 2 nCO +  (n -j- 1)H2 =  CnCsn + 2 +  nCO, j vorherrschend. 

l l a  nCO -f- 2 nH, =  CnHjn +  nH ,0  1 an Ni- und Co-Katalysatoren
b nCO +  l2n-(- 1)HV — CnH,n + » +  nHaO | vorherrschend.

Die Warmetonung betragt in beiden Fallen etwa 22°/0 des oberen Heizwertes des Rk.- 
Gases. Die friiher von F is c h e r  u. T ro fsc h  (vgl. C. 1926.1. 3192) mitgeteilte Theorie 
(Zwischenprodd.: Carbide) wird aufrecht erhalten. Die Anschauungen yon ELVINS u . 
N ash  (C. 1926. II. 1219, Zwischenprodd. 0,-haltige Stoffe) u. von E lv in s  (Carbonyle,
C. 1928. I. 1120) werden abgelehnt. Durch Adsorption wird die Bindung zwischen
C. u. O im CO gelockert, so daB der O durch weitere CO- oder aktivierte N2-Molekel 
abgefangen wird. Der carbid. C bildet mit aktiyiertem H 2 CH-, CH2-, CH3-Radikale, 
die noeh am Kontakt polymerisieren u. infolge geringer Desorptionsgesehwindigkeiten 
teilweise am Kontakt hydriert werden. Auch eine Crackung hoher Polymerisations- 
prodd. wird fiir móglich gehalten. Reduktion der CO„. Um zu priifen, ob auch COa 
in fl. KW-stoffe ubergefiihrt werden kann, ■ndrd untersucht, ob die Red. von C02 zu 
CH4 iiber CO ais Zwischenstufe fiihrt, was am Ni nicht der Fali zu sein scheint, da 
hier nur CH4 ais Rk.-Prod. gefunden wird, wahrend, wenn eine teilweise Red. iiber 
Cu-Zn-IContakt (vgl. auch S a r a t i e r  u .  S en d e ren s , C. 1902. I. 974) zu CO vorauf- 
ging, Gasol u. Bzn. gefunden wurden. Zum gleichen Resultat kommen die Vff. auf 
Grund von Zersetzungsyerss. yon HCOOH u. CH3OH iiber Benzinkontakten bei 185 
bis 200°, die ebenfalls hohere KW-stoffe ergaben, ais Folgeprodd. des ais Spaltprod. 
auftretenden CO. II. Eigenschaft der synthetischen Produkle. Gasol enthalt KW- 
stoffe yon C2H „ bis C4H10 u. etwas C5H12, daneben ungesatt. KW-stoffe, dereń Menge 
mit der Rk.-Zeit steigt (nach 40 Stdn. 15,6%. nach 160 Stdn. 38,0%). Oberer HW. 
fiir Gasol 23 000 cal. Benzin (Kogasin I, Kp. bis 220°) besteht, wie T ropsch  u .  K ooh 
(C. 1930 I. 3126) feststellten, fast ausselilieBlich aus n.-KW-stoffen. Dieser Befund wird 
trotz des gegenteiligen Befundes yon S c iiaa rsch m id t u .  M a rd e r  (vgl. naehst. Ref.) 
aufrecht erhalten. Uber Eignung ais Motortreibstoff siehe C. 1932. II. 152). Uber 
die Yerwendung von Kogasin I I  (C. 1932. II. 2130). Festes Paraffin wird in Mengen
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von etwa 5% der KW-stoffe gebildet u. zwar an Co- u. Ni-Kontakten in gleicher Weise, 
wobei jedoch eine yollige Ubersattigung des Katalysators mit Paraffin diesen nicht 
zum Erlahmen bringt. Das Paraffin ist zum Teil in Ather wl., enthiilt also sehr hoch- 
molekulare KW-stoffe (F. 92°, Mol.-Gew. ca. 1000 (ca. 70 C-Atome). (Brennstoff- 
Chem. 13. 428—34. 1932. Miihlheim [Ruhr], Kaiser-Wilhclm-lnst. f. Kohlcnfor- 
schung.) J . Schm idt .

Alfred Schaarschmidt und Maximilian Marder, Uber das synłhelische Benzin 
aus Wassergas. TROPSCH u. K och (C. 1930. I. 3126) isolierten aus dcm Wassergas- 
bcnzin konstant sd. Fraktionen, die sie ais n. KW-stoffe ansprachen. Vff. haben eine 
gleicherweise isolierte Fraktion nach Schaarschm idt  (Von den Kohlen und Mineral- 
olen, 1932) mit SbCl5 bchandelt, das nur tertiare KW-stoffe unter Bldg. yon HC1 u. 
einem in KW-stoffen unl. Ol angreift. Das Wassergasbenzin gab eine Rk. nach 41/2 Stdn. 
Die von Olefinen u. Aromaten befreite Fraktion besteht daher teilweise aus tertiaren 
KW-stoffen. (Brennstoff-Chem. 13. 412—13. 1/11. 1932. Berlin, Techn. Hoch- 
schule.) J . Schm idt .

G. Hugel und Jean Friess, Beitrag zum Studium der Hydrierung einiger Derivale 
von Teerdlen 1. in Gegenwart von Natriumhydriir ais Katalysator, 2. unter erhóhtem 
Druck und bei hoher Temperatur. Die Arbeit deckt sich mit den C. 1932. II. 476. 1865 
referierten Arbeiten. (J. Usines Gaz 56. 475—82. 505—12. 537—41. 557—64. 577 
bis 580. 7/10. 1932. StraBburg.) J . Schm idt .

W. Schulz, Erdolforschungssldtlen. Kurze Beschreibung der Erdólforschungs- 
statten in Frankreich, England, Amerika u. Deutschland. (Brennstoff-Chem. 13. 447 
bis 450. 1/12. 1932. Clausthal.) . J. Schm idt .

Stanisław Zuber, Zur Geochemie der Olbildung. Die Aufeinanderfolge der Original- 
umwandlungsprozesse des Urmaterials hangt von folgenden Eaktoren ab : der urspriing- 
lichen Eigennatur des Urmaterials (Pflanzenreste mit iiberwiegend Lignin- bzw. Cellu- 
loscsubstanz); yom Charakter der Garungsprozesse; von der jeweiligen Algenanhaufung 
(cellulosereich mit relativem Fettgeh.); von der chem. Zus. der am Umwandlungs- 
prozeB teilnchmenden Salze. (Petroleum 28. Nr. 48. 1—5. 1/12. 1932.) K. O. Mu l l e r .

Grupę, Ist der Hauptdolomit des Mittleren Zechsteins Erdolmuttergestein oder nur 
Speichergesteinl Krit. Betraclitung der uber diese Fragen erschienenen Literatur. 
(Kali, yerwandte Salze, Erdól 26. 277—82. 15/11. 1932.) K. O. Mu l l e r .

B. A.Nikitin, Radiumgehalt der Erdólbohrwdsser der Ferghanaregion. Die Erdol- 
wasser von Schor-Ssu enthalten bis 4,3-10_ n %  Ra - Den hoherenRa-Geh. zeigten nur 
die aus produktiyen Erdólhorizonten entstammenden Wasser. (C. R. Acad. Sci., 
U. R. S. S. Ser. A. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R. Sser. A.] 1932. 
19—22.) Sc h o n feld .

M. Bestushew, Die chemische Zusammensetzung und die Klassifizierung der Erdole. 
Krit. Besprechung iiber die Best.-Methoden der Inhaltsstoffe der Erdole u. Uberblick 
uber die Verteilung yon paraffinbas., naphthenbas. u. gemischtbas. Erdolen iiber die 
wichtigsten Erdólfelder. (Rev. Chim. ind. 41. 246—50. Sept. 1932.) K. O. Mu l l e r .

W. Griinder, Erdolgewinnungsmethoden und restlose Entolung olfiihrender Schichten. 
Vf. bespricht die geolog, u. physikal. Verhaltnisse von Erdollagerstatton, dio yerscliie- 
denen Gewinnungsarten, sowio die Trennung des Ols yom Sand.) Petroleum 28. Nr. 44.
1—7. 2/11.1932.) K. O. Mu ller .

Emil E. Casiniir, Studien iiber die Erdole. der Grubenfelder Ocliiuri, Baicoi, Tintea 
und Ceplura. (Unter Mitarbeit von C. Creanga und M. Dimitriu.) In der Gegend 
von Ochiuri wurden paraffin. u. paraffinfreie Erdole festgestellt. D. 0,839—0,926. 
Bzn.-Geh. 0—35°/o. Heizol 40—75%. Paraffingeh. 1,5—10,5%. Die Erdole von 
Baicoi haben die D. 0,798—0,902; Bzn. (D. 0,729) 10—50%, Heizol 24—'70%. Die 
Ole von Tintea sind paraffin. oder semiparaffin. D. 0,828-—0,909; Bzn. 4—30%, 
Heizol 37—74%. Im Cepturagebiet sind nur paraffin. Erdole yorgefunden. D. 0,852 
bis 0,870; Bzn. 10—16%; Paraffin 4—8%- Uber die Beziehung der Zus. zur Tiefe der 
produktiyen Schicht, Asphaltgeh. usw. orientieren die Tabellen des. Originals. (Inst. 
Geol. Romaniei. Stud. tehn. econ. 13. Nr. 12. 72 Seiten. 1932.) Sch o n feld .

Fritz Rosendahl, Der ,,lbuk“-Entschwefler fiir Motorenbenzol. Beschreibung einer 
Bcnzolwasche, bei der das Bzl. in Dampfform durch w. NaOH yom spczif. Gew. 1,1 
dest. wird. Arbeitsweise u. Apparatur im Original. (Petroleum 28. Nr. 41. Motoren- 
betrieb u. Maschinenschmier. 5. 5—6. 12/10. 1932.) K. O. Mu l l e r .

R. Weller und E. Schramm, Untersuchungen uber Raffinalionsverfahren zur 
Herstellung von Motorenbenzol aus Rohbenzol. Es werden yergleichend imtersucht:
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1. n. Rohbenzol aus Fettkohle, 2. Rohbenzol aus gasreicher Kohle, 3. ein bei nied- 
rigem Ofengang gewonnenes u. 4. ein durch teilweise Innenabsaugung gewonnenes 
Rohbenzol durch a) Wiische mit konz. H2SO.,, b) Wasche mit verd. H2S04, c) nach 
UFER-Verf, d) nach BELANX-Verf., e) nacli lNSTXLL-Verf. u. f) durch Hydricrung. 
Konz. H2S04 liefert nichts neues. G Gew.-% 80% H2SO.j war fiir Bzll. 1 u. 4 voll aus- 
reichend, fiir 2 u. 3 nur knapp. Das UFKR-Verf. arbeitet gut, doch konnten keine 
hóheren Ausbeuten ais nach a u. b erzielt, werden; die C. 1932. II. 1106 angegebenen 
hóheren Ausbeuten (22°/0) sind auf Vergleiclisverss. mit verschicdenen Siiurekonzz. 
zuriickzufiihren. In der Abfallsaure werden 0,2—3°/0 Bzl. okkludiert, die durch Ab- 
sitzenlassen gewonnen werden kónnen. Das BELANI-Verf. ergab ebenfalls keine 
hóheren Ausbeuten. Das lNSTILL-Verf. gab bei 1 ein gutes Bzl., war bei 2, 3, 4 un- 
zureichend. Es dttrfte fiir n. Bzl. meist brauchbar sein, gibt aber keine hóheren Aus
beuten. Die Hydricrung liefert 98% Ausbeute u. ist dem \Yaschverf. mit verd. H._,S04 
gleichwertig. (Brennstoff-Chem. 13. 445—47. 1/12. 1932. Bochum, Benzol-Ver- 
band.) J. Schm idt .

J. Tausz und H. Mellner, Uber Viscosita,t von verdunnten und unverdunnien 
Olen in einem Temperaturenbereich von — 30 bis +  50°. (Vgl. C. 1932. H. 3507.) Vff. 
nehmen die Temp.-Viscositatskurven von verschiedenen fetten Olen u. Mineralólen 
sowie die Temp.-Vicsositatskurven der mit Toluol verd. Ole in einem Spezialviscosimeter 
(abgeanderter D allw itz-Weg e n e r ) auf. Sie stellen fest, daB die fetten Ole im all- 
gemeinen einen F. bzw. E. aufzeigen, d. h. daB ihre Temp.-Viscositatskurven aus 
einem sehr flachcn u. einem sehr steilen Teil bestchen. Eine Ausnahmest-ellung nimmt 
das Ricinusól ein. Weiter stellen Vff. fest, daB die X-Wertc bei den meisten Olen von 
der Temp. weitgehend unabhangig sind, u. die prakt. u. theoret. Bedeutung dieser 
Tatsache wird besprochen. Zahlreiche Kurven u. Vers.-Resultate im Original. Vff. 
glauben Bcziehungen zwischen den X-Werten aufweisen zu kónnen, mit dereń Hilfe 
die Viscositat eines dicken Oleś aus 2 Verdunnungsviscositatsbestst. berechnet werden 
kónnte. SchlieBlich schlagen Vff. noch vor, den X-Wert ais ein prakt. MaB fiir die 
Olverdiinnung im Motor zu benutzen. (Petroleum 28. Nr. 45. 1—10. 9/11. 1932. Karls
ruhe, Techn. Hochsch.) K. O. Mu ller .

N. Danaila und Maria Boltus-Goruneanu, Zur Kenntnis der rumanischen Trans- 
formatoremle. Aus den zahlreichen Vers.-Resultaten schlieBen Vff., daB eine einfaehe, 
im Hochvakuum ausgefiihrto Dest. zur Erzeugung eines guten Transformatorenóles 
nicht ausrcicht. Dadurch erzielten Yff. zwar Transformatorenóle mit hoher Durch- 
schlagsspannung, aber sie haben zu hohe Teer- u. Verteerungszahlen. Eine chem. 
Raffination ist notwendig. Die physikal. Raffination mit Silicagel oder durch sclektive 
Lsg. mittels fl. S02 geniigt nicht, nur eine Raffination mit 80%ig. H2S04 fiihrt zu 
Olen mit den Vorschriften entsprechenden Teer- u. Verteerungszah]en. Das aus par- 
affinfreiem Rohol von Moreni durch Hochvakuumdst. bei 0,1—0,3 mm Hg-Druek u. 
zweimalige Raffination, d. h. einmal mit 15% H2S04 80°/0ig bei gewóhnlicher Temp. u. 
dann mit 5% derselben H2S04 bei 60° erzeugte Transformatorenól hat die besten 
physikal. u. chem. Konstanten u. ist gegenuber kiinstlicher Alterung sehr widerstands- 
fahjg u. vólhg sehwefclfrei. (Petroleum 28. Nr. 45. Motorenbetrieb u. Maschinen-
schmier. 5. 4—7. 9/11. 1932.) K. O. Mu l l e r .

Erich Kadmer, Oldispergierle und -dispergierbare Stoffe. Allgemeine Betrachtungen
iiber Suspensionen, Emulsionen u. kolloidale Lsgg. Bildliche Gegenuberstellung der 
750-fachen mkr. VergróBerungen der TeilchengróBen von Sattdampfzylinderól, HeiB- 
dampfzylinderól, gebrauchten Autoólen, kolloidale Graphitdispersionen von Kollag u. 
Oildag u. Autodag M. Gegenuberstellung der TeilchengróBe zwischen kolloidalcm Gra- 
pliit u. Mehl, Talkum, Bohról-Wasseremulsion u. Turkischrotolemulsion sowie mensch- 
lichem Blut. (Petroleum 28. Nr. 45. Motorenbetrieb u. Maschinenschmier. 5. 2—4.

H. N. Bassett, Graphit. Einige Bemerkungen iiber Schmierfahigkeit und Eigen- 
scliaften. Eigg. von Graphit-. Flocken- u. kolloidaler Graphit. Wert der Grapliit- 
schmierung. Techn. Formen des kolloidalen Graphits: Suspension in Ol (oildag) oder 
in W. (aąuadag). Einbettung des Graphits in Lagermetalle. (Paper-Maker Brit. Paper 
Trade J. 84. Nr. 6. Techn. Sect. 21—22. 1/12. 1932.) F riedem a nn .

E. F. Bittner, Untersuchungsmethode der Eigenschaften bei tiefen Temperatur en von 
Olen und Schmierfetten. Konyentionsmethoden, wie Stoekpunkt, Penetrometer, Vis- 
cositat bei tiefen Tempp. aus der Temp.-Viscositatskurve estrapoliert ergaben un- 
zureichende Werte. Vf. beschreibt eine Vers.-Anordnung, um die Eig. von Schmier-

9/11. 1932.) K. O. Mu l l e r .
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fetten u. verschiedener Schmierole bei tiefen Tempp. vora)uszusagen. Er laBt eine an 
einem Draht befestigte Stahlkugel zusammen mit dem Schmiermittel bis zu einer 
gewiinsehten Temp. frieren u. zieht dann die Kugel mit Hilfe einer Federwaage oder 
sonst geeigneten Vorr. heraus u. bestimmt die dazu erforderliche Widerstandskraft. 
Nach Angabe des Vf. soli Ubereinstimmung zwischen Laboratoriumsbefunden u. Praxis 
bestehen. Genaue Vers.-Beschreibung mit Abbildung u. erhaltenen Vergleichsresultaten 
im Original. (Nat. Potroi. News 24. Nr. 42. 31—33. 19/10. 1932.) K. O. Mu ller .

Julien van Hemelryck, Briissel, Verfahren und Einrichiung zur Erzeugung 
leerstoffreier Gase in Oaserzeugern mit zenlraler Luftzufulir, dad. gek., daB die Luft bei 
einer mógliclist derjenigen des Brennstoffs entsprechenden u. stets iiber 1000° liegenden 
Temp. dem gluhenden Brennstoff zugefiihrt wird, indem zum Erhitzen der Luft bia 
zu dieser gewiinsehten Temp. die Warnie der Wandungen der Luftzufiihrungsdiise Yer
wendet wird, dereń Schmelzung dadurch yerhindert wird, daB durch die Luft oder 
iiber einen Warmeableitungskórper so viel Warme nach auBen abgefiihrt wird, daB die 
Temp. der aus feuerbestandigem Stoff oder Metali bestehenden Diise unterhalb ihres 
Schmelzpunktes liegt. (D. R. P. 563 846 Kl. 24e Yom 2/5. 1931, ausg. 10/11. 
1932.) De r s in .

Franz Bossner und Carl Marischka, Wien, Entfemung von Kohlenoxyd aus 
Gasen (Gasentgiftung), insbesondere aus Kohlen-, Wasser-, Generatorgasen u. dereń 
Gemischen. An eine Trockenkiihlung des gluhenden Kokses bis auf etwa 400—500°, 
mit welcher der Wiirmcbedarf der Umwandlungsprozesse gedeckt wird, wird eine 
Lóschung in der gleichen Apparatur zur Herst. des fiir die Umwandlungsprozesse er- 
forderliohen W.-Dampfes angeschlossen. (Oe. P. 130 237 vom 8/10. 1931, ausg. 10/11. 
1932. Zus. zu Oe. P. 127 737; C. 1932. II. 807.) Drew s.

Maurice Cbaffette, Belgien, Herstellung eines Wasserstoff, Kohlenoxyd und Kohlen- 
saure enthaltenden Gasgemisches. Man zers. CH4 oder dieses enthaltende Gase mit W.- 
Dampf bei Tempp. von 500° oder dariiber, wobei man ais Katalysatoren Gemisclie 
von Ni mit Metallen aus der Gruppe der seltenen Erden, insbesondere aus der Gruppe 
der Cererden, benutzt. A1,03 oder MgO dienen ais Aktivatoren. Ais Tragerstoffe Yer
wendet man Bauxit, Kaolin. Nach diesem Verf. konnen selbst Gase mit geringen 
Konzz. Yon CH.,, z. B. Crackgase, verarbeitet werden. S schadet dcm Katalysator 
nicht, sobald man bei oberhalb 700° liegenden Tempp. arbeitet. (F. P. 734 032 Yom 
23/3. 1932, ausg. 14/10. 1932. Belg. Prior. 19/3. 1932.) Drew s .

I. Gr. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Giller und 
Ludwig Friederich, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von stuckigen Gasreinigungs- 
massen, dad. gek., daB man reaktionsfiihiges Oxyd enthaltende Massen mit Binde- 
mitteln in Ggw. von Alkali- oder Ammoniumbicarbonat u. wenig W. innig Yermischt, 
das Ganze erwiirmt u. vor oder nach dem Erwdrmen in Stucke zerteilt. (D. R. P. 
564 990 Kl. 26 d vom 27/8. 1931, ausg. 25/11. 1932.) Dr ew s .

Hermann Bollmann und Wilhelm Engelmann, Hamburg, Wiederbelebung ion 
rerbrauehter Gasreinigungsmasse. Zu F. P. 727 013; C. 1932. II. 1731 ist nachzutragen, 
daB die Gasreinigungsmasse zunachst auf eine Temp. unterhalb 180° Yorgewarmt u. 
dann unter einem Vakuum von weniger ais 20 mm Hg-Sśiule ohne auBere Warmezufuhr 
unter Zugabe Yon so viel auf etwa 400° iiberhitztem W.-Dampf abgetrieben wird, daB 
der S bei einer Temp. unterhalb von 140° in die Vorlage iibergeht. (D. R. P. 564 340 
Kl. 26 d vom 5/3. 1931, ausg. 17/11. 1932.) Dr ew s .

Ges. fiir Kohlentechnik m. b. H., Dortmund-Eving (Erfinder: Wilhelm Gluud, 
Walter Klempt, Dortmund-Eving, und Herbert Ritter, Gelsenkirchen-Horst), Her
stellung von Ammonsulfat im Kokereibetrieb, wobei ein Teil der Sattigerlauge sich im 
Kreislauf befindet, 1. dad. gek., daB aus dem wie iiblich sauer betriebenen Sattiger, 
dessen Inhalt in an sich bekannter Weise in Bewegung gehalten wird, jeweils ein Teil 
der Sattigerlauge mit dem Krystallbrei abgezogen, nach Abscheidung der Krystalle 
durch Einleiten von Rohgas, Abtreibeschwaden oder NH3-AV. ammoniakal. gemacht 
u. nach Abscheidung der liierbei gefallten Verunreinigungen wieder in den Sattiger 
zuriickgefuhrt wird. — 2. dad. gek., daB die Sattigerlauge im ammoniakal. Zustand 
mit Luft beliandelt wird. (D. R. P. 563 552 Kl. 12 k yom 20/7. 1930, ausg. 19/11.
1932.) Dr ew s .

Semet-Solvay Co., New York, iibert. yon: William B. Wingert, Detroit, Un- 
mittelbare Gewinnung von Ammonsulfat aus Kohlendestillationsgasen. Die h., vom Teer 
befreiten Gase werden durch einen Sattiger geleitet, in welchem sich (NH4)2S04 in Lsg.
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in iibersehussiger H2S04 befindet. Hierbei wird das in den Gaaen enthaltene NH3 in 
(NH4)2S04 iibergefiihrt, wahrend das Gas in Hinsicht auf seinen W.-Geh. iibersatt. ist. 
Die den Siittiger verlassenden Gase werden mit der sauren (NH4)2S04-Lsg. in Beriihrung 
gebraeht, so daB diese auf diese Weise konz. wird. Die konz. Lsg. kehrt in den Sattiger 
zuriick. (A. P. 1880 631 vom 24/1. 1929, ausg. 4/10. 1932.) Dr ew s .

Koppers Co., Delaware, iibert. von: Harold J. Rose, Penn Township, Pennsylv., 
Behandlwng von Aminoniakwasser, Teerfliissigkeiten und anderen saure Teerprodukte 
enthaltenden Fliissigkeiten mit Brom, wobei eine unl. Bromvcrb. der Teersauren aus- 
fiillt, die abgetrennt u. mit Saure gespalten wird. Das Brom wird wieder benutzt. 
Dazu eine Abbildung, die den Gang des Verf. erlautert. (A. P. 1 840 977 vom 20/12. 
1928, ausg. 12/1. 1932.) M. F. Mu ller .

Koppers Co., Pittsburgh, iibert. von: Joseph Allan Shaw, Pittsburgh, Reinigung 
von phenolhaltigen Abwassem, insbesondere zur Entfernung der sauren Teersubstanzen, 
durch Auswaschen mit einem Petroleumdestillat, das die Plienole aufnimmt. Dazu 
mehrere Abbildungen. (A. P. 1 832 140 vom 27/5. 1926, ausg. 17/11. 1931.) M. F. Mu.

Franz Puening, 0 ’hara Township, Tieftemperalurdeslillation. In der Dest.-Kammcr 
sind eine Anzahl senkreehter, flaeher, biegsamer Metallkórper angeordnet, welche 
sehmale, flachę Rinnen tragen. Die Dest.-Kammer wird mit Kohle gefiillt u. dann 
der Boden geóffnet, so da 13 nur noeh die Rinnen Kohle enthalten. Nach dem Erhitzen 
werden die Rinnen mit Hilfe von in ihnen entlang gefiihrten StoBstangen entleert. 
(A. P. 1862034 vom 28/1. 1927, ausg. 7/6. 1932.) Wa lth er .

Soc. des Schistes et Pśtroles de Franche-Comtś, Frankreich, TrockeneDeslillalion 
von Olschiefer. Man erhitzt getrockneten u. in Broeken von 10—15 mm GróBe ge- 
brochenen Olschiefer in einem geneigten Drehrohrofen auf etwa 750°, wahrend man zur 
Erleichterung der Abfiilirung von Oldiimpfen ein inertes Gas oder W.-Dampf im Gegen- 
strom durch den Ofen leitet. Der Dampf kann durch Eintragen der h. Schieferriickstande 
in W. erzeugt werden. (F. P. 733 281 vom 19/5. 1931, ausg. 3/10. 1932. E. P. 381 881 
vom 29/4. 1932, ausg. 3/11. 1932. F. Prior. 19/5. 1931.) De r s in .

A. A. Derewjagin, U. S. S. R., Oewinnung non Essigsaure aus den Retorten- 
ddmpfen der Irockenen Holzdestillalion. Die Dampfe werden mittels der bei der trockenen 
Holzdest. gewonnenen Ole, wie Teer-, Aceton-, Holzgeist- u. Terpcntinóle, gewasclien 
u. in iiblicher Weise weiter yerarbeitet. (Russ. P. 24397 vom 25/4. 1929, ausg. 31/12.
1931.) R ic h ter .

Eastman Kodak Co., Rochester, iibert. von: Donald F. Othmer, V. St. A., Ent
fernung von Teer aus rohem Holzessig. Man wascht den Holzessig mit /J,/?'-Dichlorathyl- 
fither, gegebenenfalls in Mischung mit a,/?-DichIorathyl;ither, /.^'-Dibrompropylather 
oder ;',7 '-Dichlorpropylather, wobei sich die teerigen Stoffe darin auflosen u. von der 
wss. Fl. getrennt werden kónnen. (A. P. 1866 719 vom 19/1. 1931, ausg. 12/7.
1932.) De r s in .

Marsden L. Berryman, Joliet, Deslillieren von Ólen. In  der Fraktionierkolonne,
welche eine Anzahl von Gloekenbóden enthalt, ist das Rohr innerhalb jeder Glocken- 
kappe bis unter den Glockenboden verliingert u. nach unten durch eine iiber sein unteres 
ausgezacktes Endo greifende u. einen FlussigkeitsverschluB erzeugende Sohale ab- 
gcschlossen. (A. P. 1865 818 vom 13/11. 1929, ausg. 5/7. 1932.) Walth er .

Fractionator Co., Kansas City, iibert. von: Edward C. D’Yarmett, Kansas City, 
Destillieren von Kolilenwasserstoffolen. Das Verf., bei welchem das Ol dadurch erhitzt 
wird, daB es in einer senkreehten zylindr. Kammer durch Ruhrfliigel an der durch 
einen Heizmantel erliitzten Wandung in diinner Schicht im allgemeinen von unten 
nach oben bewegt wird (s. A. P. 1732805; C. 1930. II. 1174) wird dahin verbessert, 
daB die Schichtdicke des Oles durch Hóher- oder Tieferstellen der Riihrfliigel mit Hilfe 
einer am Boden der kon. ausgebildeten Kammer eingestellt wird. (A. P. 1870 445 
vom 28/2. 1930, ausg. 9/8. 1932.) Wa lth er .

Struthers Wells-Titusville Corp., Warren, iibert. von: Harlan W. How, Warren, 
Destillation von Kolilenwasserstoffolen. Bei einem Verf., bei welchem das Rohól durch 
die Dampfe bzw. den Riickstand u. die Kondcnsate der Dest. in indirektem Warme- 
austausch vorgewarmt wird, gelangt das so vorgewarmte Ol in einen Verdampfer u. 
nur der dann verbleibende Riickstand in die Heizróhren, um einem zweiten Verdampfer 
zugofiilirt zu werden. Die in diesem Verdampfer entstehenden Dampfe werden un- 
mittelbar durch in dem ersten Verdampfer in dem sich dort ansammelnden Riickstand 
liegende Róhren geleitet. (A. P. 1 862 363 vom 11/7. 1929, ausg. 7/6.1932.) Wa lth er .
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Texas Co., New York, iibert. von: James H. Grahame, Port Arthur, Destillieren 
von Kohlenwasserstoffolen. Bei einem Verf., bei welchem die Ole in Róhren erhitzt 
u. dann in eine Verdampferkammer eingeleitet werden, aus welcher die Dampfe in einen 
Dephlegmator entweichen u. in welchem der Verdampfungsriickstand mit W.-Dampf 
nusgeblasen wird, wird das erhitzte Ol tangential in den Verdampfer eingeleitet, so daB 
es sich in diinner Schicht auf der Wandung yerteilt. Die Dampfe durchstreichen dann 
mehrere Zylinder, welche exzentr. im Verdampfer angeordnet sind, sodaB die Ole 
zunachst mit abnehmender Geschwindigkeit durch Raume mit wachsendem Querschnitt 
u. dann mit wachsender Geschwindigkeit durch Raume mit abnehmendem (Juerschnitt 
strómen u. beim Ubertritt von einem Zylinder in den folgenden inneren die Strómungs- 
richtung umgekehrt wird. (A. P. 1 870 193 vom 24/4.1930, ausg. 2/8. 1932.) W a l t h e r .

Texas Co., New York, iibert. von: WilliamF. Moore, Jackson Heights, Destillieren 
von Kohlenwasserstoffokn. Dest.- oder Spaltriickstande werden unter hohem Druck 
in Róhren erhitzt, dann oben in eine Verdampfungskammer eingespritzt. Den in diesen 
Kammern herabfallenden Oltrópfchen wird W.-Dampf entgegengefiihrt. Die Kammern 
werden von auBen so beheizt, daB die nicht yerdampfbaren Anteile des Oles verkoken. 
Der Koks wird von Zeit zu Z eit aus dem unteren Teil der Kammern entnommen, welche 
zu diesem Zweck in 2 Abteilungen geteilt ist, die sich nach auBen offnen lassen, wobei 
sie gegen die Kammern wahlweise durch einen umklappbaren Deckel abgeschlosscn 
werden kónnen. (A. P. 1 873 454 vom 12/7. 1928, ausg. 23/8. 1932.) Wa lth er .

Indian Refining Co., Lawrenceville, iibert. von: Francis X. Govers, Lawrence- 
ville, Destillieren von Kohlenwasserstoffolen. Das Ol wird mit groBer Geschwindigkeit 
umgepumpt durch eine Anzahl paralleler, senkrechter, enger Róhren, welche von auBen 
durch Diphenyldampf erhitzt werden, u. ein dariiberliegendes GcfaB, in welchem ein 
Druck von etwa 5 mm Hg herrscht. Bei dem Eintritt in dieses GefaB prallt das Ol 
gegen einen in dcm Dampfraum des GefaBes angeordneten Blechschirm. (A. P. 
1864 349 vom 5/11. 1928, ausg. 21/6. 1932.) Wa lth er .

Alcorn Combustion Co., Philadelphia, iibert. von: Arthur E. Nash, Philadelphia, 
und James S. Alcorn, Cynwyd, Erhitzen von Kohlenwasserstoffolen. Bei einem Verf., 
bei welchem die Ole in einer Kammer durch Strahlung u. in einer zweiten ICammer 
durch unmittelbare Beruhrung mit Verbrennungsgasen erhitzt werden, werden die 
Verbrennungsgase erzeugt in einem unter der ersten Kammer liegenden u. im all
gemeinen eine gewellte Oberflache aufwcisenden Rohr aus Stahl oder einer anderen 
bestandigen Legierung, so daB dieses Rohr auf Gluhtemp. kommt. (A. P. 1 870 640 
vom 29/11. 1926, ausg. 9/8. 1932.) W a lth er .

Gasoline Products Co., Inc., Wilmington, iibert. von: Walter M. Cross, Kan
sas City, Spalten uon Kohlenwasserstoffolen. Das Ol wird gespalten durch Umpumpen 
aus einer Blase, durch Heizróliren u. zuriick in die Blase. Die aus der Blase durch 
das auf einen bestimmten Druck eingestellte Yentil entweichenden Gase u. Dampfe 
werden durch einen Kondensator geleitet u. die kondensierten Anteile in die Blase 
zuriickgefiihrt. (A. P. 1847082 vom 1/6. 1915, ausg. 1/3. 1932.) Wa lth er .

Gasoline Products Co., Inc., Newark, iibert. von: Frank A. Howard und Nathaniel
E. Loomis, Elizabeth, Spalten von Kohlenwasserstoffolen. Das durch Warmeaustausch 
mit den h. Śpaltprodd. vorgewarmte Ol wird unter Druck u. gegebenenfalls nach Zusatz 
von z. B. 7—9 Gew.-% W.-Dampf in einer Heizschlange schnell auf Spalttemp. erhitzt 
u. dann wahrend des Strómens durch eine zweite Heizschlange durch milde Beheizung 
auf Spalttemp. gehalten unter einem Druck, der hoch genug ist, um das Ol in fl. Phase 
zu halten. Die Śpaltprodd. gelangen dann in den Warmeaustauscher u. einen Vcr- 
dampfer. Eine Riickleitung von Rucklauf aus dem Dephlegmator in dio Spaltrohre 
findet nicht statt. (A. P. 1869 337 vom 23/5. 1921, ausg. 26/7. 1932.) Wa lth er .

Gasoline Products Co., Wilmington, iibert. von: John C. Black, Destrehan, 
Spalten ton Kohlenwasserstoffolen. Bei einem Verf., bei welchem die Ole in Róhren 
erhitzt u. gespalten werden, um dann gegebenenfalls noch in einer liegenden Rk.-Kammer, 
aus welcher alle Śpaltprodd. an einer Stelle entnommen werden, weiter gespalten zu 
werden, wird das 01 zunachst im Gleichstrom durch verhaltnismaBig k. Heizgase er- 
warmt, dann im Gleichstrom mit sehr h. Heizgasen auf Spalttemp. erhitzt u. endlich 
im Gleichstrom mit Heizgasen, welche eine mittlere Temp. aufweisen, gespalten, bevor 
ilim beim Verlassen der Spaltrohrmengen ein kiihleres Ol beigemisclit wird. (A.P. 
1869 838 vom 20/10. 1926, ausg. 2/8. 1932.) W a l t h e r .

Gasoline Products Co., Inc., Wilmington, iibert. von: Walter M. Cross, Kansas 
City, Spalten von Kohlenwasserstoffolen. Das zu spaltende Ol wird in eine lange, waage-
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rechto Blase gepumpt, welche durch das ZuriickflieBen des Oleś verhindernde Quer- 
wande in eine Anzahl von Abschnitten eingeteilt ist. In jedem dieser Absclinitte der 
Blase wird das Ol aus der Blase abgezogen, in Róhren erhitzt u. wieder in die Blase 
eingeleitet. Das behandelte Ol wird aus dem anderen Ende der Blase entnommen u. 
unter Druckyerminderung in eine beheizte Blase eingeleitet, aus der das Bzn. abdestilliert 
wird. In  der Spaltblase werden Druck u. Temp. so geregelt, daB oben aus der Blase 
nur die bei der Spaltung entstehenden, nicht kondensierbaren Gase entweichen. (A. P. 
1871431 vom 6/10. 1924, ausg. 9/8 . 1932.) WALTHER.

Gulf Refining Co., Pittsburgh, iibert. von: Alfred M. Houghton, Spalten von 
Kohlenwasserstoffolen. Bei einem Verf., bei welchem das zu spaltende 01 oben in den 
Deplilegmator eingeleitet, das Gemiseh von Ausgangsol u. Riicklauf durch Spalt- 
rohre geleitet u. dann in eine Verdampferkammer eingeleitet wird, wird dio Abzugs- 
leitung fiir den Riiokstand aus der Verdampferkammer dadurcli gereinigt, daB ein Teil 
des Oles entweder unmittelbar vor oder nach dem Durehgang durch die Spaltrohre 
in dio Abzugsleitungen eingefiihrt wird. (A. P. 1 868 418 vom 3/5. 1927, ausg. 19/7. 
1932.) W alth er .

Texas Co., New York, iibert. von: Frank W. Hall, Port Arthur, und Vance 
N. Jenkins, Elizabeth, Spalten von Kohlenwassersłoffołen. Das zu spaltende Ol wird 
in das senkreeht stehende SpaltgefaB eingeleitet, welches so weit mit Ol gefiillt gehalten 
wird, wio es von Heizgasen umspiilt wird. Die Spaltdampfe gelangen in die Mitte des 
seitlich vom SpaltgefaB angeordneten Dephlegmators, in welchen ebenfalls in die Mitte 
auch das A1C13 eingefiihrt wird, um mit dem Riicklauf aus dem Dephlegmator, dessen 
unterer Teil ais Kontaktraum dient, in das SpaltgefaB zu gelangen. (A. P. 1867 566 
vom 9/7. 1928, ausg. 19/7. 1932.) W a lth er .

Texas Co., New York, ubert. von: Horace A. Fouts, Port Arthur, Spalten von 
Kohlenwasserstoffolen. Bei einem Verf., bei welchem dio Spaltung in Róhren u. mehreren 
anschlieBenden u. durch getrennte dampf- u. ólfiihrendo Rohre miteinander yerbundenen 
Rk.-Kammern erfolgt, wird das durch mittelbaren Warmeaustausch mit den Spalt- 
prodd. vorgowiirmte Ausgangsol zunaclist durch dio yon bereits abgekiihlten Ver- 
brennungsgasen beriihrten Hoizschlangen, dann, nach Zumiscliung von Riicklauf aus 
dem Dephlegmator, durch von den heiBesten Verbrennungsgasen beriihrten Heiz- 
schlangen u. endlich durch Heizschlangen in dem mittlcren Teil des Ofens gefiihrt. 
(A. P. 1 872 722 vom 2/5. 1928, ausg. 23/8. 1932.) Walth er .

Texas Co., New York, iibert. von: Otto Behimer, Port Arthur, Spalten von 
Kohlenwasserstoffolen. Die Spaltprodd. werden noeh unter Druck dephlegmiert, dio 
verbleibenden Benzindampfe ebenfalls noeh unter Druck kondensiert u. das Kondensat 
dann unter Emiedrigung des Druckes rektifiziert, so daB die im Motortreibmittel un- 
erwiinschten niedrigsd. Anteile entweichen u. der Rest der Raffination zugefuhrt 
werden kann. (A. P. 1874 861 voni 18/5. 1927, ausg. 30/8. 1932.) Walth er .

Texas Co., New York, iibert. von: Otto Behimer, Port Arthur, Spalten von 
Kohlenwasserstoffolen. Das Verf. des A. P. 1 874 861( s. vorst. Ref.) wird dahin ab- 
geandert, daB ein Teil der Bzn.-Dampfe aus dem Dephlegmator in Warmeaustausch 
gebracht wird mit dem Kondensat in der Rektifiziereinriehtung. (A. P. 1874 860 
vom 18/5. 1927, ausg. 30/8. 1932.) Wa lth er .

John D. Fields, Los Angeles, Spalten von Kohlenwasserstoffolen. 80— 95 Teile 
KW-stoffóle, 3— 10 Teile Sagemelil o. dgl. u. 2—10 Teile Eisenerz werden zusammen 
unter Druck erhitzt. Die Kondensate aus den Spaltdampfen werden bei Tempp. von 
lióchstens etwa 50° mit metali. Na in Beriihrung gebracht u. dann redestilliert. Das 
Na w'ird von Zeit zu Zeit mit etwas A. enthaltendem Bzl. gewaschen. (A. P. 1 864 687 
vom 24/9. 1931, ausg. 28/6. 1932.) Walth er .

Sun Oil Co., Philadelphia, iibert. von: Henry Thomas, Ridley Park, Spalten 
von Kohlenwasserstoffolen. Bei einem Verf., bei welchem die Ole in Róhren erhitzt 
u. dann mehreren Rk.-Kammern zugefiihrt werden, geschieht dio Verteilung der Olo 
auf die Rk.-Kammern mit Hilfe eines Verteilungsstiickes, an welchem die Zufiihrungs- 
leitung waagerecht auf die Verteilungsrohre im rechten Wmkel zu der Zufulirungs- 
leitung u. genau gegeniiber der Zuftihrungsleitung u. den Verteilungsrohren VerschluB- 
schrauben angebracht wind. (A. P. 1863173 vom 8/6 . 1927, ausg. 14/6. 1932.) Wa.

Standard Oil Co., Whiting, V. St. A., iibert. von: Frank K. Ovitz, V. St. A., 
Crackterfahren. Zur Verhinderung der Korrosion soli dem zu spaltenden 01 vor dem 
Eintritt in die Crackrohre etwa 1% Fe(OH)3 zugesetzt werden. (A. P. 1 866 666 vom 
27/2. 1928, ausg. 12/7. 1932.) De r s in .
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Standard Oil Development Co., iibert. von Ralph T. Goodwin, Elizabeth, 
V. St. A., Aufarleitung vo7i Mineralolruckstanden. Die bei der Crackung in Ggw. von 
Kalk erhaltenen Riickstande sollen mit verd. H 2SOt  von etwa 30° Bć, so dafi sich 
Emulsionen nicht bilden konnen, geriihrt werden, worauf das Ol abgezogen wird. (A.P. 
1 865 001 vom 3/7. 1928, ausg. 28/6. 1932.) De r s in .

Gray Processes Corp., Ncwark, iibert. yon: Malvin A. Mandelbaum, Elizabeth, 
liaffinieren ron Kohlenwasserstoffen. KW-stoffdampfe werden in einem nach auBen 
warmeisolierten GefaB durch auf einem Sieb angeordnetes Absorptionsmittcl u. dann 
durch eine in derMitte des GefaBes angeordneteFraktionierkolonne geleitet. DieKonden- 
sate u. Polymerisate aus der Fraktionierkolonne u. aus dem Absorptionsmittel werden 
gemeinsam aus dem GefaB abgezogen. (A.P. 1865 474 vom 29/7. 1930, ausg. 5/7.
1932.) Wa lteh r .'

Union Oil Co. of California, Los Angeles, iibert. von: Philip Subkow, Los 
Angeles, Belctifizieren ron Olddmpfen. Die Oldampfe werden in einer Kolonne im Gegen- 
stroin zu sich bildendem Kondensat durch eine Anzahl von Zentrifugalpumpen ge
leitet. (A.P. 1862 069 vom 6/9. 1927, ausg. 7/6. 1932.) Wa lth er .

Warren F. Bleecker, Boulder, V. St. A., Enlschwefelung yon Pelroleumolen. Das 
Ol wird mit einer NaCl-Lsg. in einem mit einer Zwischenwand yersehenen GefaB unter- 
schiehtet, worauf die Salzlsg. der Elektrolyse unterworfen wird. In  dem einen GefaB- 
abschnitt bewirkt das Cl2 eine Oxydation der S-Verbb., wilhrend bei allmahliehem 
Obcrtritt in den zweiten Abschnitt, der durch eine Offnung in der Trennwand erfolgt, 
eine Nachbehandlung mit dem in diesem Abschnitt entwiekelten II,, eintritt. (A. P. 
1862 952 vom 1/5.1928, ausg. 14/6.1932.) De r s in .

Texas Co., New York, iibert. von: Robert E. Manley, Port Arthur, Entparaffi- 
nieren ron KoJdenwassersloffóIen. Das Gemisch von Ol u. Bzn. wird in Róhren ge- 
kulilt u. nach Zusatz von Filterhilfe in einem Mischer in ein grdBeres GefiiB eingefiihrt, 
in welehem sich das Paraffin etwas absetzt. Unten aus diesem GefiiB wird mit Paraffin 
angereichertes Ol abgezogen, in einem Mischer mit Filterhilfe yersetzt u. dann in einem 
rotierenden Filter filtriert. Das Filtrat wird mit dem oben aus dem AbsitzgefaB ent- 
nommenen Ol in Róhren weitergekiihlt, noehmals in einem Mischer mit Filterhilfe 
yersetzt u. dann einer Filtcrpresse zugefiihrt. (A. P. 1867580 vom 18/4. 1928, ausg. 
.19/7. 1932.) W a lth er .

Deutsche Gasolin Akt.-Ges., Berlin, Abscheiden ron Ol aus Bleicherde, Das 
yon der Bleicherde adsorbierte Ol wird durch Kochen mit yerd. Saure wiedergewonnen. 
Vor der Behandlung mit Siiure kann eine Extraklion mit h. Petroleum erfolgen. Ais 
Saure wird z. B. 30%ig. H2S04 benutzt. (E. P. 343 311 vom 14/2. 1930, ausg. 12/3.
1931.) " " H orn .

D. S. Welikowski, U. S. S. R., Herstellung konsislenłer Sćhmiermiltel. Hunde- 
oder Katzenfett wird durch Pressen in Stearin u. Olein zerlegt u. das Stearin yerseift. 
Dio gebildete Seife u. das unverseifte Olein werdon in iiblieher Weise mit Mineralólen 
yermiseht. (Russ. P. 24 504 vom 27/3. 1930, ausg. 31/12. 1931.) R ic h ter .

Standard Oil Co. of Indiana, Whiting, iibert. von: Chester E. Adams, Ham
mond, Indiana, Farbbestdndige Schmieróle, bestehend aus KW-stoffschmierolen in 
Mischung mit einer geringen Menge aliphat. Aminę, die eine Alkylgruppe mit nicht 
mehr ais vier C-Atomen enthalten, wie Butylamin, Diathąnolamin, Athyldiathanol- 
amin, Butyldiathanolamin, Heptyldiathanolamin, Cetyldiathanolamin, Tributylamin, 
Triisoamylamin, Diisoamylamin u. Diathylcctylamin. (A. P. 1888 023 vom 8/6. 
1928, ausg. 15/11. 1932.) “ “ R ic h ter .

Knud Waldemar Nielsen, Kopenhagen, ErlUihung des Schmelzpunktes, der Hdrie 
sowie der Ilallbarkeit ron Biiumen. Zum geschm. Bitumen wird Kautschuk zugegeben, 
der sich darin lóst. Alsdann fiigt man mehr S hinzu, ais der Kautschuk ehem. binden 
kann. Hierbei yerbindet sich der iiberscliussige S mit dem Bitumen. (Dan. P. 42 753 
yom 19/10. 1928, ausg. 1S/8. 1930.) D rew s .

A. Riebeck’sche Montanwerke Akt.-Ges., Halle a. S. (Erfinder: Theodor Hell- 
thaler, Granschutz, und Erich Peter, Webau), Verfahren zur Oewinnung ron Oxy- 
dationsproduklen aus Kohlenwasserstoffen, gemaB D. R. P. 523518, dad. gek., daB die 
Alkalihalogenide ganz oder teilweise durch Oxalato der Metalle der anderen Gruppen 
des period. Systems, mit Ausnahme der Erdalkalimetalle, des Mg u. des Al im Falle 
der Osydation hólier molekularer Paraffin-KW-stoffe, oder durch Mischungen dieser 
Salzo ersetzt werden. Z. B. wird durch ein boi der Dest. von Montanwaclis erhaltenes 
Weichwaehs vom F. 60° in Ggw. yon 4°/o Zinkoxalat 5 Stdn. lang bei 170° Luft ge-
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blasen. Das tiefgelbe Oxydationsprod. hat den F. 50,5° u. die VZ. 96. (D. R. P. 563 766 
KI. 12o voin 28/11. 1928, ausg. 9/11. 1932. Zus. zu D. R. P. 523 518; C. (931. II. 
635.) D onat.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Adolf v. Friedols- 
heim, Ludwigshafen a. Rh., und Martin Luther, Mannheim), Verfahren zur kala- 
lylischen Oxydation von Kohlenwasserstoffen, Wachsen u. dgl. in fl. Form durch Be
handlung mit Sauerstoff oder sauerstoffabgebenden Gasen unter Abtrennung der 
oxydierten Anteile aus dem erhaltenen Oxydationsprod. auf physikal. oder chem. 
Wego u. Weiteroxydation der nicht angegriffenen Ausgangsstoffe, dad. gek., daB man 
in an sich bekannter Weise in Ggw. von in dem entstehenden Rk.-Gemisch 1. Alkali- 
verbb. ais Katalysatoren, zweckmaBig in Mengen von einem oder einigen Promillen, 
arbeitet u. die Oxydation nach Umsetzung von hochstens 70°/o des angewandten Aus- 
gangsmaterials abbrieht. — Z. B. werden 500 kg Hartparaffin nach Zusatz von 500 g 
in 1 1 W. gel. NaOH unter Einblasen yon Luft auf 160° erhitzt u. bei 140° einige Stdn. 
oxydiert. Nachdem 70°/o des Hartparaffins in sauerstoffhaltige Prodd. ubergefiihrt 
sind, wird unterbrochen u. das Rk.-Prod., das die SZ. 100, etwa die gleiche VZ. hat 
u. 6°/0 Oxysauren u. Ester enthalt, nach Abtrennung des oxydierten Anteils auf chem. 
oder physikal. Wege, gegebenenfalls in Mischung mit frischem Paraffin, wieder oxydiert. 
(D. R. P. 564 433 KI. 12 o yom 6/4. 1930, ausg. 18/11. 1932.) Donat.

Texas Co., New York, ubert. yon: Benjamin Gallsworthy, Bayonne, N. J., 
Oxydieren von Montanwaćhs durch Blasen mit Luft bei Tempp. nicht obcrhalb 335° F, 
bis das Prod. bei gewóhnlicher Temp. in Schmieról 1. ist. Dann wird die Oxydation 
zwecks Verhinderung dor Bldg. gummiartigcr unl. Prodd. unterbrochen. (Can. P. 
288 315 yom 13/2. 1928, ausg. 26/3. 1929.) M. F. Mu ller .

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Rodlebcn, Post RoBlau, Anhalt, Verfahren 
zur Darstellung hochsclimelze?ider Wachseslcr, 1. dad. gek., daB gebleichtes Montanwaćhs 
mit Wollfettalkoholen yerestert u. das erhaltene Vcresterungsgemisch gegebenenfalls 
einer Hydrierung unterworfen wird, 2. dad. gek., daB man dio so erhaltenen Prodd. 
nach iiblichen Methoden mit anderen wachsartigen Stoffen, hochschmelzenden KW- 
stoffen, Fettsauren u. dgl. yersetzt. — Z. B. werden 430 kg teclin. Monlansuure mit 
300 kg Wollwachsalkoholen wahrend 5 Stdn. bei 200° yerestert. Das Prod. mit der 
VZ. 70—75 u. der SZ. 11 hat den F. 72°. Durch Hydrierung kann der F. bis zu 85° 
gesteigert werden. (D. R. P. 564 488 KI. 12 o yom 9/6. 1928, ausg. 19/11.
1932.) Donat.

Richfield Oil Co. of California, ubert. von: Tom H. Dowlen, Los Angeles, 
V. St. A., Herstellung asphallischer Bindemiitel. Hochsd. Petroleumóle oder Destilla- 
tionsriickstande werden, gegebenenfalls unter Durchleiten von Dampf auf geeigneto 
Tempp. erhitzt u. durch einen in eine Reihc von Kammern geteilten Behalter geleitet, 
in welche eine der Zahl der Kammern enlsprcchende Anzahl von Luftzuleitungsróhren 
mundet. Die mit geregelten Mengen von Luft behandelten Olanteilc werden durch 
Kuhlrohren zu einem zweiten in gleicher Weise in Kammern geteilten Behalter ge
leitet, in diesem wieder in der Hitzc mit Luft behandelt, von neuem gekuhlt usw. 
(A. P. 1886 380 vom 30/10. 1929, ausg. 8/11. 1932,) K u h lin g .

. Barber Asphalt Co., Philadclphia, ubert. yon: Preston R. Smith, Rahway, 
New Jersey, Bilumenemulsion, bestehend aus einer Dispcrsion von Bitumcn in einern 
wss. Medium, das ein Alkalisulfonat enthalt u. eine Alkalitat von pn =  11,5 bis 13,2 
hat. (A. P. 1888295 yom 26/7. 1928, ausg. 22/11. 1932.) R ic h ter .

Eli Anker Bjern, Kopenliagen, Emulgierungsmitlel, insbesondere zur Herstellung 
von bitumenhaltigen Emulsionen fiir Wegebeliandlung, dad. gek., daB es zu einem 
Teil aus liarzsaurehaltigen Stoffen besteht, die zuerst hydroxyliert werden u. sodann 
unter Polymerisation, yornehmlich durch Erhitzen auf 120—130°, umgelagert werden, 
u. die man z. B. aus Abfallólen der Zellstoffabrikation herstellt, u. zum andern Teil 
aus Stoffen mit stark benetzenden Eigg., z. B. sulfonierten Harzsauren, besteht. 
(Dan. P. 42 756 vom 2/11. 1928, ausg. 18/8. 1930.) ' Drew s.

Skandinavisk Asfalt & Tj aere Industri A . - S., Kopenliagen, Obe.rflachenbehandlv.ng 
von bituminosen Wegebaustoffen. Die Deckschieht wird mit einer der ubMchen Emulsionen 
behandelt, hauptsaclilick einer Asphalt- oder Teeremulsion, zu der das Emulgierungs- 
.mittel im UberschuB zugesetzt worden ist. Der Wegebaustoff wird auf diese Weise 
wasserdicht. (Dan. P. 42 754 vom 20/2. 1929, ausg. 18/8. 1930.) Drew s.
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A. Bodmer o t L. Nisolle, Lo chauffago au  charbon pulyerisć. P a r i 3 : D unod 1932. (x, 279 S.)
B r.: 79 f r . ; roi. 88 fr.

XX. SchieB- und Sprengstoffe. Zundwaren.
Tadeusz Urbański, Pholographische Unlersuchungen uber den Detonationsrerlauf 

von Sprengsioffen. Es wurde ein photograph. App. konstruiert, der die Zerlegung der 
Detonationsflamme auf einzelne, zeitlich verschiedene Momente u. Fixierung dieser 
Momente auf dor photograph. Platte gestattet, indem das Detonationsbild in eine 
Bildreihe zerlegt wurde, die voneinander um einen Abstand von Yioooo Sek. differieren. 
Vermittels dieser Methodik wurde der Detonationsverlauf von Pilcrinsaure u. von 
Niłrocellulose untersueht. — D e t o n a t i o n  d e r  P i l c r i n s a u r e .  In Uberein
stimmung mit AuDIBERT ist dio primare, aus einem Kern u. leuchtenden Nadeln 
bestehende Flamme diejenige der Hauptrk. u. teilweise der Nebenrkk. Der Verlauf 
der Nebenrkk. ist von der Abkuhhmgsgeschwindigkeit der Prodd. infolge Entspannung 
abhangig. Das Leuchten ist auf das Gluhen der freiwerdenden Kohle zuriickzufuhren 
u. wird durch verschiedene Umsetzungen im Exp)osionsrauni hervorgerufen. Die 
photograph. Aufnahmen ergeben folgendes Explosionsschema: In  der Sprengladung, 
die den Kem der Primarflamme bildet, findet unter dem EinfluB des Initialimpulses 
vor allem Zers. des Sprengstoffes statt. Die Zers.-Prodd. reagieren sofort untereinander 
u. bilden auf dem dunkleren Grund die helleren Rk.-Zonen. Dies ist besonders deutlich 
beim Photographieren der blauen Strahlen, wenn der Sprengstoff nur mit Ceilluloid 
umgeben oder ganz frei ist. Bei in Glasrohren eingeschlossenem Sprengstoff flieBen 
die einzelnen Zonen zusammen, so daB der ganze Grund iiell erseheint u. darin dunklere 
Streifen sichtbar werden. Die Zers.-Prodd. verteilen sich bei ihrer gcgenseitigen Rk. 
seitwarts u bilden leuchtende, den Kern umgebende Biindel. Mit der Zeit erlischt 
das Leuchten der dem Kern zugekelirten Seite, u. es entstehen den Kern umgebende 
Ringe. Der Durchmesser der Ringe vergroBert sich mit der Zeit, bis das Leuchten auf- 
hort. Der Zwiscbenraum zwischen dem Kern u. den Ringen ist von zahlreichen leuchten
den Sternpunkten besat. Aus dem Leuchtbild der Primarflamme laBt sich folgern, 
daB die Rkk. der primaren Zers.-Prodd. nicht gleichmaBig in der ganzen M. verlaufen, 
sondem sich zergliedern u. die Gestalt yon Ringen annehmen, die den Ort der Detonation 
umgeben. Die Flamme langs der Ladungsachse zeigt samtliche Merkmale einer Ex- 
plosionsflamme. Nach Verschwinden der Primarflamme erseheint die sekundare Flamme, 
herriihrend von der Oxydation der Explosionsprodd.: C, CO, CH4, H2, HCN usw. Die 
primiire Flamme enthalt sowohl im Kern wie den vom Kern abgehenden Strahlen 
samtliche Farben des sichtbaren Spektrums, wobei Rot uberwiegt. In der sekundaren 
Flamme ist Blau sehr schwach Yertreten; dafiir sind Rot u. Ultrarot sehr intensiv, 
intensiyer ais in der primaren Flamme. Ais unterste Temp.-Grenze der primaren 
Flamme werden 2000—2200° berechnet. — N i t r  o c e l l u l o s e  zeigt bei der Ex- 
plosion keine prinzipiellen Unterschiede zur Pikrinsaureexplosion. Die Gestalt der 
den Kem umgebenden Flammenringe ist bei Nitrocellulose regelmaBiger, ais bei Pikrin- 
saure, ihr Durchmesser kleiner. Ais unterste Temp. der Detonation von SchieBbaum- 
wolle mit 13,3°/o N wurden 1900—2000° angenommen. (Roczniki Chem. 12. 715—69.
1932. Warschau, Techn. Hochschule.) SCHÓNFELD.

M. Tonegutti und B. Debenedetti, Ober den Nitritgehalt des Cordits Markę 
C 2. Durch Nitritbest. nach An g e li u. Jo  u .  es  (C. 1932. T. 3252) laBt sicn bestatigen, 
daB der Nitritgeh. rauchloser Pulver vom Typ C. 2 mit dem Alter zunimmt (nach
2—3 Monaten 1 mg, nach 1 Jahr 1—10 mg, nach 10—20 Jahren 80—140 mg). Zu- 
gleich nimmt die Warmebestandigkeit ab. Jedoch laBt sich aus einem hohen N itrit
geh. kein sicherer SchluB auf den Stabilitatszustand des Pulyers ziehen. (Ann. Chim. 
applicata 22. 627—30. Sept. 1932. La Spezia, Marinelabor.) R. K. Mu ller .

M. Tonegutti, Beilrag zur Kenntnis des Einflusses rerschiedener Vaselinesorten auf 
die Stabilitat rauchloser Pulver. Cordit C 2 wird mit u. ohne NaHC03-Zusatz durch 
Vaseline stabilisiert. Es zeigt sich im Gegensatz zu den Ergebnissen von P oggi 
(C. 1932 .1. 1473), daB die Warmebestandigkeit (Ag-GefaB, 80°) um so besser beeinfluBt 
wird, je hóher die Br-Zahl der Vaseline ist (verwendet werden Vaselinen mit Br-Zahl 
38—144). Auch in einer Vorkriegsprobe Duenebergpulver C. 06 wird dunkclgefarbte 
Vaseline mit hoher Br-Zahl gefunden. (Ann. Chim. applicata 22. 620—26. Sept. 1932. 
La Spezia, Marinelabor.) R. K. Mu l l e r .
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E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: William 
A. Mclntyre, Woodbury, New Jersey, V. St. A., Herstellung von Schwarzpulner. Ein 
langsam abbrennendes Schwarzpulver, dessen Brenndauer sich gut regulieren liiCt, 
wird dadurch erhalten, daB dem Pulver kleine Mengen Emulgatoren zugesctzt werden. 
Solche sind z. B. sulfonierte Ole, phenolierte Ole u. ólige Seifen. — Z. B. besteht eine 
solche Mischung aus 72°/0 K.N03 bzw. NaN03, 6,5% S, 21% Blutkolile u. 0,5% Emul
gator. (A. P. 1 882 853 vom 20/9. 1930, ausg. 13/10. 1932.) E b e n .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Charles 
P. Spaeth, Woodbury, New Jersey, V. St. A., Herstellung von Sprengsloffen. Bei der 
Kondensation von Isobutyraldehyd u. n-Butyraldehyd mit Formaldehyd entstehen 
Diozydimethylathylmelhan u. Trioxylrimethyldlhylmelhan, welche bei der Veresterung 
mit einer 55% HoSO,, u. 45% HN03 enthaltenden Misehsaure das entsprechende Di- 
bzw. Trinitrat liefern. Letztere Verbb. konnen mit Vorteil ais Bestandteile von SchieB- 
wollpulvem im Gemiseh mit Nitrocellulose, von Sprengkapseln im Gemiseh mit Penta- 
erythrittetranitrat u. dgl. u. von Dynamiten im Gemiseh mit Nitroglycerin u. anorgan. 
Nitraten dienen. Dazu je 2 Beispiele fiir die Verwendung der Nitrate in SchieBpulvern 
u. in Dynamiten. (A. PP. 1883 044, 1883045 vom 20/11. 1931, ausg. 18/10.
1932.) E b en .

Atlas Powder Co., iibert. von: Raymond I. Bashford, Philadelphia, Pennsyl- 
vania, V. St. A., Herstellung von Ammoniumnitratdynamiten von geringer Dichie. Die 
Dynamite enthalten 30—75% NHtN 03, 9—20% Nitroglycerin, 0—2% eines schwach 
alkal. Stoffes, wie CaC03 oder ZnO, 4—25% eines mit NaNOs-Lsg. behandelten Ad- 
sorbens, wie Kieselgur, Asbest u. dgl., 6—17% Holzmehl u. dgl., 0—1,5% SchieBwolle, 
0—15% Di- oder Trinitrotoluol. Gegebenenfalls kann auch ein die Flammenbldg. ver- 
hinderndes Salz, wie NaCl, zugesetzt werden. (A. P. 1881307 vom 23/1. 1932, ausg. 
4/10. 1932.) . E b e n .

Glenn Albert Pritchett, Reno, Ncvada, V. St. A., Sprengstoffmischungen. Eine 
Mischung von ca. 10% Dinitrotoluol mit 80—90% NaN03, dessen KorngroBe so be- 
messen ist, daB die Korner von Sieben mit 8—-18 Maschen zuriickgehaltcn werden, 
wird auf ca. 60° erhitzt, wobei das Dinitrotoluol, dessen F. nicht unter 40° liegen 
soli, schm., u. beim Erkalten die Nitratkómer iiberzugartig umhiillt u. so gegen 
Feuchtigkeit schutzt. ZweckmaBig wird das NaN03 zum Teil durch NaClOa ersetzt. 
Die erhaltenen Sprengstoffe haben Erstarrungspunkte zwisehen 25 u. 65°. — Z. B. be
steht eine solche Mischung aus 10% Dinitrotoluol, 73% NaN03, 15% NaC103, 0,5% 
CaC03 u. 1,5% Holzmehl. Bei Zusatz etwas groBerer Mengen Holzmehl oder Bagasse- 
mark wird der Mischung noch 1% Mononitrotoluol zugegeben. Dazu eine graph. Darst. 
der Abhangigkeit des E. von der KorngroBe des Nitrats. (A. P. 1 882 190 vom 29/1.
1932, ausg. 11/10. 1932.) E b e n .

Remington Arms Co., Inc., iibert. von: James E. Burns, Bridgeport, Connecti
cut, V. St. A., Zundmiscliungen. Ziindmisehungen fiir Randfeuer, dio feucht in die 
Patronen eingebracht werden, in unmittelbarer Beruhrung mit der Treibladung stehen
u. Metali nicht korrodicren, bestehen aus ca. 30% Knalląueclcsilber, 10% Pb-Salz des 
Ti-initroresorcins, 29% Ba(NO.,)2, 10% Pb(CNS)2, 20% Glas- oder Schmirgelpulver u.
1%  Bindemittel. (A. P. 1 880 235 vom 28/9. 1928, ausg. 4/10. 1932.) E b e n .

I. P. Kritschewski, U. S. S. R., Mischung zum Erzeugen von kunstlichen Nebeln, 
bestehend aus Eisenpulver, CC14 u. KN03. (Russ. P. 23208 vom 19/8. 1929, ausg. 
30/9. 1931.) R ic h t e r .

John Clifford Savage, London, Erzeugung von Rauch. Zur Rauchentw. z. B. 
aus Flugzeugen benutzt man Stannichlorid oder Tilantelrachlorid. Aus dem Rauch- 
entwicklungsbehalter gelangt die Rauchmischung zunachst in einen Sammelbehiilter, 
in den gegebenenfalls Feuchtigkeit oder Wanno unter Erzeugung einer wirbelnden 
Bewegung zugefiihrt wird. (Dan. P. 42 631 vom 23/4. 1929, ausg. 21/7. 1930.) Drew s .

Lucien Leroux, La guerre chimiąue. Paris: Editions „Spes“ 1932. (151 S.) 8°.

XXI. Leder. Gerbstoffe.
Willi Hausam, Uber verscliiedene Haulscliaden im mikroskopischen B ili. Vf. 

demonstriert an Hand mkr.-histolog. Bildmaterials Hauterkrankungen durch Haar- 
pilze, Haarlinge, Lause, Milben u. Zecken besonders im Hinblick auf ihre zerstorenden 
Wrkgg. auch im ledergebenden Hautgewebe. Das Bestreben geht dahin, solche Schaden

XV. 1. 46
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nicht nur auf Blófien u. Fertigleder zu studieren, sondem bis zur Rolihaut zuriick zu 
yerfolgen, u. dadurch ihre Diagnostizierung zu erleichtern. (Collegium 1932. 809 
his 814.) Selig sb er g er .

K. H. Gustavson, Einige Oerbi-organge im Liclile der zwilterionischen Auffassung 
der Proteine. (Vgl. C. 1932. II. 158.) Vf. stellt eingangs an Hand des Schrifttums die 
Grundziige der Zwitterionentheorie dar, u. zeigt ihre Anwendbarkeit auf die Vorgange 
bei der Chinongerbung. Bei dieser kónnon nur die freien NEL-Gruppen ais Haftstcllen 
fiir Chinon dienen. Da nach H itch co ck  (C. 1924.1 .1044. II. 476) in Gelatine u. analog 
im Kollagen bei einem pn unter 8—9 nur ca. 35% iiberzahlige bas. Gruppen yorhanden 
sind, so ist auch die Chinonaufnahme sehr gering, so lange diese pn-Werte nicht uber- 
schritten werden. Erst wenn in hoheren pn-Gebieten die NH3+-Gruppen des Haut- 
proteins in zunelimendem MaBe durch OH" entladen werden u. freie NH2-Gruppen ent- 
stehen, yerlauft die Chinonbldg. rasch u. yollstandig. In iihnliclier Weise yerhalt sich 
Kollagen gegeniiber HCOH, das nach G ern g ro sz  u .  G orges (C. 1927. I. 2499) eben- 
falls erst im pn-Bereich 8—12 maximal gebunden wird. Vf. setzt sich weiterhin mit 
der PitoCTER-WiLSONSchen Theorie der yegetabil. Gerbung u. anderen Arbeiten aus- 
einander, die die Rk. zwischen Haut u. Gerbstoff zu deuten versuchen. Ferner zieht er 
dio Unterss. von P age u .  H o lla n d  (zuletzt C. 1932. II. 1262) u. von Thomas u .  K e l ly  
(C. 1924. I. 2487) heran. Dio Cr-Gcrhung ist nach Ansicht des Vf. nur mit Hilfe der 
Laduńgsyerhaltnisse der miteinander in Bk. tretenden Systeme befriedigend zu er- 
kliiren, welchc von STIASNY z u  wenig beachtet wurden. Freilich ist auch die einfache 
Kollagenatthcorie heute nicht mehr haltbar u. sogar von ihren Begriindern in der 
klass. Form aufgegeben. Auch der ELODSche Erklarungsvers. der Cr-Gerbung ais einer 
Funktion des Saurebindungsyermogens der Haut (C. 1932. II. 159) ist nicht notwendig, 
da sich alle hier besehriebenen Yorgange mit der zwitterion. Auffassung in Einldang 
bringen lassen. Vf. setzt diese ausfiihrlich auseinander u. zieht hierbei Unterss. von 
P a u l i  (C. 1931. I. 3245) heran, die gezeigt haben, daB die Aufnahme yon Ag durch 
EiweiBkórper ais ionogene Rk. vor sich geht. Analog hierzu sind auch zwischen den 
ionogenen bas. Cr-Salzen u. den COOH-Gruppen Ionenrkk. anzunohmen, fiir dereń 
Ablauf nicht die Gesamtladung des Kollagens, sondern lokalisierte Gruppen im akti- 
yierten Zustand maBgebend sind. Weiterhin entstehen infolge Nebenvalenzwrkg. 
seitens der Peptidgruppe einerseits u. des Cr, der OH-, Ol- oder Sauregruppe anderer- 
seits innere IComplexsalze u. in hochbas. Briihen auBerdem einfache Molektilyerbb. 
zwischen Haut- u. Cr-Komplex. Zur Bldg. der letzteren fuhrten z. B. Gerbverss. mit 
formiatmaskierten Cr-Briihen, wobei die Aufnahme zwischen pn =  3,77 u. 6,11 yom 
PH der Lsg. prakt. unabhangig war. DaB es sich hierbei nicht um eine Wechselwrkg. 
zwischen Ionen handeln konnte, zeigte Vf. auch durch Vergleichsverss. mit Permutit, 
bei denen fast kein Cr fixiert wurde. Weiterhin finden auch die yerminderte Cr-Auf- 
nahme durch HCOH-gegerbte Haut u. die erhohte Gerbstoffixierung durch Cr-Leder 
im Rahmen der vom Vf. gegebenen Cr-Gerbtheorie ihre Deutung. Zum SchluB wendet 
sich Vf. der Auffassung Me u n ie r s  (C. 1931.1. 723) yon der Gerbwrkg. ais „Blockierung 
der hydrophilen Gruppen der H aut“ zu; liiernach ware die Wrkg. der Nebenvalenz- 
krafte weit iiber das ganzo Proteinaggregat reiehend zu denken, so daB dadurch auch 
die bei der Gerbung intakt bleibenden NH3+-Gruppen bis zu einem gewissen Grad 
depolarisiert werden. (Collegium 1932- 775—93.) S e lig sb e rg e r .

C. van der Hoeven, Uber Sulfitochronibriihen. Im AnschluB an Unterss. yon 
Stlasny u .  Szego (C. 1926. II- 1916) wurden bei Raumtemp. 0% bas. Cr-Alaunlsgg. 
pro 1 Cr mit %> 1> !%> 2 u. 3 Moll. Na2S03 versetzt u. sofort, nach einigen Stdn.u. 
nach 1, 3, 5, 7, 9 u. 12 Tagen das ionogen gebundene Sulfit (durch rasche Titration mit 
1/,0-n. .L-Lsg.) u. Sulfat (mit Benzidin nach R aSCHIG), das an Cr-Komplex gebundene 
Sulfit (durch Zerstorung des Komplexes mit H2SO., im Kjeldahlapp. u. Uberdestillieren 
der S02 in VlO -n. Na2C03-Lsg.), der pn-Wert, das Gerbyermogen fiir Hautpulver, die 
Ausfloclcungszahl (mit 1/io'n - NaOH) u. die Wanderungsrichtung im Uberfiihrungsapp. 
bestimmt. Tabellen, Diagramme. Es ergab sich, daB die Wanderung yon Sulfitgruppen 
in den Cr-Komplex bei den Briihen mit 1/2—1% Moll. Na2S03 nach 1—2 Tagen,bei 
groBcrem Sulfitzusatz nach 7 bzw. 9 Tagen ihr Maximum erreichte. Bei Luftzutritt 
nahmen sowohl komplex wie ionogen gebundenes S03 starker ab ais unter Luft- 
abschluB, u. zwar infolge Oxydation u. Entweiclien yon S02. In der mit 3 Moll. Na2S03 
bereiteten Lsg. enthalt der Cr-Komplex nach 12-tagiger Alterung nur noch Sulfitreste 
(0,7 Mol. S03/Cr). Das Gerbyermogen dieser Briihe zeigte erst nach ca. 9 Tagen ein 
ausgepriigtes Maximum, wahrend die Cr-Aufnahme durch Hautpulyer bei den anderen
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Brulion viel geringer war u. mit dem Altem zuriićkging. (Collegium 1932. 843— 53. 
Waalwijk [Holland], Reiehsverauclisanst. f. Lederind.) SELIGSBERGER.

W. Ackermann, Vencendung von Diphenylamin ais Indicalor bei der Titralion 
■uon Bicliromat und eine einfache MeOiode zur Untersuclmng von gebrauchten Chrombruhen. 
Das Verf. von K nop (C. 1924- I. 2188) zur Titration von Fe mit Diphenylamin ais 
Indicator liiBt sieh auch fiir dio Cr-Best. in Gerbbruhen u. Leder yerwenden. Man gibt 
zu der mineralsauren Bichromatlsg. 2—3 ccm konz. H3P 0 4 u. 2 Tropfen 1 °/0ig. Di- 
phenylaminlsg. u. titriert mit 0,1-n. Fe“ -Salzlsg. auf Hellgriin. Das bei der Oxydation 
der Cr-Salzlsgg. nicht verbrauchte TI20 2 zerstort man in diesem Palle am besten mit 
ca. 2 ccm der Fe"-Salzlsg., verd. u. kocht auf. Das hierbei gebildete 3-wertige Pe stórt 
nicht. (Collegium 1932. 828—30. Worms, Do er r  & R ein h a r t  G. m. b. H.) Se lig sb .

Chemische Pabrik Siegfried Kroch A. G. und J . H. Epstein A. G-, Deutsch- 
land, Ve.rfah.ren zum Fellen von Leder. Man verwcndet solcho vegetabil. Ole, welche 
einen Geh. von ca. 85% oder mohr an ungesatt. Pettsiiuren der Ólsaurereihe oder 
dereń Estor u. eine Kaltebestandigkeit von unter —G° aufweisen, vorzugsweise unter 
Anwendung von Emulgatoren oder in sulfoniertem Zustande. ErfindungsgemaB ge
langen zur Anwendung: Teesaatól, Aprikosenkernol, Pfirsichkernol u. Mandelól. 
Diese Ole werden durch Pressen oder durch Extraktion der entsprechenden Samen 
oder Kerne gewonnen. Z. B. werden sumachgare Kalbfelle mit l,4°/0 Mandelol, die 
mit 0,8% Turkischrotól emulgiert werden, bei 200% Plotte von 50° 45 Minuten ge- 
lickert. Nach dem Auswaschen in 30° warmem W. werden dio Leder ausgereckt, ge- 
trocknet u. zugerichtet. (F. P. 734959 vom 11/4. 1932, ausg. 31/10. 1932. D. Prior. 
13/5. 1931.) Se iz .

John Emil Johnson, St. Paul, Minnesota, M ittd zum Wasserdichtmachen von 
Leder, bestehend aus 50—75Teilen Hammeltalg, 5—lOTeilen Yaseline u. 100—150 Teilen 
Tran. Das Gemiseh wird in der Warme zusammengeriihrt. (A. P. 1 836 756 vom 
5/9. 1929, ausg. 15/12. 1931.) M. F. Mu l l e r .

XXIV. Photographie.
A. J. Rabinowitsch und C. S. Bagdassarjan, Der Einflup des pu-Werles auf die 

Lichtempfindliclikeit kolloidfreien Silberbromids. Vff. priifen den EinfluD der pn auf 
die Empfindlichkeit von bindemittelfrciem AgBr, u. zwar sowohl in Suspensioncn ais 
auch an Ndd. Es wurden hochdisperse Suspensionen von AgBr mit 5—40% t)ber- 
schuB an Br' hergestellt, mit Pufferlsgg. von bekanntem ph vermischt u. iliro direkte 
Schwarzung durch Licht (ohno Entw.) gemessen. Das Gleiche wurde an AgBr-Ndd. 
auf Glasplatten mit Br'-t)berschiissen von 5 bis 20% ausgefuhrt. Dio Lichtempfind- 
lichkeit aller AgBr-Sole u. -Ndd. wiichst mit steigendem pu, erst langsam (von pn =  5 
bis 8), dann sehr schnell (von ph =  8—10). Die Empfindlichkeit wird durch Br'-t)ber- 
schuB gleichmaBig gesenkt, wobei dio Menge des Oberschusscs anscheinend keinen 
EinfluB hat. Die chem. Zus. des Puffergemischcs ist ohne Bedeutung. Vff. deuten 
die Resultate dahin, daB die adsorbierten OH-Ionen dio Elektronenhulle des AgBr 
doformieron u. so die fiir den photochcm. ElementarprozeB notwendige Energie ver- 
mindern. (Ber. int. Kongr. wiss. angew. Photogr. 8 (1931). 192—94. 1932. Moskau, 
Wissensehaftl.-teclm. Kino-Photo-Inst.) R oll .

E. Fuchs, Uber Schleierbildung im Verlaufe chemischer Iieaklionen. (Ber. int. 
Kongr. wiss. angew. Photogr. 8 (1931). 204—08. 1932. — C. 1932. I. 329.) R oll .

Heinz Umbehr, Der Ozaphanfilm — ein neues biUiges Schmalfilnilcopiennaterial. 
Der OzfiphaidUm, der von der Agfa zusammen mit der Firma K alle & Co. ais 16-mm- 
Film in den Handel gebracht wird, besteht aus dem gleichen Materiał wie das bekannte 
Cellophan. Er ist mit lichtempfindlichen Diazoverbb. getrankt, wie sie beim Ozalidyerf. 
venvendet werden u. wird in gleicher Weise entwickelt. Seine Vorzuge sind seine 
geringe Dicke, die eine Untcrbringung von mohr ais der doppelten Filmlange auf dem 
gleichen Raum wie Acetatfilm ermóglicht u. dio Billigkoit des Materials. Lctztere 
wird allerdings wettgemacht durch dio Unmóglichkeit, von n. Positiv- oder Negativ- 
yorlagen befriedigende Abziige zu machen, da seine steile Gradation die Anfertigung 
besonderer Kopiormatrizen erfordert. Seine Billigkeit kommt daher nur bei Massen- 
auflagen zur Geltung. (Photographische Ind. 30. 1163. 23/11. 1932.) ROLL.

Franz Seeber, Unsere Erfahrungen mit dem Siclierheitskopierfilm „Ozaphan“. 
Empfehlung des Sicherheitskopierfilms Ozaphan (K alle), bei dem mit einfacher Technik
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durchaus befriedigendo Wiedergaben crlialten wurden. (Dtsch. med. Wsclrr. 58. 1804 
bis 1805. 11/11. 1932. Erfurt, Innerc Abt. des Krankenhauses St. Nepomuk.) W a d eh n .

E. Lehmann, Uber die Bestimmung des Begriffes Sicherheitsfilm. Zur Definition des 
Begriffs „Sicherheitsfilm" wird die Eestlegung zahlenmaBiger Werte fiir die Entflamm- 
barkeit u. Brennbarkeit vorgeschlagen. Die Entflammbarkeit wird definiert durch die 
Entziindungstomp. fiir ein Filmstiick bestimmter GróBe beim Einbringen desselben in 
einen auf die krit. Temp. geheizten Ofen von festgelegten MaBen. Ais MaB fiir die Brenn
barkeit gilt die Brenndauer eines liorizontal ausgespannten Filmstiickes von bestimmter 
Lange. Dio Proben sollen lufttrocken u. von der Schicht befreit sein. Ais zulassige 
Werto werden vorgeschlagen eine Entflammungstemp. von 300° u. eine Bremidauer 
von 45 Sek. fiir 30 cm. (Ber. int. Kongr. wiss. angew. Photogr. 8 (1931). 281—86.
1932. Berlin-Charlottenburg, Techn. Hochsch., Photochem. Lab.) R oll.

A. J. Rabinowitsch, S. Peissachowitsch und L. Minaev, Uber die Adsorptions- 
theoria des Enlioicklurujsvorganges. Vff. erklaren den Entw.-ProzeB durch beyorzugto 
Adsorption des Entwicklors an den Ag-Keimen des latenten Bildes. Die erhóhte Konz. 
des adsorbierten Entwicklers soli das Red.-Potential erhohen u. dadurch die Red. des 
AgBr einleiten. Vff. bestimmen die Adsorption yon Hydrochinon aus Lsgg. von ver- 
schiedenem ph an kolloide Ag- u. AgBr-Lsgg. von gleicher Gesamtobcrflśiche. In 
neutralen oder scliwach sauren Lsgg. adsorbiert kolloides Ag meBbaro Mengen Hydro
chinon, wahrend dessen Adsorption an AgBr =  0 ist. Bei steigendem pn sinkt dio 
Adsorption an Ag etwas, wahrend sie beim AgBr steigt, ohne jedoch diejenige von Ag 
zu erreiehen. (Ber. int. Kongr. wiss. angew. Photogr. 8 (1931). 186—-89. 1932. Moskau, 
Karpow-Inst., Photochem. Lab.) R oll.

Rodolfo Namias, Das sekunddre Biłd bei Entwicklung mit Brenzcatechin und seine 
Anwendbarkeit. Es wird ein Bad aus gleiehen Teilen einer Lsg. von 5 g Brenzcatechin 
in 500 ccm W. u. einer Lsg. von 40 g Na2C03 in 500 ccm W. angewandt, das innerhalb 
V2—3I, Stde. entwickelt u. braune sekundiire Bilder mit guter Zeichnung liefert. Durch 
die Weglassung des Sulfits wird das Desensibilisierungsbad mit Safranin entbehrlich. 
Noeh besser wirkt (innerhalb 20—30 Min.) dasselbe Bad mit 4 g NaOH statt 40 g 
Na2C03. Vf. diskutiert die Vorziige des Yerf., das offenbar auf der Bldg. von Oxy- 
dationsprodd. oder eines Br-Deriv. des Brenzcatechins beruht. Es wird angenommen, 
daB die bei Anwendung des sulfitfreien Brenzeatechinentwicklers beobachtete Er- 
haltung der KorngroBe des AgBr darauf zuriickzufiihren ist, daB der Entwielder be- 
sonders auf die Peripherie des Korns einwirkt. Das alkal. Brenzcatcchinbad kami 
auch zur Verstarkung oder ais Schwarzungsbad bei HgCl2-Verstarkung mit VorteiI 
angewandt werden. (Svcnsk fotogr. Tidskr. 2 2 .106—08.114—17. Okt. 1932.) R. K. M.

Ferdinand Leiber, Ein neues Umkehrverfahren fiir Luftbildzwecke. Zusammen- 
fassung der bisher bekannten Umkehrverff. zur direkten Erzeugung positiver Bilder, 
unter besonderer Berucksichtigung der Erfordernisse des Luftbildwesens. Fur Luft
bildzwecke erscheinen die bekannten Verff. wenig geeignet. — Einige Entwickler 
(Pyrogalłussaure, Hydrochinon, Brenzcatechin, Adurol) erzeugen unter geeigneten Be
dingungen in der entwickelten Schicht neben dem Ag-Bild ein zweites Bild aus Oxy- 
dationsprodd. der Entwieklersubstanz (vielleicht auch aus einer Verb. der Oxydations- 
prodd. mit Gelatine). Dieses sogenannte Restbild wird von den meisten Abschwachern 
nicht angegriffen. Man kann also das Ag-Bild unter Erhaltung des Restbildes lieraus- 
losen. Vf. stellt fest, daB das Restbild ein erhebhches Red.-Vermógen besitzt, man 
kann also das nach Herauslosen des Ag nur sehwaeh sichtbare Restbild durch Nieder- 
schlagen von Metallen, Metallyerbb. (z. B. FeK.,(CN)0) oder Farbstoffen entwickeln. 
Deckkraft u. Abstufung der so erhaltenen Bilder sind durchaus befriedigend. Durch 
zweifache Entw., bei der die erste Entw. mit einem kein Restbild liefernden Entwickler, 
die zweito Entw. (nach Auswaschen der Schicht u. Zweitbelichtung yon der Schicht- 
seite) mit einem ein Restbild liefernden Entwickler erfolgt, laBt sich das Verf. zur 
Herst. von Umkehrbildem verwenden. Arbeitsyorschrift zur Ausfiihrung des — auch 
fiir Luftbildzwecke geeigneten — Verf. im Original. (Jb. Abt. Luftbildwes. Nayigat. 
DVL. 1932. VI. 44—5 0 . ) _________________  L eszy n sk i.
Jahrbuch  fu r Photographie, K inem atographie und Reproduktionsverfahren. U n te r Mitw.

hervorragender Fachm iinner, hrsg. yon Josef Maria Eder, Eduard Kuchinka u. Curt
Em m erm ann. Bd. 31. 1928— 1929. T l. 1. H alle : K napp  1932. (V III , 320 S.) gr. 8°.
nn M. 1S.—; geb. nn M. 19.S0.
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