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Geschiclite der Chemie.
Fitz, Dr.-Ing. e. li. Heinrich Koppers zum GO. Geburtstag. (Chem. Fabrik 5. 437. 

16/11. 1932.) Le s z y n sk i.
B ornem ann, Julius Stokłosa zu seinem 75. Geburtstagc. Zusammenfassung u. 

Wurdigung scinor bedeutendsten Arbeiten. (Chem.-Ztg. 56. 709. 1932.) W. Schultze.
R. Bemier, M on Grimbert (1860—1931). (Buli. Soc. Chim. biol. 14. 692—96. 

1932.) Wa d e h n .
— , Dr. Hermann Hecht. Nacbruf. (Keram. Rdsch. Kunstkeramik, Feinkeramik, 

Glas, Email 40. 609— 11. 24/11. 1932.) Salmang .
Wosnessenski, D ubinin , Katusehew, Lepinj, Nasarow, Tschepelewetzki und 

Tschmutow, Nikołaj Alexandrowilsch Scliilow. Nachruf, Darst. des Lebenswcrkes 
Suhilow s, Ubersicht seiner Arbeiten, Zusammenfassung der von ihm erzielten Er- 
gebnisse auf den Gebieten der chem. Kinetik u. Adsorption. (Chem. J . Ser. W. J . 
physik. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. W. Shurnal fisitscheskoi Chimii] 
2. 213— 32. 1931.) Gu r ia n .

J. A. Audley, Zur Erinnerung an Josiah Wedgwood. Lebensbesehreibung. (Trans, 
ceram. Soc. 31. 453—62. Nov. 1932.) Salm ang .

J. D. Moerrnan, Aus alchemislischen Schriften. Isaak und Johan Isaak Hollandus. 
Aufzahlung der Werke, die wahrscheinlicli auf dio genannten Alchimisten ais Vff. 
zuriickgehen. (Chem. Weekbl. 29. 702—09. 1932. Apeldoorn.) Gro szfeld .

A. Johnsen, Die Geschichle einer kryslallmorphologischen Erkennlnis. Es wird 
liistor. untersucht, wie sich die Verdicnsto um die Entdeckung der Krystallwinkcl- 
konstanz auf S te n o  u . H ome d e  l’I sle  verteilen, wobei verscliiedene herrsehende 
Irrtiim er berichtigt werden; das Gesetz der Krysfcallwinkelkonstanz yerdient den 
Namen , ,Steko-RoM Esebes Gesetz". (S.-B. preuB. Akad. Wiss. 1932. 404—15. 
Berlin.) SKALIKS.

Joseph W. Englaild, Franklin, der Enldecker Prieslleys, wid Priestley, der Ent- 
decker des Sauersłoffs. (Amer. J . Pharmac. 104. 594—607. Sept. 1932. Philadelphia, 
Pa., U. S. A.) D eg n e r .

Mary Elvira Weeks, Die Entdeckung der Elemente. XVII. Die Familie der Halogen-e. 
(XVI. vgl. C. 1932. II. 3353.) (J. chem. Educat. 9. 1915—39. Nov. 1932. Lawrence, 
Univ. of Kansas.) Le sz y n sk i.

Samuel A. Jackson, Pharmazie im Talmud. (Pharmac. J . Pharmacisfc 128. 
26. 1932.) Sch ó nfeld .

Thomas Ferguson, Geschichle der Pharmazie wid des Apothekenwesens in  Schoit- 
land. (Chemist and Druggist 116. 695—703. 1932.) P. H. Schultz .̂

Walter Dórr, Goethe utul Apotheker Spielmann. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 72. 377 
bis 378. 12/7. 1932.) P- H. S chultz.

Max Speter, Zucker ais eleklrischer Isolator. Histor. Bemerkungen iiber die beim 
Zerbrechen yon Zucker im Dunkeln auftretenden Leuchterscheinungen. Wiedergabe 
einer Veroffcntlichung im ,,Hannoverischen J.fagazin“ (1780) iiber die Verwendung yon 
geschmolzenem Zucker ais Isoliermaterial bei der Anfertigung Leydener Flasehcn. 
(Dtsch. Zuckerind. 57. 1051—53. 10/12. 1932. Berlin.) Le s z y n sk i.

C. A. Browne, Ein friihes Experiment von James Woodhouse uber die synihetische
Darstellung von Ammoniak. Wiedergabe u. Diskussion eines Briefes von J. WOOD- 
HOUSE (1770—1809) aus dem Jahre 1809, der sich in der DARMSTADTERschen Samrn- 
Iung der PreuB. Staatsbibliothek, Berlin, befindet. WOODHOUSE erhitzte ein Gemisch 
von Ru fi u. Pollasche im geschlossenen Tiegel. Das Rk.-Prod. wurdc nach dem Erkalten 
m it W. iibergossen. Es entziindete sich sogleich u. zugleicli entwickelte sich NH3. 
W o odho use  scheint danach, ohne Kenntnis der Arbeiten von Ga y -Lu ssac , T iiŹNARD 
u. Cu r a u d a u , metali. K  dargestellt zu haben. (J. chem. Educat. 9. 1744—47. Okt. 
1932. Washington, Dept. of Agriculture, Bureau of Chemistry and Soils.) RÓLL.

XV. 1 . 47



7 2 2 G ESC m CH TE DER CHEMIE. 1 9 3 3 .  I.

Katharine S. Love und P. H. Emmett, Wiederholung von Versuchen von James 
Woodhouse aus dem Jahre 1808 uber die Darstellung von Ammoniak. (Vgl. vorst. Ref.) 
Der Vers. von W oodhouse wurde unter verschiedenen Bedingungen wiederholt, wobei 
aucli s ta tt K 2 C0 3  KO U  yerwendet wurde. Es bildet sich in allen Fallen K C N  u. N H a 
nach den Gleichungen:

K 2 C0 3  +  N 2 +  4 C =  2 KCN +  3 CO KCN +  2 H ,0  =  N H 3  +  KCOOH 
Bldg. von K  wurde in keinem Falle beobaclitet, u. diirfte boi dem Vers. von WOOD
HOUSE auf unbekannte Vers.-Bedingungen u. wechselnde Zus. der von ibm benutzten 
(unreinen) Chemikalien zuriickzufiihren sein. (J. chem. Educat. 9. 1748—50. Okt. 
1932. Washington, Dept. of Agriculture.) RÓLL.

H. Heinrich Franek, Willy Makkus und F. Jankę, Zur Enideckungsgeschichte 
des Kalkstickstoffverfahren-s. Vff. weisen die Angabe von R othe (C. 1933. I. 1), daB er 
der eigentliche Erfinder des CaCN2-Verf. sei, zuriick. (Chem.-Ztg. 56. 903. 12/11. 
1932.) R. K. Mu l l e r .

Hugh Nicol, Salpeter. Vf. ver\veist auf einige altere, bisher nicht beriicksichtigto 
Literaturstellen iiber Salpeter u. iiber seine Gewinnung aus Pflanzenasehen ais „Afro- 
nitrum “ , wahrscheinlich Ca(N03),. (J . Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 51. 971—72. 
25/11. 1932.) _ R. K. Mu l l e r .

Max Speter, Wie der Irrtum  uber die vermeinllichen ałtagyplischen Olasbldser eni- 
stehen konnie. Die yermeintliohen Glasblaser sind Feuerschiirer. (Glasteehn. Ber. 10. 
647— 49. Dez. 1932. Berlin.) SALMANG.

R. Strebinger und W. Reif, Das alchemistische Medaillon Kaiser Leopold I ,  (Ein 
Beispiel der angewandlen Mikroanalyse.) In  der Bundessammlung von Medaillen u. 
Miinzen in Wien befindet sich ein Medaillon, das von dem Alchimisten W e n z e l- S e i le r  
dem Kaiser L e o p o ld  I. im Jalire 1677 iibeiTeicht wurde. Das angeblich aus Silber 
bestehende Medaillon wurde vor den Augen des Kaisers dureh Eintauchen in eine FI. 
angeblich in Gold verwandelt. Vff. untersuchen nach der mikroanalyfc. Methode von 
S t r e b in g e r  u . H o lz e r  (vgl. C. 1931. II. 3640) das Medaillon, das heute noch bis 
zum Fl.-Niveau goldgelbe Farbung zeigt, wahrend der nicht eingetauchte obere Teil 
silberahnlich geblieben ist. Proben von verschiedenen Stellen des Medaillons ergeben 
eine einheitliche Zus. aus etwa 47%  Au, 44%  Ag, 7%  Cu (Rest Sn, Zn, Fe). Verss. an 
einer Probelegierung gleicher Zus. ergeben, dal3 die Farbumwandlung Silber — ->- Gold 
dureh Eintauchen in k. wss. H N 0 3  (1:1) ausgefiihrt werden kann. (Mitt. Niimismat. Gef>. 
Wien 16. 209—13. Juli/Dez. 1932. Wien. Mikroanalyt. Inst. d. Techn. Hochsch. 
Sep.) L e sz y n sk i.

J. Troger, Uber die von den Allen in  Kunst und Oewerbe benutzleu Farben. (Pharmaz. 
Zentralhalle Deutschland 72. 577. 593—601.) Sc h o n fe ld .

Leo Eck, Friedrich Wilhelm Liidersdorff. (Vgl. C. 1932. II. 3.) Bericlit iiber die 
1832 erschienene Schrift Lu d e r sd o r f fs  iiber Kautschuk, in der bereits Einiges 
iiber das Verhaltnis Kautschuk-Schwefel gesagt wird. (Gummi-Ztg. 46. 967—68. 
1932.) A l b u .

Guido Rovesti, Die Parfiimerie bei den Etruskern und Romern. Gesehiclitlicher 
Ruckblick. (Chemist and Druggist 116. 746—50. 1932.) P. H. Schultz.

Albert Hansen, Geschichte der Garungs- und Spirilusinduslrie Danemarks. Fest- 
schrift zum 50-jahrigen Jubilaum der Aktieselskabet De Danska Spritfabrikken. 
(Areh. Pharmac. og Chem. 38. 305— 07. 1931.) E. Ma y e r .

— , Papierniacherei in alter und nemr Zeit. Leben u. Arbeit in einer scliott. Hand- 
papierfabrik um 1870 u. in einer kleinen Maschinenpapierfabrik. (Wid. Paper Trade 
Rev. 98. 1662—64. 25/11. 1932.) F r ie d e m a n n .

Erich Stenger, Aus der Friihgeschichte der Photographia. I. Die ausldndische 
photographische Literatur 1839—1870. (M it Ausnahme der franzósischen und englischen 
Literatur.) (Photographische Ind. 30. 1234—36. 1262—63. 14/12. 1932. Berlin.) Le s z .

Gerd Hinrich Behlmer, Gesehichte der Apotheker und Apotheken im alten Soest. Mitten- 
wald: Nemayer 1932 (233 S.) S°. M. 0.—.

M. Nierenstein, Incunabula of tannin chemistry. London: Arnold 1932. (167 S.) 8 °. 12s. 
Gd. net.

Prafulla Chandra Eay, Life and experiences of a bengali chemist. London: K. Paul 1932.
(663 S.) 8°. 7 s. 6 d. net.

Fritz Rothe, Aus den Erinnerungen eines Industrie-Chemikers: ttber die Entdeckung des 
Kalkstiekstoff-YerfBhrens. Berlin: Maurer & Dimmiek 1032. (45 S.) 8 °.



A. Allgemeine und physikalische Chemie.
C. C. Pines, Ein chemischer Garlen. Pflanzenahnliche Gebilde werden erhalten, 

wenn man in verd. Na2 Si0 3 -Lsg. (Lsg. D. 1,4 +  3—4 Teile W.) Krystalle von CuSO,,-
5 H 2 0 , NH 4 Fe(SO.,)2-12 ILO, Ni(N03)2-6 H 2 0 , CoC12-6 H.O, FeSO.,-7 H 2 0 , U 0 2(N 03)2-
6  H aO, MnCl2 -4 H aO, Bleizucker, NH 4A1(S04)2-12 H 2 0 , M gS0.,-7H20  oder ZnSO*-
7 H20  einbringt oder einen Zn-Streifen in 3°/0 ig. Pb-Acetatlsg. (bzw. Cu in AgNOa-
Lsg.) liangt. {Amer. J .  Pharmao. 104. 665—66. Okt. 1932. Philadelphia, Coli. of 
Pharm. and Science.) R- K. Mu l le r .

Linus Pauling, Interalomare Abstande in kovałenten Molekiilen und Resonanz 
zwischen zwei oder viehr Elektronenstruklurm nach Lewis. Aus den Radien fur Krystallo 
m it Elektronenpaarbindimgen lassen sich Radien fur nichtmetall. Atonie in kovalenten 
Moll. berechnen:

Einfache Bindune:
S

1,04
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Einfache Bindung:
Si PH B C N O F

0,29 (0,375 in Ha) 0,89 0,77 0,70 0 , 6 6 0,64 1,17 1,10
Cl Ge Al Se Br Sn Sb Te I

0,99 1 , 2 2 1 . 2 1 1,17 1,14 1,40 1,41 1,37 1,33
Doppelte Bindung: Dreifache Bindung:

B C N 0 S c N
0,80 0,69 0,63 0,59 0,94 0,61 0,55

O
0,52

Die Radien gelten fur rein-kovalente Moll., in denen F  eine Elektroneupaarbindung
bildet, O zwei, N drei usw.; sie gelten aber auch fur Verbb. wie (CH3 )3 N : O :. Die
Radien fiir As, Se, Br, Sb, Te u. I  sind nur zu verwenden fiir eine Kovalenz von 1,
2 oder 3; fiir eine Kovalenz von 4 sind etwas niedrigere Werto („tetraedr. Radien11) 
zu verwenden. Der Vergleich der berechneten Radiensummen von Moll. m it den bandcn- 
spektroskop. bestimmteri W erten zeigt Obereinstimmung innerhalb 0,02 A. —• Oft 
kónnen zwei oder mehr verniinftige Elektronenformeln nach LEWIS fiir ein Mol. ge- 
sclirieben werden, ohne daC bisher eine Entscheidung unter diesen moglieh war. Der 
Vergleich der beobaehteten interatomaren Abstande mit der Radiensumme nach obiger 
Tabelle ermoglicht den Entscheid zwischen zwei moglichen Fonneln in gewissem Um-
fang. Z. B. aus den beiden Strukturen : C :: O; u. ; C : : O: fiir den Normalzustand des 
CO-Mol. berechnet sich der Abstand zu 1,28 bzw. 1,13 A; der beobaehtote W ert von
I,15 A schlieBt die erste Móglichkeit aus. Die Unters. der Energiekurven (vgl. C. 1932.
II. 961) hatte gezoigt, daC das CO-Mol. im Normalzustand in beiden Formen yorliegt, 
wobei die Form m it Dreifachbindung ubcrwiegt. Danach ware ein Gleichgewiehta- 
abstand zu erwarten, der etwas kleiner ais das Mittel von 1,28 u. 1,13 A. Der beob- 
achtete W ert zeigt an, dafi bei Resonanz zwischen mehreren Formen die interatomaren 
Abstande dem kleinsten der Einzelformen entsprechen. Fiir N20  wird ein Tragheits- 
moment von 59,4-10“ '1 0 g/cm2 angegeben ( P l y l e r  u. Barker", C. 1932. I. 15). Es
berechnet sich das Tragheitsmoment fiir die drei Strukturen 1. :N ::N :.‘0 ;  zu 75,8;
2. : N : : : N : 0 :  zu 75,3; 3. :N ; N : : : 0 ;  zu 75,2. Bei Resonanz zwischen 1. u. 2. ergibt
das Tragheitsmoment zu 66,7, bei Resonanz zwischen 1., 2. u. 3. zu 58,1. Die N—N- 
u. die N—O-Bindung verlmlten sich wie Dreifachbindungen (vgl. jedoch folgendes 
Ref.). Die beobaehteten Abstande von 1,15 ±  0,05 A fiir N3~ u. NCO~, die isoster 
m it C0 2 u. N20  sind, beweisen, daB die Ionen ais Gemisch dreier Strukturen vorliegen. 
Die GróBe des C—C-Abstandes in Graphit u. Bzl. (1,42 A) zeigt an, daB diese Bindung 
nieht eine Einfachbindung (1,54 A) ist, sondern in Resonanz zwischen Einfaeh- u. 
Doppelbindung (1,38 A) ist, wie in der KEKULEschen Struktur. — Bei andern Moll. 
beateht Resonanz zwischen mehreren gleicliwertigen Strukturen; so z. B. fiir C03~ 
u. N 0 3_ gibt es drei Strukturen der A rt I, die sich nur durch die Lage der Doppel
bindung unterseheiden. Der beobaehtote C—O- u. N—O-Abstand von 1,25 A (C :0 =
1,43; C ::0  =  1,28; N :0  =  1,36; N ::0  =  1,22 A) zeigt die Bedeutung der Doppel-

• o - n - - n -  R :C :0 :H  ^ . .  tc-o -o - it
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bindung u. der Resonanzenergie fiir die Verminderung der interatomaren Abstande. 
Die Resonanz zwischen mehreren glcichwertigen Strukturen crmóglicht dio Erklarung 
chem. Eigg. Die Strukturen I I  u. I II  lassen keinen Unterscliied in der C!—O-Bindung 
erkennen. Aber die COOH-Gruppe ist in Resonanz zwischen der Struktur I I  u. IV; 
das H-Atom ist also an ein O-Atora gebunden, das zeitweise an C doppelt gebunden 
ist; daher erfolgt leioht Ionisation. Ahnlich sind die sauren Eigg. von Saureamiden 
zu erklaren. Ebenso ist zu verstehen, warnm Harnstoff nur ein Proton addiert; es 
liegt Resonanz zwischen drei Strukturen vor, wodurch der Saucrstoff eine groBere 

H H  H  II  II H
H :N :C :N :H  h ;N ; :C : n : h  i i : n :C : :N :h

Protonenaffinitat ais ein Ketosauerstoff erhiilt. Ahnlichcs gilt fiir Amidine u. 
Guanidine. (Proc. Nat. Acad. Sci„ U. S. A. 18. 293—97. 1932. California Inst. of 
Teehn. Gates Chem. Labor.) Lo een z .

Linus P au ling , Die Ehktromnslruhtur des normalen Slickoxydulmolekiils. (Vgl. 
vorst. Ref.) Es ergibt sieli nun, daB der experimentelle W ert des Tragheitsmomentes 
von N20  66,94• 10~ 4 0  g/qcm ist; die friiheren Schliisse gelten also nieht. Fur N20  
ergibt sieli m it diesem Werte des Tragheitsmomentes eine Struktur, die zwischen
! X ; ;N ::  O ! u. ;N :; :N ;O r  resoniert. DicN—N-Bindung resoniert also zwischen Doppel-
u. Dreifaehbinduug, die N—O-Bindung zwischen Einfach- u. Zweifachbindung. Die 
Formel fiir N20  kann also N = N —O geschrięben werden, obgleieh N  niclit mehr ais 
4 kovalente Bindungen gleichzeitig bilden kann. (Proc. Nat. Acad. Sei., U. S. A. 18. 
498—99. Juli 1932. California Inst. of Technology. Gates Chem. Inst.) Loren z .

Hugh M. Smałlwood, Die Ionisation organischer Sauren. (Ausfiihrliche Mitt. zu
0. 1932. II. 178.) Vf. sucht den EinfluB der Substituenten auf die Starkę organ. Sauren 
pkysikal. zu interpretieren. Die Dissoziationskonstante ciner schwachen Saurc ist 
ein MaB fiir dieAnderung der freien Energie boi der Rk. H Am — y  IIa + +  A a<1~ A F. 
Der Vorgang liiBt sich zerlegen in: H  Aaq — y  H A g +  A Fx; H  A a — >- Ha+ +  A a~ +  
A F2; IIg+ — y  IIaą+ +  d  F3; A ~  — y  IIaq~ A F t. Dann ist A F  =  A F t +  A F 2 +  
A F3 -}- A F t — — R  T  log Ka. K a ist die Dissoziationskonstante der Siiure H A .  — 
Der zweite Scliritt ist der wichtigste; er besteht in der Entfernung des Protons von 
dem Mol. H  A  u. erfolgt in 4 Teilvorgiingen: 1. Anderung der Elektroneiwerteilung 
des neutralen Mol. (unpolarc Bindung) zu der der beiden Ionen //+  u. A~  in der Gleich- 
gewichtsentfernung des ungestorten Mol. 2. tlberwindung der CoULOMBschen An- 
ziehung. 3. Anderung der Polarisation des Anions infolge der Entfernung des I I+.
4. Entfernung des Protons aus dem elektr. Feld der Dipole des Anions. Von unmittel- 
barem Interessc fiir das Problem ist nur der letzte Vorgang, dessen Energie im all- 
gemeinen klein gegenuber der der andern Vorgange ist. Diese Energie kann gefunden 
werden durch Vergleich der Dissoziationskonstanten zwcier Sauren, die sich nur durch 
die Gruppenmomente ihrer Anionen unterscheidcn. Wcnn diese Anionen A  u. A ' ge- 
niigend ahnlich sind, dann ist A F„ — A F.,' im wesentlichen gleich der Differenz der 
Arbeit zur Entfernung des II  - aus dem Dipolfeld von A~  u. der zur Entfernung aus 
dem Eeld von A~', gleich e — e'. Weiter wird angenommen, daB bei ahnlichen A  u. A ' 
aueh A Fj =  A F {  u. A F} --  A F /  ist. A F? ist bei allen Sauren =  A Fs'. Es ist also 
A F  — A F ' =  e — e — — R T \n ( K J K a'). e ist mm gleich — e<P, wobei e die 
Ladung des Protons ist u. das Potential der Gruppenmomente des Anions berechnet 
fiir den Ort, den das Proton im ungestorten Mol. einnimmt; ahnlich ist e' =  — c <I>'. 
Also log K a/K a'  — e (0  — &')/2,3 k T  (1). Gleichung(l) wird nun zunachst auf den 
Pall HCOOH — CH3OH zur Berechnung der Dissoziationskonstanten Yon CH 3 0H  
angewandt. Es ergibt sich ein K  fiir CH3OH von 10-17, was zu hoeli sein mufi. Die 
Disltrepanz beruht auf der Vernachlassigung der Resonanzenergie des Carboxylions 
(vgl. P a u lin g , vorvorst. Ref.); nach der Schatzung von P a u lin g  bedingt dies einen 
Faktor yon 10-13. Der /C-Wert yon CHaOH wird also 10~30, ein Wert, der yerniinftig 
erscheint. Es mag daraus geschlossen werden, daB die Saureeigg. der COOH-Gruppe 
durch den Ersatz zweier anziehender CH-3Iomente durch ein abstoBendes CO-Moment
1 1 . durch die Resonanzenergie des COO-Ions bedingt sind. — Nun wird Gleiehung (1) 
an einer groBen Zahl substituierter Essig-, Propion- u. Benzoesauren, sowie substituierter
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Phenolo gepriift. Vergliohen wird die berechnete Anderung der Dissoziationsenergic 
(A E  — A E ')ber. =  — e (0  — ’!>') m it den esperimentellen W erten (A E  — A  iJ')beob. 
=  2,3 R  T  log K J K a'. In  einigen Fallen besteht gute Uberoinstimmung, in andern 
Fallen gróBere Abweichungen. Die Griinde fur die Abweichungen liegen in vielen Fallen 
klar; bei polar substituierten Sauren diirfte die Weehselwrkg. zwischen don Gruppen- 
momenten nicht geniigend beruoksichtigt sein u. bei den Nitroverbb. durfte die An- 
nahme nur einer Reaultante fiir den Substituenten nicht gerechtfertigt sein. Die grofiten 
Abweichungen bestehen bei den o-substituierten Halogenbenzoesiiuren, fur die die 
Reehnung eino Abnahme der Saurestarke dureli die Substitution ergibt. Dieae Ab
weichungen liegen wahracheinlich an der behinderten Rotation der COOH-Gruppe. 
Wenn angenomraen wird, daB die Rotation vollig eingefroren ist, dann ergibt aich 
leidliehe tJbereinstimmung. Die groBte Abweichung bei CNCH2COOH ist nicht zu 
crklaren. — Im  allgemeinen liegen die berechneten Werte etwas hoher ais die ge- 
fundenen. Dies durfte daran liegen, daB die Anderung der Polarisation des Anions 
durch die Substitution nicht beriicksichtigt wurde. — Die Anderung der freien Energie 
der Dissoziation ist einc additive Eig. der N atur u. Stellung des Substituenten (vgl. 
etwa D e r ic k  u. H ess , J . Amer. chem. Soc. 40 [1918]. 537). Dicse Tatsache erklart 
sich folgendermal3cn: die Anderung der freien Energie ist gleich der Anderung in der 
Arbeit zum Entfernen des H ’ vom Anion. Diese Arbeit ist proportional dem elektrostat. 
Potential der Grupponmomente des Substituenten; da dieses Potential eine additive 
GroBe ist, ist auch die Anderung der freien Energie der Dissoziation additiy. So ist 
z. B. (A E  — A E') fur Pikrinsiiure (yerglichen m it Phenol) gleich der Energiedifferenz 
fur p-Nitrophenol +  zweimal der fiir o-Nitrophenol. — Es folgt nun eine Diskussion 
einiger der zur Berechnung gemachten Annahmen, insbesondere der Rotation um die 
Valenzbindung. Durch Vergleich der Dissoziation von o-substituierten Benzoesauren 
m it der von Benzoesaure iibor ein groBeres Temp.-Bereich lassen sieh Aussagen iiber 
die graduelle Lockerung der behinderten Rotation machen. Die (A E  — A E')bcob.- 
Werte von o-Chlor-, o-Jod- u. o-Nitrobenzoesaure u. die von m-Jod- u. von m-Nitro- 
benzoesaure (bezogcn auf Benzoesaure bei gleicher Temp.) werden bereehnet. Diese 
Werte nehmen bei den o-Verbb. m it steigender Temp. ab, wahrend sie bei den m-Verbb. 
temperaturunabhangig sind. Dies ist im Einklang m it der Vorstellung: Bei den o-Verbb. 
halt die ster. Hinderung das ionisierende H  in einem Gebiet, in dem das Gruppcnmoment 
des Substituenten das H ' abstóBt u. so eino Steigerung der Aciditat bewirkt. Mit 
steigender Temp. wird die Amplitudę der Sehwingungen von COOH u. C6H4X groBer, 
wodurch das H ’ in ein Gebiet yerminderter AbstoBung oder selbst Anziehung gelangt. 
Bei den m-Verbb. ist kein solcher Effekt zu erwarten. — Die VergroBcrung der Siiure- 
starke bei ungesatt. Sauren ist kein spezif. Effekt der C—C- oder der C^=C-Bindung, 
sondern beruht auf dem Versehwinden der CH-Dipole, die in der gesattigten Saure 
so gerichtet sind, daB sie das H ' anziehen u. so die Dissoziation behindern. (J. Amer. 
chem. Soc. 54. 3048—57. Aug. 1932. Cambridge, Mass., Harvard Univ. Chem. 
Labor.) LOREXZ.

K. R . G unjikar und T. S. W heeler. Eine Bemerkung zur Berechnung der Lage- 
underung endstandiger KoMensloffatome bei der Ringliildung. Nacli SllORT (C. 1927.
I. 714) ist in einigen Fallen der „Annaherungswert" ein gutes MaB fur die Ringbldg. 
einer ICW-stoffkette. Vff. berechnen nun den Annaherungswert allgemein. Wenn a 
die Entfernung zwischen zwei benachbarten C-Atomen einer K ette von n  Gliedern,
2 0 °  der Valenzwinkel u. (1 , n) der Abstand der beiden endstandigen C-Atome vor 
der RingschlieBung ist, ergibt sich der Annaherungswert =  [(1, n ) — a]/2 a ~  
f [sin (n — 1) (90 — 0)°]/2 cos 0°) — 0,5. Zwischen der Valenzablenkung naeh der 
Śpannungstheorie u. dem Annaherungswert besteht kein Zusammenhang. (J. Indian 
chem. Soc. 9. 87—89. 1932. Bombay, Royal Inst. of Science.) Lorenz .

I. N. Stranski und D.Totomanow, Die Ostwaldsche Stufenregel. Das experimentelle 
Materiał zur OsTWALOschen Stufenregel fiir den Sonderfall der Entstehung polymorpher 
Modifikationen aus iibersattigter gasformiger oder fl. Phase laBt sich qualitativ mit 
Hilfc des von Vot.mer  (C. 1930. I. 3) abgeleiteten Ausdrucks fiir die Wahrscheinlich- 
keit einer Keimbldg. gut deuten. Fiir beide polymorphen Modifikationen ist diese 
Wahrseheinlichkeit durch: A '•e ~ I>'*> ’'d 1'Vu<~p lp  oo)_,l gegeben (im Exponenten sind
die GróBen, die fiir beide Modifikationen yerschieden ausfallen, gesondert u. mit 
einem Strieh versehen angegeben). Fiir qualitative Uberlegungen kommt A ' n icht in 
Betracht. Die OsTWAT.Dsche Stufenregel sollte gelton, wenn b'-o'3-d'~z >  b " ■ a"3■ d"~- 
ist, u. zwar nur bei Tempp., die nicht allzu tief unter dem Umwandlungspunkt liegen
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(eiiimal gestriohelte GroGen bezielien sieli auf die bei der niedrigeren Temp. stabile 
Modifikation, zweimal gestriohelte GrOBen auf die andere Modifikation). Wenn die 
Temp. der ubersattigten Phase nur wenig unterhalb des Umwandlungspunktes liegt 
(P'oo ~  P " oo), u. wenn die Ungleichung erfiillt ist, so werden leichter Keime der nieht- 
stabilen Modifikation entstehen. Wird die Temp. gemigend emiedrigt, so entstehen 
Jeichter Keime der stabilen Modifikation, denn dann wird die gróBere Wahrseheinlieh- 
keit durch P'cc P ”oo entsohieden. Bei sehr groBen P/Poo-Werten muB A ' beruek- 
siehtigt werden. (Naturwiss. 20. 905. 10/12. 1932. Sofia.) L o r e n z .

G. Grube und R. Haefner, Die Diffusion der Mełalle im  festen Zustand. VI. Mitt. 
Die Diffusion von Kupfer und Aluminium. (V. vgl. C. 1932. II . 3464.) Die galvan. 
verkupferten Al-Stabe wurden in H 2-Atmosphare auf die Diffusionstemp. erhitzt. 
In  den abgedrebten Spanen wurde nur Cu elektroanalyt. bestimmt. Sebon bei 600° 
t r i t t  innerhalb 2 Stdn. ein vollstandiger Konz.-Ausgleicłi s ta tt. In  der Cu-Schicht 
t r i t t  ais prim&res Prod. die Verb. CuA12, im Al-Kern jj-Misclikrystalle auf, beido en t
stehen durch Diffusion im festen Zustand. Da das Eutektikum  aus CuA12 u. ?j-Misch- 
krystallen m it 32%  Cu bei 544° schmilzt, so t r i t t  bei 600° dort, wo sieli die im festen 
Zustand gebildeten Strukturelemente beruhren, Sehmelzen ein. Die an die festen 
Metalle angrenzenden festen Diffusionsprodd. werden aufgezehrt u. so durehsehreitet 
die Diffusion schnell den ganzen Probekorper. Bei 530° ist aueh nach 24-std. Erhitzen 
noeh keine Diffusion festzustellen. E in bei 550° iiber 30 Minuten dureligefuhrter Vers. 
laBt im Scliliffbild 5 Zonen erkennen: reines Cu, CuA12, Eutektikum , j;-Miscbkrystalle, 
reines Al; die Zonen konnten bis auf die unm ittelbar an das Cu u. Al angrenzenden 
analyt. iclentifiziert werden. Wegen der Sprodigkeit des Eutektikums haftet die Dif- 
fusionssehieht nicht fest auf der Unterlage. Eine median. Verbesserung der Oberflaehe 
wurde erzielt dureli Erhitzen des Al in einer pulverfórmigen Mischung von wasser- 
freiem CuCl2 u. Cu. Bei dieser schon bei 500° Yerlaufenden Zementation wird die 
Sattigungskonz. der Misclikrystalle nicht oder wenig iiberschritten. Die Brinellhiirte 
der Oberflaehe m it dem Pendelhartepriifer von H e r b e r t  gemessen, konnte so von 25 
auf 72 gesteigert werden. Umgekehrt laBt sieh eine Hartung des Cu durch Eindiffun- 
dieren von Al erzielen unter Bldg. von a-Krystallen, wenn die Cu-Stabe bei 750° in 
ciner pulverf0 rmigen Mischung von NH 4 C1 u. einer Al-Cu-Legierung m it 80%  Cu er
h itzt werden, die Brinellharte steigt von 50 auf 140. Der Diffusionskoeff. bei der Diffusion 
von Cu in Al betragt bei 600° ungefahr 5 x  10- 3  qcm/Tag, bei der Diffusion von Al 
in Cu bei 750° ca. 5 X 10- 4  qem/Tag, jedoeh ist die Eindringungstiefe im letzten Falle 
grdBer. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 38. 835—42. Nov. 1932. S tu ttgart, 
Lab. fur physikal. Chemie u. Elektrochemie der T. H .) P. L. G u n th e r .

W. R. Sharkowa und A. W. Frost, Die chemischen Ghichgewichle bei Umsetzungen 
von Kohlenwasserstoffen. I. Die Gleichgewiclitskonstanten der lieaklion CcH 6 +  3 H 2 =  
G0H12. Die von D a u g h e r ty  u . T a y lo r  (C. 1923. I II . 834), sowie B urrow s" u . 
L u c a r in i (C. 1927. II. 365) fur die Bzl.-Hydrierung erhaltenen Werte wurden nach- 
gepriift u. erganzt. Die Gleiehgewichtskonstanten der Rk. CeH e +  3 H» ^  C0H 12 

wurden von beiden Seiten ber fiir 230, 250 u. 275° bestimmt. Ais K atalysator diente 
Pd-Asbest, der in eineru Bad aus fl. Sn +  Pb auf konstanter Temp. gehalten wurde. 
Die nach der Gleichung:

lg K v =  + % 90/T  — 9,9194 lg T  +  0,002 285 T  +  8,565 ±  0,084 
bereclmeten Konstanten stimmen m it den experimentell ermittelten befriedigend 
uberein. (Chem. J . Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. 
Shurnal obschtschei Chiniii] 2 (64). 534— 41.1932. Staatl. Inst. f. hohe Drucke.) B e r s in .

A. A. Wwedenski und A. W. Frost, Die chemischen Gleichgewichle bei Um
setzungen von Kohlenwasserstoffen. II. Die Gleichgewichtskonstanlen der Reaktion
2 0^11$ CJi-a ■ G\Hs +  11 (I. vgl. vorst. Ref.) Die fiir die angegebene Rk. nach
der NERNSTschen Naherungsformel berechneten W erte (vgl. z. B. SSACBLA.NOW u. 
T il it s c h e je w , C. 1929. I. 2372) sind selir ungenau, wahrend die Angaben von 
K oSAKA (C. 1928. II. 2422) einer Erganzung bedurften. Die von den Vff. von beiden 
Seiten her esperimentell erm ittelten Gleichgewiclitskonstanten fiir Tempp. von 845, 
900 u. 920° stimmten befriedigend m it den nach dem 3. Hauptsatz berechneten 
uberein. Von derselben GroBenordnung ist lg A' fiir die Nebenrk.:

C0H 5 -C6H 6 +  C6H 6 ^  C6H 5 -0 8H 4 -C6H 5  +  H„ 
bei 845—920°. Vff. folgern, daB bei Tempp. des Craekprozesses (400—500°) in Ab- 
wesenheit von H , weitgehende Iiondensation eintreten kann. (Chem. J . Ser. A. J .
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allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 2 (64). 
542—52. 1932.) B e r s in .

C. C. Coffin, Untersuchungen uber homo (jena Oasreaktionen ersler Ordnung. I II . Die 
Zersetzung von Paraldehyd. (II. vgl. C. 1932. II. 2008.) Die Zers. von gasfOrmigem 
Paraldehyd geht bei Tempp. zwischen 480° u. 540° absol. u. boi Gesamtdrucken zwischen 
1 u. 150 cm Hg ais homogene Rk. 1. Ordnung vor sich. Die Rk.-Geschwindigkeit ist 
unabhangig vom Gesamtdruek u. von den Partialdrucken Paraldehyd, Acetaldehyd 
u. Hg-Dampf. Da der Druckanstieg naeh Vollendung der Rk. genau 300% betragt, 
ist Acetaldehyd das einzige Rk.-Prod. Die Aktivierungswarme der Rk. ist 44 160 cal./ 
Mol. Da die Polymcrisa tionswiirme beim Zusam mentritt von 3 Acetaldehyd zu einem 
Paraldehyd 19 400 cal/Moi. betragt (Cooper, Thesis Dalhousie-Univ. 1928), ergibt 
sich die Aktmerungswarme der Polymerisation ais Differenz der Aktmerungswarme 
der Zers. u. der Polymerisationswarme zu 24 800 cal/Moi. (Canad. J .  Res. 7- 75—80. 
Juli 1932. Halifax, Dalhousie Uniy. Dcpt. of Chem.) Lorenz .

A. Ritchie und E. B. Ludlam, Die Oxydation von Schwefel bei tiefen Drucken. 
S-Dampf von 0,0025 mm Hg u. 0 2 von 0,3 mm Hg konnen bei 100—150° miteinander 
rcagieren, wenn die Rk. an einer Oberflachc von 500° (mindestens 450°) eingeleitet 
ist. Die Rk. ist von Luminiscenz begleitet u. geht nach dem Erkalten der li. Ober- 
flache weiter, was auf eine Kettenrk. sclilieflen liiBt. Bei 300° konnte nach ł / 2 Stde. 
keine Umsetzung beobachtet werden, wenn die Rk. nicht an einer li. Oberflache ein
geleitet war. Die Rk.-Geschwindigkeit ist unabhangig vom 0,-Druck, weil dem Rk.- 
fórdernden EinfluB des 0 2 die Behinderung der Abdiffusion des SO„ entgegenwirkt. 
Die Abhangigkeit der Rk.-Geschwindigkeit von der Temp. des festen S wird durch die 
Annahmo von SsEilENOW u. R ja b in in  (C. 1929. I. 186), daC sie dem S-Dampfdruck 
proportional ist, nicht richtig wiedergegeben. Vff. nehmen an, da(3 die Dissoziation 
zu S2-Molekulen eine wesentliche Rolle spielt. F ur die Tatsache, daB es eine untere 
Grenze des 0 2-Druckes gibt, bei der die Rk. zum Stillstand kommt, nehmen Vff. nicht 
die ubliche Erklarung des Abbruches der Rk.-Ketten an der W and an, sondern glauben, 
daB es auf ein krit. Druckyerhaltnis zwischen 0 2 u. S 0 2 ankommt u. daB S 0 2 durch 
die fl. Luftfalle niclit sehnell genug entfernt ■ndrd, wenn die mittlere freie Weglange in 
die GroBenordnung der GefaBdimensionen kommt, (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 
138. 635—43. 1/12. 1932. Edinburgh, Univ.) L. E n g el .

A. N. Bach und K. A. Nikolajew, Zur Frage uber den Mechanismus der Ox>/- 
dationsprozesse. Uber die Rolle des Wassers bei der oxydierenden Einwirkung des Chinons. 
(Vgl. C. 1932. II. 3858.) Bei der Belichtung von p-Benzochmon m it Alhylalkohol (nach 
CiAjSliClAN u . S il b e r ) bei voUiger Abwesenheit von W. konnten Vff. keine Um
setzung erzielen. Wohl aber fiilirten steigende W.-Mengen zu steigenden Ausbeuten an 
Hydrochinon u. Acetaldehyd. Ahnlich vcrliefen Verss. m it Pyrogallol u. p-Phenylen- 
diamin an Stelle von A. Diese Beobachtungen widersprechen der WiELANDschen 
Dehydrierungstheorie, nach der das Chinon unm ittelbar den Wassei-stoff des Substrats 
aufnimmt. Vff. nehmen an, daB die selir instabile Peroxydform des p-Chinons durch W. 
unter Bldg. von p-Oxyphenylhydroperoxyd stabilisiert wird, welcli letzteres, wie alle 
Monosubstitutionsprodd. von H 2 0 2, seinen akt. Sauerstoff an das Substrat abgibt u. zu 
Hydrochinon desoxydiert wird. (C. R. Acad. Sci., U. R. S. S. Ser. A. [russ.: Doklady 
Akademii Nauk S. S. S. R. Sser. A.] 1932. 11—12.) B e r s in .

William E. Vaughan, Die homogene Ihermische Polymerisation von 1,3-Buladien. 
(Vgl. C. 1932. II. 7.) Vf. untersucht, inwiefem die fur Assoziationsrkk. zwischen Atomen 
geltenden RegelmaBigkeiten auch bei der Assoziation komplizierter organ. Moll. auf- 
treten. Es wird die Polymerisation von 1,3-Butadien zwischen 326 u. 436° u. Drucken 
zwischen 720 u. 1,5 mm manometr, yerfolgt, sie folgt bis zu einem Umsatz von etwa 
70% streng der bimolekularen Rk.-Gleichung: log1 0  k =  — 5680 (1 /T ) -|- 7,673. Bei 
weiterem Umsatz steigt die Geschwindigkeitskonstante stark  an. Offenbar polymeri- 
sieren sich wahrend dieser zweiten Rk.-Periode die in der ersten gebildeten dimeren 
Moll. miteinander oder m it monomeren Moll. Die Aktivieruugsenergie fur die Bldg. 
des dimeren Mol. ergibt sich zu 24 700 cal. Die Homogenitat der Rk. wird durch Verss. 
m it GefaBen, die m it Glasstuckchen gefiillt waren, erwiesen; beigemengte inerte Gase 
sind ohne Wrkg. Der Rk.-Verlauf ist wahrseheinlich folgender: zwei durch StoB 
ak tm erte  Moll. reagieren, wenn sie gunstig orientiert aufeinander treffen, miteinander; 
das gebildete Quasimol. kann sich sofort wieder zers. oder es kann der EnergieuberschuB 
auf die anderen Bindungen des Mol. verteilt werden, so daB ein stabiler Komples ent- 
steht, dessen Lebensdauer geniigend gi-oB ist, um eine Stabilisierung durch einen weitereu
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StoB moglich z u machen. Es worden schlieBlicli Dampfdruckmessungen an 1,3-Butadien 
zwischen —82 u. 0° durchgefiihrt, die Dampfdruckformel lautet: 

log™ p  =  — 1275 ( I /? 1) +  7,615.
Der F. ist —105°, der Kp. —4°. (J. Amer. chem. Soc. 54. 3863—76. Okt. 1932. Cam
bridge, Massachusetts, Mallinckrodt chem. Lab., Harvard Univ.) J uza .

M. Bobtelsky und L. Chajkin, Beitrage zum Studium chemischer Reaklionen in 
konzentriertem Elektrolytmilieu. 14. Bericht. Die Vanadinsaurc-Broimvasserstoffreaktion 
und ilirc Bccinflussung dureh Sauren, Sal ze und Katalysatoren. 2. Mitt. (1. vgl. C. 1932.
II . 328.) Die Geschwindigkeitskonstante der Rk. zwischen V2 0 5  u. H B r wachst m it 
steigender Menge der bei der Bk. anwesenden konz. H 2 S 04, u. zwar so rasch, daB 
zwischen der unendlich langsamen Rk. u. der unendlich schnellen ein relativ kleines 
Intervall (35—48°/o der Gesamtmenge H 2 S 0 4) liegt. Arbeitet man m it einem mittleren 
Geh. an H„SO., u. setzt noch Chloridlsgg. liinzu, so findet man aufler bei ZnCl2 u. CdCl2 

eine Rk.-Beschleunigung, wobei sich boi steigender Elektrolytkonz. ein spezif. EinfluB 
der Kationen zunehmend in dem Sinne bemerkbar macht, daB die Wrkg. um so gróBer 
wird, je einfacher das Kation gebaut ist. — Ersetzt man die Cliloride dureh Sulfate, so 
geht die Rk.-Besclileunigung stark  zuriick. — Bei Verwendung von Sauren yerschiedener 
Starko ergeben sich GesetzmaBigkeiten, die m it dem jeweiligen Dissoziationgrad symbat 
7.u gehen scheinen. (Z. anorg. allg. Chem. 209. 95— 104. 18/11. 1932. Jerusalem, Inst. f. 
anorg. Chem. d. Hebraischen Univ.) ROGOWSKI.

H. M. Dawson und W. Lowson, Die katalylisclie Wirkung von Sauren au f die 
Geschwindigkeit der Ester-Hydrolyse in  BezieJiung zur Esterkonzentration und der Natur 
der Saure. (Vgl. C. 1927. II. 2533; 1933. I. 179.) Vff. untersuchen die katalyt. Wrkg. 
von HC1, H N 03, HC104, Chloressigsaure, Glykolsaure u. Essigsaure yerschiedencr 
Konzz. auf die Hydrolyse von Essigsaureathylester bei 25° u. 10—60 ccm Ester pro 
Liter W. Wenn man die Esterverseifung zur Best. der Dissoziationskonst&nten schwacher 
Sauren yerwenden will, so muB man nach den Ergebnissen der Verss. die Esterkonz. 
ein fur allemal konstant halten. Da moglicherweise eine Beeinflussung der Dissoziation 
der Sarno dureh den Ester vorliegt, empfehlen Vff. móglichst kleine Esterkonzz. Bei 
starken Sauren wurde kein analoger EinfluB der Esterkonz. gefunden. (Proc. Leeds 
philos. lit. Soc. 2. 331—35. 1932. Leeds, Uniy., Dep. of Chemistry.) L. E ng el .

H. H. Storch, Die thermische Zersetzung von Metlian dureh Kohlenfaden. Es wird 
die therm . Zers. von CH., in Kohlenfadenlampen, die von auBen gekiihlt wurden, unter- 
sucht. An den Wanden der Lampe sollten sich die primaren Zers.-Prodd. der Pyrolyse 
des CH4 niederschlagen; eine Diffusion des entstehenden H 2 dureh die W andę des 
Rk.-GefaBes wurde dadurch yermieden, daB GlasgefaBe yerwendet wurden. Die Temp. 
der Kohlenfaden yariierte zwischen 1400 u. 2000°. Die Gliilibirnen wurden m it fl.
O, N, C0 2 -A.-Brei bzw. Eis gekiihlt; die Vers.-Dauer betrug bis zu 20 Min. Ais Rk.- 
Prodd. bildeten sich: C2H6, H2, ferner geringe Mengen ungesatt. KW-stoffe (Acetylen), 
jedoch kein Kohlenstoff u. keine teerigen Prodd. Bei den Verss. m it O-Kiihlung war 
die Menge der ungesatt. KW-stoffe am gróBten. Ais erstes Prod. der therm. Zers. des 
CH, ist das C2H 6 anzusehen; in den Verss. m it N-Kiihlung wurden bis zu 95° / 0  der 
theoret. C2H6-Ausbeute erzielt. Um Anhaltspunkte iiber die GróBe der Rk.-Ordnung 
u. die Aktiyierungswarme der Zers.-Rk. zu erhalten, 'mirden Verss. m it yerschiedenen 
Tempp. des Padens u. yerschiedener Kiihlung der Rk.-Birne durchgefiihrt. Bei CH.,- 
Drucken zwischen 1 u. 8  cm ist die therm . Zers. des CH, dureh Kohlenfaden eine Rk. 
erster Ordnung, die Aktivierungsenergie ist im Mittel 77,170 ±  10,000 cal. Die fiir 
die Aktiyierungswarme gefundenen W erte sind, ohne daB fur diese RegelmaBigkeit 
Grundc angegeben werden konnten, bei den Vorss. m it schwaeherer Kiihlung des Rk.- 
GefaBes geringer. Bei den Verss. m it Drucken iiber 8  cm, diese Yerss. geben nur sehlecht 
reproduzierbare W erte, ist die Rk.-Ordnung ungefiihr 2. Das Ansteigen der Rk.-Ordnung 
wurde nur dann beobachtet, wenn die Rk.-Birne gekiihlt wurde, wenn also zmschen 
Paden u. W and ein groBes Temp.-Gefalle yorhanden war. Es wird schlieBlieh der 
EinfluB des I I„ auf die Zers.-Gescliwindigkeit untersuclit. Die so gewoi\nenen Resultate 
sind gut m it dcm von K a sse l  (C. 1933. I. 178) fiir die Zers.-Geschwindigkeit des 
CH., aufgestellten Rk.-Mechanismus zu vereinbaren. (J . Amer. chem. Soc. 54. 4188—98. 
Nov. 1932. Pittsburgh, Pennsylvania, Exp. Station of the U. S. Burcau of Mines.) J u z a .

Gustav F. Huttig und Julius Briill, Aktive Oxyde. 58. Mitt. Die Verdnderun<j 
der katalytisclien Wirksamkeił eines Alu7niniumoxydhydratgeIes wdhrend seiner Alterung. 
(54. vgl. C. 1932. II. 3663.) Dureh Fallung einer w. AlCl3 -Lsg. m it NH 3  unter ver- 
schiedenen Bedingungen wurden drei Aluminiiimosydhydratgele dargestellt. Wfihrend
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ihres Alterns bei Zimmertemp. im allseitig abgeschlossenen Raum wurden einzelne 
Proben entnommen u. dereń katalyt. Wirksamkeit gegenuber der Umwandlung von 
Methanoldampf bei 300° gepriift. In  allen Fallen zeigen die Proben, welche zwischen 
dem 42. u. 64. Tag entnommen wurden, eine maximale katalyt. Wirksamkeit bei der 
D ehydratation des Methanols zu Methyliither. Gestiitzt auf die Theorie von H e d - 
VALL iiber die maximale R eaktivitat eines Systems wahrend seiner Umwandlung u. 
in Ubereinstimmung m it analogen Beobachtungen iiber ein Maximum der Peptisier- 
barkeit von Aluininiumoxydhydratgelen wahrend ihrer Altcrung (vgl. 39; C. 1931.
II . 973) wird das Maximum der katalyt. Wirksamkeit m it dem Zustand der Umwand
lung der Gelstruktur in die K rystallstruktur erklart. (Ber. dtsch. chem. Ges. 65. 1795 
bis 1799. 7/12. 1932. Prag, Inst. fiir anorg. u. analyt. Chem. d. Dtsch. T. H.) R o sen k r .

Paul Sabatier, Nickel ais Katalysalor bei chemischen Reaklionen. (Nickel Buli. 
5. 25—27. 1932. — C. 1932. I I . 2593.) R. K. Mu l l e r .

L. A. Weinland sen. und W. G. France, Adsorption an Kryslallosungsgrenz- 
flaćhen. VI. U ber das Wachstum ton makroskopischen NaNOyKrystallen bei Gegcn- 
xcart ton Farbsloffen und anderen Fremdstoffen. (V. vgl. C. 1930. II. 3523.) Unter 
einer grofien Zahl von Farbstoffen beeinflusscn nur wenige (Chinolingelb, Diamin- 
himmelblau, Bismarckbraun u. Methylenblau) das Wachstum von NaNOj-Krystallen. 
Bei Anwesenheit der genannten Farbstoffe entwickeln sich Oktaederflachen an den 
Ecken der Rhomboeder, die unter n. Wachstumsbedingungen nicht auftreten. Die 
Starkę der Adsorption der Farbstoffe hangt von der Starkę des Restvalenz-Kraftfeldes 
der betreffenden ICrystallflacho ab, ferner von dem Abstand zwischen den Ioncn des 
Krystalles u. der Anwesenheit u. Verteilung von polaren Gruppen in dem adsorbierten 
Mol. oder łon. Die Adsorption findet vor allem an der Krystallflache m it dem starksten 
Kraftfeld s ta tt; es sind dies die Oktaederflachen. Es w-erden fiir verschiedene F arb 
stoffe u. fiir verschiedcne Konzz. die Wachstumsverhaltnisse Fm /F 1 0 0  der beiden 
Krystallflaelien angegeben; diese Werte nehmen von 0,6 bis auf 0,0 iiber ein Konz.- 
Gebiet des Farbstoffes von 0,0001—0,0005 Mol. ab. Aus Rontgenmessungen ist zu 
entnehmen, daB die Gitterkonstante des N aN 0 3  durch die Adsorption der Farbstoffe 
nicht beeinfluBt wird, die Farbstoffmoll. sind also offenbar in den Zwischenraumcn 
des Krystallgitters eingelagert. (J . physic. Chem. 36. 2832—39. Nov. 1932. Columbus, 
Ohio, Chem. Lab. of the Ohio State Univ.) J uza .

F . Machatschki, Isomor-phie und Mischkryslallbildung im Mineralbereich. Die 
Gesetze der Isomorphie u. der Mischkrystallbldg. werden an Hand von Beispielcn 
besprochen. (Geol. Forening. Stockholm Forhandl. 54. 319—33. 1932.) E n s z l in .

•  ____________________

Earl Claudius H am ilton Davies, Fundamentals of ijhj^sical cliemistry. Philadelphia: Blakiston’s 
1932. (377 S.) 8°. S 2.75.

Ernest Hedges Sydney, Chapters in modern inorganic and theoretical cliemistry. New York: 
Longmans 1932. (286 S.) 8°. § 3.40.

A[. Atomstruktur. H adiochem ie. Photochem ie.
Richard C. Tolman und Morgan Ward, Uber das Yerhalłen ton nichtslatisclien 

Modellen des Unitersums, wenn das kosmologische Glied ternacJdassigt wird. (Vgl. C. 1932.
I. 178.) (Physic. Rev. [2] 39. 835—43. 1932. Pasadena [Calif.J, California Inst. of 
Technology.)" Sk a l ik s .

Arthur Haas, Wirkungsąuanlum und kosmische Konstanlen. Die Summę der 
Oberflaclien aller Elektronen scheint ebenso groB zu sein wie die Oberflache einer mit 
dem Weltradius beschriebenen Kugel. Wenn der Kosmos m it seiner Masse M  u. seinem 
Radius R  u. das Elektron m it seiner Masse m  u. seiner Ladung c ais gegeben angesehen 
wird, sind noch zwei atompkysikal. Konstanten zu bestimmen: Protonenmasse m+ 
u. Wirkungsąuantum h. Wenn A  das Verhaltnis zwischen R  u. Elektronenradius a 
( =  e~/(mc") ist, dann ist der Quotient aus M  u. ^l2 gleich in+. Es ist anzunehmen, 
daB h (evtl. multipliziert m it einem Zahlenfaktor a ~  1) aus dem Quotienten der durch 
daa Prod. M  R  c definierten „Weltwrkg.“ u. A s erhalten wird. Da nach den neuesteji 
Bestst. R  =  9,6- 102S cm, A  =  3,4-103 0  u. M  =  2 ,0-105 5  g ist, ist die Weltwrkg. gleich 
5,8-109 2 erg sok.; der Quotient aus der Weltwrkg. u. A 3 is t gleich 14-10-27 erg sek. 
also etwa gleich 2 h. Durch Elimination der kosm. Konstanten ergibt sich a h =  
(e2 m+)l(cm), somit a =  2,14. Eine kosmolog. Interpretation von h erscheint also 
nicht unmóglieh. (Naturwiss. 20. 906. 10/12. 1932. Wien, Univ.) Lo r en z .

Ambrose Fleming, Ober Atome der Wirkung, der Elektrizilut und des Lichlts.
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(Vgl. C. 1932. II. 2787.) Vf. schlagt fiir das Pl.ANCKsche Wirkungsquantum h dio 
Bezeiehnung 1 Planck vor. Das Yersagen der olektromagnet. Lichttheorie u. der klass. 
Quantentheorie werden besprochen. (Philos. Mag. J . Soi. [7]. 14. 591—99. Okt. 
1932.) ■ L. E n g e l .

Takuzó Sakai, U ber Diracs neue relativistische Quantenmechanik. Vf. behandelt 
das 3-dimensionale 2-Kórperproblem fur den Pall, daB nur ein Vektorpotential, aber kein 
skalares Potential vorhanden ist, nach der Theorie von D irac (C. 1932. II. 658). Er 
erhalt zwar die DARWiNsohen Wechselwirkungsglicder {Philos. Mag. J . Sci. [6 ] 39 
[1920]. 537), aber n icht dio CouLOMBschen. (Proc. physic.-math. Soc. Japan [3] 14. 
355— 62. Juli 1932. Tókyó, Imp. Univ., Faculty of Science.) L. E ng el .

Richard Reinicke, Ober drei Mdglichkeiten der raumlichen Zuordnung von Wiirfeln 
und dadurch bedingte Auswahlprinzipien. Rein niathem at. Erweiterung der C. 1932. II. 
494 referiertcn Arbeit. (Mli. M athematik Physik 39. 289—320. 1932. Munchen-Planegg. 
Sep.) Sk a l ik s .

Lauriston S. Taylor, Messungen an Lenardstrahlen. (Bur. Standards J. Res. 
7. 57—72. 1931. — C. 1932. I. 1052.) Le s z y n s k i .

A. Bttkl, Beugungsversuche mit langsamen Elektronen. Yortrag gleichen Inhalts
wic C. 1932. II . 827 u. 2421. (Physik. Z. 33. 842—44. 1/11. 1932.) R u p p .

Mildred Allen, Elektronendurchgang durch dumie Folien; geschichtlicher Vberblick. 
Uberblick iiber die Methoden u. Ergebnisse bei Absorption. Geschwindigkeitsverluste 
u. Winkelverteilung schncller Elektronen durch diinne Folien. (J. Franklin Inst. 214. 
25—41. 1932.) R u p p .

Mildred Allen, Experimentalwniersuchung iiber den Elektronendurchgang durch 
diinne Ooldfilme. Bei Durchgang von 2-—20 kV-Elektronen durch Goldfilme der Dicke
1,5-10- 5  crn ist das WHIDDINGTONsche Gesetz fur die mittleren Geschwindigkeits- 
verluste erfullt. Fur Filme der Dicke 6-10 - 6  cm treten wenig oder keine Gesohwindig- 
keitsverluste auf. Daraus wird geschlossen, daC die Konstantę des W h id d in g to n -  
schen Gesetzes in W ahrheit geschwindigkeits- u. vielleicht auch dickenabliangig ist. 
Die Gesohwindigkeitsverluste u. die Strahlyerbreiterung werden auf Vielfachstreuung 
zurtickgefuhrt u. m it der BoTHEschen Theorie verglichen. (J. Franklin Inst. 214. 
43—72. 1932.) Rupp.

H. E. Farnsworth, Elekt ronenbeugung an einem Silberfilm auf einem Ooldkrystall. 
Auf die (lOO)-Flache eines Au-Krystalls wird ein unsichtbarer Ag-Film aufgedampft 
u. dio Elektronenreflexion daran gemessen. Obwolil Au u. Ag gleiche Gitterkonstanten 
liabcn, sind die Beugungsmaxima ani Ag-Film von denen an Au verschieden. Daraus 
wird geschlossen, daB die feinere Struktur der Beugungsmaxima wenigstens Wilweisc 
durch die Atome des Krvstalls bestimmt wird u. nicht durch die Gitterkonstante. 
(Physic. R«v. [2] 42. 588- 15/11. 1932.) Rupp.

V. A. Bailey und J. B.Rudd, Das Verhalten von Elektronen in Stickoxydvl. 
(Vgl. C. 1932. II. 2425.) Das Verh. von Elektronen in N ,0  wird ausfuhrlich unter- 
suoht u. m it dem weitgchend analogen in C 0 2 yerglichen. (Philos. Mag. J . Sci. [7] 14. 
1033—46. Dez. 1932. Sydney, Univ.) L. E ng el .

B. W . Sargent, Energieverleihmgskurven der Zerfallsdektronen. Vf. beschrcibt eine
Naherungamcthode zur Best. von Verteilmigskurven der ^-Strahlen. Zuerst wird ge- 
zeigt, daB die Absorptionskurye in Al berechnet werden kann aus der Verteilungs- 
kurve der /3-Strahlung unter Benutzung cxperimenteller Daten iiber die Absorption 
der anfanglich homogenen Elektronen. Die Metliode wird auf die bekannten Ver- 
t«ilungskurven von R a B, R a C, Ra E, Th B u. Tli (C +  C") angewandt. t)ber die 
Verteilungskurven der jS-Strahlen von Ac C", U X 2, Th O" u. Th C' wird der Vf. zu 
angenahert korrekten Absorptionskurven in diesen Fallen gofiilirt. Insgesamt werden 
die Energieverteilungskurven der /i-Strahlen von Th B, Th C, Th C", R a B, R a C, R a E, 
Ac C" u. IIX 2 gezeigt. (Proc. Cambridge philos. Soc. 28. 538—53. 31/10. 1932. Kingston, 
Ontario, Queens Univ.) G. SCHMIDT.

Wm. D. Urry, Heliumgehalt von Beryllium. Der hohe He-Geli. palaozoischer 
Berylle soli nach R ayletgh (C. 1929. II. 1259) lierruhren von einem Be8, das in 
geolog. Zeiten bestanden ha t u . dann in 2 He zerfallen ist. Die Yerss. von COCKROFT 
u. W alton  (C. 1932. I I .  3051) zeigen, daB die Lebensdauer von Be8 nur gering ist. 
Vf. verfiucht folgenden Mechanismus zur Erklanm g des hohen He-Geh. von Be- 
Mineralien heranzuziehen: Be3  +  a-Teilchen =  3 He-Kerne Neutron. Selbst wenn 
jedes a-Teilchen wirksam ware, konnte der He-Geh. aber nur dreimal so groB sein, 
wie aus dem Geh. an radioakt. Elementen zu erwarten ist. Also auch dieser Mechanismus
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kann nicht den He-Geh. von 0,68 ccm in einem Beryli von Cliester, Penn., erklflren. 
der 10 mai so grofi ist, wie aus dem U-Geh. von 0,19 • 10" 2 g zu bereehnen ist, wenn 
man 3-108 Jahre seit dem PaliLozoikum ais yerflossen ansieht. — Vf. miSehte aber 
glauben, daB solehe, neben radioakt. Prozessen herlaufende Yorgange bei der Best. 
des geolog. Alters aus dem He-Geh. beriicksiehtigt werden miissen, mindestens wenn 
leiehtere Elemente in groBerer Menge im Minerał enthalten sind. (Naturę, London 
130. 777—78. 19/11. 1932. Cambridge, Mass., Inst. of Technology.) L orenz.

Ellen Gleditseh und Emst Foyn, Die Halbwertsze.it von Radium. Vff. bestimmen 
nach der Methode von B oltwood an einem norweg. Broggerit die Halbwertszeit von 
R a u. finden T  — 1691 Jahre ). =  4,10-10~ł/Jah r. (Amer. J .  Sci. [Silliman] [5] 
24. 3S7—93. Nov. 1932. Oslo. Univ.) P. L. GUNTHER.

Pr. Colmant, Die in  einem spharisclien Gefd/S durch Radiumemanation erzeuglc 
lonisation. Vf. gibt nach den Gleichungen von Mu n d  (C. 1926. II . 980) Tabellen an, 
aus denen sich leicht die Zahl der gebildeten Ionenpaare errechnen laBt, die yon Ra Em 
im Gleicligewicht m it semen Zerfallsprodd. gebildet werden. (Buli. Soc. chim. Belgiquo 
41. 464—76. Okt. 1932. Lówen, Univ. Labor. f. physik. Chemie.) P. L. Gu n t h e r .

R. W. James, t)ber den Einjluji der Temperatur auf die Streuung der Rontgen- 
strahlen durch Gasmolckulc. Die Streukurven fiir <Si(7i4-Dampf wurden bei 100 u. 300° 
unter Benutzung von Cu K  a-Strahlung beobachtet. Innerhalb der Fehlergrenze 
wurden zwischen den beiden Kurven keine Unterschiede gefunden, die ais ein Temp.- 
Effekt angesehen werden konnten. — Aus den Streukurven wird das Tetraedermodell 
fiir SiCl4 bestatigt; die Abstande Cl—Cl u. Si—Cl werden zu 3,35 u. 2,17 A gefunden. — 
Die Streuung von Róntgenstrahlen durch ein Mol. m it sehwingenden Atomen wird 
theoret. behandelt. Die Theorie wird auf die Ftille eines zweiatomigen Mol. u. eines 
tetraeder. Mol. XYj angewandt. Durch numer. Rechnung bei CCI., u. SiCl4 unter Be- 
riicksichtigung der Normalschwingungen wird gezeigt, daB in tlbereinstimmung mit 
dem Experiment der Temperaturkoeff. in der T at zu klein ist, um beobachtbar zu sein. 
Die berechnete Amplitudenkorrektur seheint aber selbst m it Beriicksiclitigung der Null- 
punktsschwingung zu klein zu sein, um die beobaehteten Abweichungen der esperi- 
mentellen von den theoret. Streukurven zu erklaren. (Physik. Z. 33. 737—54. 15/10. 
1932. Leipzig.) Sk a l ik s .

W. van der Grinten, Verwendung von monochromatischer Slrahlung bei Rónlgen- 
streuung an Gasen. Das Interferenzbild der Streuung von Róntgenstrahlen an CCT4-Gas 
entspricht nicht ganz dem theoret. erwarteten. Aucli die Ergebnisse m it SiClA (J am es , 
vorst. Ref.) zeigen ahnliche Abweichungen, u. J am es konnte rechner. beweisen, daB die 
Abweichungen nicht durch die Schwingungen der Atonie im Mol. erklart werden konnen. 
Die Verss. waren bislier samtlich nur m it gefilterter Stralilung ausgefuhrt worden. — 
Vf. h a t Streuverss. an CCI, vorgenommen u. hierzu die Ca-K a-Strahlung einer mit 
nicht zu hoher Spannung betriebenen Rontgenróhre durch Rcflexion an einem Stein- 
salzkrystall streng monochromat. gemacht. Das streuende Gas befand sich in einer 
Glaskammer. Die spaltformige Fcnsteroffnung (in Richtung des Primarstrahles) wurde 
yerbreitert, um kurzere Belichtungszeiten zu erzielen. Hierdureh wird zwar eine neue 
Korrektion notig, diese laBt sich aber exakt durehfiihren, weil sie geometr. bedingt ist. 
Die gewonnenen Ergebnisse stimmen recht gut m it der theoret. Kurve iiberein. Kleine 
Abweichungen, die aber moglicherweise nicht reell sind. (Physik. Z. 33. 769—70. 15/10. 
1932. Leipzig, Physikal. Inst. d. Univ.) Skaltks.

Gordon L. Locher, Die pholodektrische Wirkung zweiler Art von Róntgenstrahlen in 
Sauerstoff und Argon. Wenn durch Róntgenstrahlen aus einem Atom ein ^-E lektron 
entfernt wird, geht anschlieBcnd ein iiuBeres Elektron in die freie Bahn iiber; hierbei 
wird ein Quant charakterist. if-S trahlung em ittiert. Dieses Quant kann ais Wellen- 
strahlung frei werden (Photoeffekt 1. Art), oder aber „innere Absorption“ erleiden, 
wobei dann ein Elektron einer auBeren Sehale in Freiheit gesetzt wird (Photoeffekt
2. Art). Yf. bestimmte experimentell das Verhaltnis der Anzahl Photoelektronen 1. Art. 
zu der Gesamtzahl von Photoelektronen (Fluoreseenzausbeute). In  einer WlLSONSchen 
Nebelkammer wurden die durch Róntgenstrahlen von 0,709 A erzeugten einfachen u. 
doppelten Balinen gezahlt. F iir Sauerstoff wurden 900 Stereoaufnahmen hergestellt: 
14,4% einfache u. 85,6% doppelte Bahnen. Da 85%  aller Photoelektronen aus der 
jET-Schalc stammen miissen, ist die Fluoreseenzausbeute 0, es wird keine Ji-Fluorescenz- 
strahlung em ittiert. Mit A r  wurden 500 Stereoaufnahmen erhalten. (Physic. Rev. [2] 
39. 8 6 6 . 1932. The Rice Inst.) Sk a l ik s .
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Hans KUstner, Eine Yerbessemńg des Filterdifferenzverfahrens zur Erzielung 
intenswer moiwchromatischer Rontgenstrahlen. Der Intensitatsanteil der (i +  y-Linien 
an  der beim Filterdifferenzyerf. (vgl. C. 1931. II . 1246) wirksamen Linienstrahlung wird 
bestimmt. E r laBt sich durch eine Korrektur am Ergehnis ausschalten. Die wirksame 
monochromat. Strahlung entspricht dann dem a,a'-Dublett sehr liohcn Reinheitsgradcs. 
(Z. Physik 77- 52— 59. 19/7. 1932. Gottingen, Lab. f. medizin. Physik d. Chirurg. Univ.- 
Klinik.) ' SKALIKS.

J. A. Bearden, Die Wellenldwjen der Molybdan- und Kupfer-K-Serien. (Vgl. 
C. 1 9 3 2 -1- 348.) VI. h a t m it einem Quarzprisma Refraktionsmessungen in den if-Serien 
von Mo u. Cu ausgeliihrt. Die liieraus nach der Dispersionstheorie von K r o n iG, 
K ea m ek s, IĆa l lm an n  u. Mark  berechneten Wellenlangenwerte stimmen sehr gut 
m it den aus Messungen an Krystallen erhaltenen W erten uberein. Es wird daher an- 
genommen, daB die urn 0,25% davon abweichenden W erte der Messungen m it opt. 
Gitter lalsch sind ; die opt. Theorie der Beugung ist also fur Rontgenstrahlen ungiiltig. 
(Physic. Rev. [2] 39. 860—61. 1932. J ohns H o pk in s  Univ.) Sk a l ik s .

O .R ex F ord , Ubersicht iiber dieK-Salellilen. (Vgl.C. 1 9 3 2 .1. 2681.) Die a-Satelłiten 
von Ge (32) bis Mg (12) u. der /J-Satelliten von Cu (29) bis Cl (17) werden m it einem 
SlEGBAHNschen Vakuumspektrographen aulgenommen. F ur Ca (20) bis V (23) werden 
4 neue Linien der K  a'-Serie gelunden. Das K  a3ll-Dublett wird auch fur die Elemente 
Ca (20) — Mn (25) aufgelost. Zwischen P (15) u. S (IG) erfolgt eine Umkchr des rela- 
tiven Intensitatsverhaltnisses yon K  a 3  zu K  a ,; es ist dies ein von chem. Verbindungs- 
bldg. unabhangiges Atomphanomen. — Im  /i-Gebiet werden 2 neue Linien der 
K  /9"-Serie fiir Cr (24) u. Cl (17), 4 neue K  fi łj-Linien liir V (23) bis K  (19) bestimmt. 
Eerner werden die neuen, m it K  fliv u. K  bezeichneten Serien beobachtet: K  [)lv an 
Sc (21), Ca (20) u. K  (19), K  /?v von Ca (20) bis Cl (17). Diese neuen Serien wurden nur 
an Verbb. beobachtet, doch entspricht ihr Vcrh. im MOSELEY-Diagramm ganz dem 
der anderen /J-Satelliten. (Physic. Rev. [2] 41. 577—87. Sept. 1932. West Virginia 
Univ.) " Sk a l ik s .

D. Coster und J. van Zuylen, Relative Anregung der drei L-Nwea-us mit Kathoden- 
strahle.ii von verschiedener Geschwindigkeit. Sk in n e r , R o b in so n  u . a. haben Experi- 
mente iiber die Anregung der Niveaus Lnv L u u. L l m it Prim arstrahlung yer- 
schiedener Wcllenlange gemacht. Es zeigte sich hierbei, daB die Linien L m u. L n 
wesentlich intensiver sind ais L lt wenn die anregende Strahlung nur wenig barter ist 
ais die harteste K ante (L,). Mit zunehmender Preąuenz lindet jedoch eine Umkehrung 
des Intensitatsverhaltnisses s ta tt, u. L x wird am starksten. — Vff. suchten nach einem 
analogen Eflekt bei Anregung m it Kathodenstrahlen verschiedener Geschwmdigkeit. 
Um Gcschwindigkeitsverlust der Kathodenstrahlen in der Antikathodc zu yermeiden, 
wurde nur eine estrem  diinne Schicht von W  auf einer massiven Be-Antikathode auf- 
getragen. Die W-Antikathode war so diinn, daB nur 5%  der Kathodenstrahlenergie 
absorbiert wurde. Die Linien fl., (L]n), /?x (Ln) u. ( i ,)  wurden untersucht. Wenn 
die Spaunung von 15—40 kV gesteigert wurde, wuchs die Intensitiit von fiL um  ungefiihr 
10° / 0 relatiy zu fS2; dagegen war fiir / ? 3  ein Intensitiitszuwachs von 30% zu verzeichnen 
(relatiy zu ^2). Das Resultat ist um so interessanter, ais fiir W die Energiedifferenz 
L n — L m ungefahr 2,5-mal so groB ist ais L x — L u. Es zeigt sich also (ebenso wie 
bei Anregung durch Rontgenstrahlen), daB die Quantenzalil l (fiir L m u. Lu gleich 1, 
fiir i ,  gleich 0) yon groBerem EinfluB ist, ais die Energiedifferenzen zwischen den
3 L-Niveaus. (Naturę, London 129. 942—43. 1932. Groningen, Natuurkundig Lab. d. 
Rijks-Uniy.) Sk a l ik s .

J. Boggild, Intensilatsmessungen im  kontinuie.rlicheti Róntgenspektrum. Mit einer 
neuartigen Ionisationskanimer wurden Intensitatsmessungen im Bereich von 1,4 bis
0 , 6  A des kontinuierlichen Rontgenspektrums (łlo-Antikathode) ais Funktion der 
Róhrenspannung durchgefiihrt. Die Resultate, die ais yorlaufig zu betrachten sind, 
werden ais Isoehromaten angegeben. Ih r  relativer Verlauf stim m t uberein m it Ergeb- 
nissen yon WEBSTER u. HENNINGS (1923), dagegen nicht m it denen yon K u le n -  
KAMPFF (1922). (Z. Physik 77. 100—03. 19/7. 1932. Kopenhagen, Lab. f. Biopliysik d. 
Uniy.) * Sk a l ik s .

F. D. Miles, Methoden und Ergebnisse der Rontgenuntersuchung v m  subkrystallinem 
Materiał. Ubersicht. — I. App. u. Methoden. II. Diagramme u. ihre Bedeutung. —
III .  Hauptresultate der Unterss. an Kautschuk u. Nitrocellulose. (J. Soc. chem. Ind., 
Chem. & Ind. 51. Transact. 247—54. 29/7. 1932. Ardeer, Nobel Res. Lab.) S k a l ik s .
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H. Seeinanu, Eine neue Bontgcninterfercnzmclhodc fu r  Vielkryslalle, insbesondere 
Walz- und Faserstoffe (Objekt zwischen zwoi Spalten). Dor Grundgednnke der Methodo 
ist der, daB das beugcnde Objekt nicht wie bei der DEBYE-ScHERRER-Metliode li i n t  o r 
den beiden zur Erzeugung des linienformigen Biindels erforderłichen Diaphragmen u. 
aueh nicht, wio beim SEEMANN-BOHLIN-Verf., hinter dem einzigen Spalt bzw. Dia- 
phragma liegt, sondern z w i s c h e n  zwei Diaphragmen. 3 Hauptmodifikationen der 
Anordnung sind zu unterscheiden, je nachdem das Objekt ais dunne (durchlassige) 
Folie, ais Róhre oder ais kompakte, polykrystalline P latte yorliegt; vgl. hieriiber im 
einzelnen das Original. Ein wesentliches Kennzeichen der neucn Methode ist, daB in 
jedem Volumelement des Objektes nur e i n e  Strukturflacho einer ganz bestimmten 
Richtung bei der Erzeugung der Interferdhzringe mitwirkt, alle andern dagegen wirkungs- 
los bleiben. Dadurch liefert die Methode nicht nur ein Bild der Fcinstruktur des Ob
jektes, sondern diesem iiberlagert sich aueh ein perspektives Bild der Grobstruktur. — 
Die Betrachtungen iiber dio 2. Modifikation der neuen Methode (Objekt in Rohrenform) 
machen es wahrseheinlicli, daB der sogenannto RAY-Effekt (Teilabsorption von Róntgen- 
strahlen) durch Interferenzen innerhalb der Messingrohre des SiEGBAHNspektrographen 
bedingt ist, den R ay  bei seinen Verss. benutztc. Diese vom Messing yerursachten 
Interferenzen konnen bei geniigender Feinheit der Spalte u. groBem Abstand zu sehr 
scharfen Pseudolinien werden, die ais solche nicht erkennbar sind. (Physik. Z. 33. 
755—63. 15/10. 1932. Freibitrg i. Br.) SKALIKS.

M. Y. Colby, Rontgenbcugungsbilder von Miscliungen. Die Experimente von 
D r ie r  (C. 1931. II. 191) wurden wiederholt. Mit Miscliungen von Cu- u. Z?i-FoiliehŁ 
wurden stets nur dio Linien von Cu u. yon Zn beobachtet, niemals Extralinien. Mi
scliungen von Cu- u. Zn-Staub zeigten Extralinien, diese ruhren aber yon ZnO hor. 
(Physic. Rev. [2] 39. 861. 1932. Univ. of Texas.) Sk a l ik s .

W. F. de Jong und H. J. Stek, Blaue Na-W-Bronze. Im  AnschluB an die 
C. 1932. I. 2678 ref. Arbeit wurden Pulver- u. Drehaufnahmen yon blauer Bronze 
hergestellt. Die Analyse des Praparates ist nahezu in Ubereinstiminung m it der yon 
B r u n n e r  (Diss. Ziirich, 1903), so daB die Formel yielleicht iYa2( M’0 3)5 geschrieben 
werden darf. Nach den Rontgenaufnahrnen gehoren die Krystalle zum tetragonalen 
System: a =  17,5, c =  3,80 A. D. 7,3. AuBer den kub. u. tetragonalen Formen wurden 
keine Bronzen aufgefunden. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristall- 
chem. (Abt. A. d. Z. Kristallogr., Mineralog., Petrogr.) 83. 496. Nov. 1932. Delft, 
Mineralog. Lab. d. Techn. Hochsch.) S k a lik s .

Lucien La Coste, Eine nomographische Methode. zur Auswertung von ronlgeno- 
graphischen Schicenkaufnahmen und ihre Anwendung auf Cerussit. Die Methode ist 
iihnlich wie die von G r u n e r  (C. 1928.1. 2773). Fur die Best. des BRAGGschen Winkels 
von Ebencn unbekanntor Indizierung wendet Vf. eino besondere Schwenkmethode an: 
Die photograph. P latte  wird um ihre Normale synchron m it dem K ryslall geschwenkt. — 
F ur Cerussit wurden folgende Resultate erhalten: a =  5,17, b =  8,47, c =  6,13 A.
4 Moll. im Elementarkórper. Raumgruppe: 2 Di—16. (Physic. Rev. [2] 39. 861. 1932. 
Univ. of Texas.) ' Sk a l ik s .

A. Westgren, Die Kryslallslruktur des Zementits. (Vgl. C. 1928. II. 2675.) Die 
Differenzen in den von H en d r ic k s  (C. 1930. II . 2103) u. von Sh im ura  (C. 1932. 
I. 346) bestimmten Param etern des Fe in Fe3C werden auf Grund von Rontgenunterss. 
beseitigt u. folgende W erte auf ±  0,01 genau bestimmt: a- =  0,333, y =  0,175, 
z =  0,065, u  =  —0,167, v =  0,04. Die Gruppierung der Fe:Atome nach H en dr ick s  
wird damit bestatigt. Dagegen wird fur die C-Atome eine andere Anordnung an- 
genommen: uu  3/4; ii  ̂ +  Va, i’i +  V2, V4S +  Vt*. h  +  Vs. 3U niit

=  0,43 u. vl =  —0,13. Die C-Atome sind im Abstand von 2,01 A von 6  Fe-Atomen 
umgeben, die ein regelmaBigcs Prisma mit gleichschcnklig-dreieckiger Basis bilden 
(Prismenhóhe 2,65 A, Schenkel des Basisdreieckes: 2,67, 2,67, 2,49 A). Dieses Koordi- 
nationspolycdcr erschcint regelmaBiger ais das „Oktaeder" nach H e n d r ic k s . Die 
angenommene Struktur ergibt bessere tJbereinstimmung mit den beobachteten In- 
tensitaten u. schlieBt sich gut an die bei WC, Ci^C;,, MoN, FeB u. CoB angenommenen 
Koordinationstypen an. (Jernkontorets Ann. 116. 457— 6 8 . 1932.) R. K. M u lle r .

J. J. van Laar, Gefiillte Molekule. (Vgl. Backer , C. 1932. II. 1121.) Vf. k a t 
bercits fruher (C. 1916. I. 1106) darauf hingewiesen, daB durch Abschirmung des 
Zentralatoms der W ert fiir Ya  yerkleinert u. dam it eine Verschiebung des Kp. -nie der 
krit. Temp. bedingt wird. Weiter ist das Fliichtigkeitsgebiet nicht vom F. bis Kp.,



7 3 4  A r A to m stb u k tu h .  K a d io c h e m ie . P jio t o c h u m ik . 1 9 3 3 .  I.

sondern bis zur krit. Temp. zu reclinen, wodurch. die Annahmen von B ac k be  ehenfalls 
beoinfluCt werden. (Chem. Weekbl. 29. 587. 8/10. 1932. Tavel sur Clarens.) J . Schm.

Wilhelm Reusse, Eine Methode zur Erzeugung langsamer Kanalstrablen. Ein 
Kanalstrahlrohr der iibliehen Bauart liefert nur oberhalb 8 —10 kV Letriebsspannung 
ausreiehende Mengen von Ionen, speziell Protonen. Durch Anbringung eines Gliih- 
drahtcs direkt vor der Kathode gelingt es aber dem Vf., obige Grenze zu erheblich 
kleineren Spannungen (2—4 kV) zu yerschieben. Dor Gliihdraht liefert namlich, falls 
wegen der zu kleinen Spannung dio Ionen selbst an der Kathode nicht mehr genug 
Elektronen auslSsen konnen, die fehlenden Elektronen yon sich aus nach. (Ann. Physik 
[5] 15. 252—55. 5/11. 1932. Tubingen, Physik. Inst. d. TJniv.) K o l l a t h .

Wilhelm Reusse, Energieverluste langsanter Kanalslrahlen beim Durchgang durch 
feste Kórper. (Vgl. yorst. Ref.) E ckaedt  (C. 1930. II . 1659) h a t fruher die 
Energieverluste yon Kanalstrahlen in festen Kórpern (Folien yon 15 m/i bis 350 m/i) 
im Bereieh zwischen 30 u. 55 kV untersucht. E r fand die Geschwindigkeitsverluste 
proportional der durchsetzten Sehiclitdicke. Bei gleioher Schichtdicke nahmen die 
Energieyerluste m it der Primargeschwindigkeit der auftreffenden Teilchen z u : 
E  =  a v  — b. — Vf. h a t diese Messungen in das Gebiet kleinerer Energiebereiche hinein 
ausgedelint, bis zu etwa 4 kV. E r benutzte Celluloidfolien yon 20 m/i bis 130 m/i 
Schichtdicke. Die Gesckwindigkeit der auftreffenden Teilchen war auf 1%  genau 
definiert. Dio Korrektionen, die bei den vom Ziihler fiir Teilchen kleinerer Energie 
ais 8  kY notig waren, wurden erm ittelt. Vf. findet, daB die Energieyerluste bei gleicher 
Schichtdicke m it zunehmender Primarenergie linear zunehmen, zu der Geschwindigkeit 
also in quadrat. Beziehung stehen. Die von E ckaedt  gefundene Gesetzmafligkeit ist 
ais Interpolationsgesetz zu werten, das fiir einen Bereieh gilt, in dem die MeBgenauig- 
keit die parabol. Form der Kuryen prakt. nicht yon der der geraden Linie zu unter- 
scheiden erlaubt. (Ann. Physik [5] 15. 256—58. 5/11. 1932. Tubingen, Physikal. Inst. 
d. Uniy.) SCHNURMANN.

R. Frisch, T. E. Phipps, E. Segre und O. Stern, Einstellung der Richlungs- 
ąuantelung. E in S trahl yon K-Atomen wird durch ein inhomogenes Magnetfeld ge- 
schickt. Dabei wird er in zwei S trahlen aufgespalten (St e r n -Ger la c h -Vers.). Der 
eine Strahl wird weggeblendet. Alle Atome in dem anderen S trahl haben dieselbe 
Aehsenrichtung (dieselbe Komponente des magnet. Moments in der Feldrichtung). 
Dieser S trahl lauft durch ein homogenes magnet. Drehfeld, u. danach durch ein zweites 
inhomogenes Feld. Das dient zur Feststellung, ob noch alle Atome dieselbe Richtung 
haben, oder ob einige umgeklappt smd. Das Verhaltnis der umgeklappten Atome zu 
denen in der urspriinglichen Richtung hangt Tom Verhaltnis der LAEMOE-Periode 'J\ 
zur Drehperiode des Feldes T f  ab. Dam it ein merklicher Bruchteil der Atome urn- 
klappt, mussen beide Perioden yon derselben GróBenordnung sein. T l muB also mog- 
lichst groB gemacht werden, u. Tf  moglichst klein. Die erste Bedingung erfordert sehr 
schwache Felder. Der Strahl ging darum  durch einen eisengepanzerten Raum, in dem 
noch ein sehr schwaches konstantes magnet. Feld (einige Zehntelgauss) herrschte. Die 
zeitliche Feldanderung geschah, indem der S trahl in der N&he eines Drahtes yorbeilief. 
Strahl, D raht u. Kraftlinienrichtung standen senkrecht aufeinander. FloB Strom durch 
den D raht, so iiberlagerte sich das induzierte Magnetfeld dem konstanten in dem Fe- 
Panzer. Dadurch wurde das Feld inhomogen. Atome, die in der Nahe des Drahtes 
yorbeikamen, erfuhren eine Anderung der Feldrichtung von Punkt zu Punkt. Das ist 
gleichbedeutend m it einer zeitlichen Feldanderung. Mit schwacher Strombelastung des 
Drahtes wurden keine umgeklappten Atome gefunden. Wenn das konstantę Feld  
nur einige Zehntelgauss betrug u. die Stromstarke in dem D raht so gewahlt wurde, daB 
sein Feld an der Durchtrittsstelle des Strahles dieselbe GróBenordnung hatte, wurden 
umgeklappte Atome gefunden. Ilire Anzahl u. dereń Abhangigkeit yon der Strom- 
stfirke in dem D raht, vom Abstand Strahl—D raht u. von der Geschwindigkeit der Atome 
entspricht der theoret. Voraussage. (Naturę, London 130. 892—93. 10/12. 1932. H am 
burg, Inst. f. physikal. Chemie.) SCHNURMANN.

Herbert Frohlich, Beslimmung der Energiezustande der MelaUeleklronen aus den 
optischm Konstanten. Die Messung der Freąuenzabhangigkeit der opt. Konstanten 
von Metallen erlaubt die Best. der Energiezustande yon Metallelektronen. Die GróBe 
n  k v (n =  Brechungsąuotient, k — Absorptionskoeff., v =  Frequenz) ist aus einem 
kontinuierlichen Grimd (entsprechend der kontinuierlichen Metallabsorption) gebildet, 
dem einzelne Absorptionsbanden ubcrlagert sind, die yon den tJbergangen der Elektronen 
einer Bandę in eine andere herruhren. Yorlilufig laBt sich angeben, daB die Breite des
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orsten yerbotenen Gebietes fur Ag =  3,7 Volt, fiir Au u. Cu ~  2 Volt ist. Aus der Inten- 
sitat der Absorptionsbanden liiBt sich schlieflon, daB die Elektronen der Metalle Ag, 
Cu u. Au eine Abweichung vom Verh. freior Elektronen zeigen, dio etwa eine Zehner- 
potenz gruBer ist ais bei den Alkalimetallon. (Naturwiss. 20. 906. 10/12. 1932. Freiburg
i. Br., Univ., Physikal. Inst.) Lorenz.

J. K. Robertson, Untersuchuńgen im Spektrum der Hochfrcąuenzenlladung. 
I. Vergleich der gedampften wid der ungedampften elekłrodenlosen Anregung. Die Spek- 
tren der elektrodenlosen Entladung in Hg. u. Cd angeregt m it gedampften u. un
gedampften Schwingungen bei yerschiedenen Tempp. u. Drucken werden beschrieben. 
Es wird versueht, die charaktcrist. Unterschicdo der Spektren beider Entladungsarten 
theoret. zu deuten. (Philos. Mag. J . Sci. [7] 14. 795—806. Nov. 1932. Kingston [Canada], 
Univ., Departm. of Physics.) B oris R o se n .

E. U. Condon, Erzeugung von UUrarotspektren mit elektrischen Feldern. Es wird 
vermutet, daB homóopolaro Moll., in ein starkes elektr. Feld gebracht, ein Ultrarot- 
spektrum liefern miissen, indem die Auswahlregeln in diesem Fali durchbroclien werden 
(wic etwa durch den Starkeffekt boi Atomspektren). Wiikrend das gewóhnliche Ultra- 
rotspektrum durch die Matrixkomponente des elektr. Moments bestimmt wird, hangt 
das vermutete neuo Ultrarotspektrum  von der Matrixkomponento der molekularen 
Polarisierbarkeit ab. Es miissen in diesem Falle die gleichen Intensitatsregeln gelten 
wio fiir den Ramaneffekt. In  einer langen Zelle, m it langcn Kondensatorplatten u. 
unter Anwondung eines Hochspannungstransformators miiBte das Spektrum zu beob- 
achten sein. (Physic. Rev. [2] 41. 759—62. 15/9. 1932.) D a d ie u .

C. Ramsauer und A. Kalahne, Zur Frage des ultraroten Nordlichlspektrums. 
Histor. Bemerkungen. (Naturwiss. 20. 721. 23/9. 1932. Berlin u. Danzig.) Le s z y n sk i.

L. Vegard, Zu der Zusammensłellung von den Herren C. Ramsauer und A . Kalahne 
uber die Unlersuchung des infraroten Teils des Nordlichtes. (Vgl. vorst. Ref.) (Naturwiss. 
20. 720—21. 23/9. 1932. Oslo, Physikal. Inst.) Le s z y n sk i.

R. Wildt, Methan in den Atmospharen der groflen Planelen. Vf. liat kiirzlich 
(Nachr. Ges. Wiss. Gottingen. Math.-physik. KI. 1932. 87) darauf aufmerksam gemacht, 
daB sich drei intensive Banden ). 7266, }. 6191, A 5444 in den Spektren der groBen 
Plancten durch die Formel von D e n n iso n  u . In gram  3085 n  —  6 6  w2  c n r 1  fiir die 
Obersehwingungen der intensivsten Grundfreąuenz des Methanmolekiils darstellen 
lassen (n  — 5, 6 , 7). Es ist jetzt in einem 20,3 m langen Absorptionsrohr u. m it einem 
klcinen Gitterspektrographen (Dispersion etwa 50 A/mm) das, Absorptionsspektrum 
des CH4 untersucht worden. Der Partialdruek des CH4 betrug 4,5 a t maximal. Die 
Aufnahmen zeigen auBer der bekannten Bandę X 8860 eine Bandę A 7280 (Planeten 7266), 
Andeutungen einer Bandę X 6200 (Planeten 6191) u. eine Bandę 8600.. Es kann schon 
jetzt gesagt werden, daB die Menge des CH4 in den Planetenatmospharen erheblich 
groBer sein muB ais die Gasschicht im Absorptionsrohr. (Naturwiss. 20. 851. 18/11. 
1932. Gottingen, Univ.-Stern warte.) S k a lik s .

William A. Bone, Das Flammenspektrum von Kohle.noxyd. Vf. kritisiert dio 
Schliisso von H adm an , Thom pson u. H i .nSHElwood (C. 1 9 3 3 .1. 4), dio zur Annahme 
von angeregtem C 0 2 in der trockcnen CO-Flamme fiihren. Das Hauptargument ist, 
daB die dem C02* zugeschriebenen Banden im bekannten C02-Spektrum nicht vor- 
kommen. Darum meint Vf., daB man keine definitiven Schliisse auf dio direkte CO- 
Oxydation ziehen konne. (J. Soc. chem. Lid., Chem. & Ind. 51. 962—63. 1006. 18/11. 
1932. London, S. W.) L. E aGEL.

C. N. Hinshelwood, H. W. Thompson und G. Hadman, Das Flammenspektrum 
von Końlenozyd. Vff. meinen, daB die Ergebnisse ihrer Arbeit von den Argumenten 
der vorst. referierten Kritik nicht beriilirt werden. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 
51. 981. 25/11. 1932. Oxford.) L. E. g el .

A. B. D. Cassie und C. R. Bailey, UUrarote und Ramanbanden des Kohlendioxyd-, 
Kohlenoxysidfid- und Schiuefelkohlenstoffmolekuls. (Vgl. C. 1931. I I . 2839. 1932. II. 
173.) Die FERMischo Hypotheso von der Resonanz zwischen dem 1. Oberton der 
transversalen Schwingung u. dem Grundton der symm. Schwingung der linearen Moll. 
C 0 2 u. CS2 wurde auf das Auftreten von doppelten Dubletts in den ultraroten Ab- 
sorptionsspektren von C02, COS u. CS2 angewendet. Die Hypothese erklart das Auf- 
treten yon doppelten Dubletts an Stelle der Grund- u. Obersehwingungen der symm.
Schwingung. W ahrend aber der berechnete Abstand der Banden, die den 1. Oberton
ersetzen, das ) /2 • fache des Abstandes der Banden fiii' die Grundscliwingung betriigt,
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zeigt (las Experimont ,da(3 der Abstand angonahert konstant bleibt oder sogar kloiner 
wird, wenn man von der Grundsohwingung zum 1. Oberton iibergeht. Dio Konstanz 
dieses Abstandes u. das Auftreten von doppelten Dubletts, dio nur die symm. Schwin- 
gungsform ersetzen, lassen Yermuton, daB die Erseheimmg m it 2 verschiedenen Elek- 
tronenniveaus des Mol. in Verb. zu bringon ist. (Z. Physik 79. 35— 41. 4/11. 1932. 
London.) D a d ie u .

Otto Betz, Uber die Absorption kurzer elektrisclier Wellen in  ionisierlen Oasen, ein 
Versuch zum Nachweis der langwelligen Slrahlung des Wassersloffatoms. Innerkalb der 
Feinstrukturniveaus von Hx sind folgende Obergiinge móglieb, m it den von G ro - 
t r i a n  berechnetenJWellenliingen: 2 pL—2 s, 1 =  2,74 cm; 3 d.,—3 p2, X =  9,25 cm;
3 p l—3 s, }. =49,25 cm, 3 d,—3 pv  ), =  27,75 cm. Vf. hatte die Aufgabe, experimen- 
tell zu priifen, ob diese Ubergangc auftreten. Ais Strahlungsąuelle dienten lineare 
Oseillatoren. Ihre Intensitiit wurde durch Verwendung von fl. Luft ais Dielektrikum 
gesteigert. Bei Dauerbetrieb arbeiteto der Oscillator nur in fi. Luft konstant. Die 
fl. Luft bringt auBerdcm den Vorteil, daB die Funkenstreeke bis auf geringfiigige, 
keine Storungen hervorrufende Oxydation, sauber bleibt, daB sie dauernd dieselbe 
Temp. halt u. daB durch die in der Funkenstreeke yerdampfende fl. Luft fiir gute 
mechan. Siiuberung gesorgt wird. In  Luft u. Ol ungiinstige Strahler bewahren sich 
in fl. Luft sehr gut. Naoh der GroBe der Intensitiit geordnet, ergibt sich die Reilien- 
folge: Cu, Al, Zn, Sn, Mg, Fe, Bi. Bei sehr kleinen Oseillatoren fiir X unterhalb 10 cm 
eignen sich W u. P t am besten. Ais Empfanger wurden Fe-Konstantan-Thermoelemente 
benutzt. — Fiir die Absorptionsmessungen wurde eine von der gowohnlichen ab- 
weichende Anordnung gewahlt. Ein paralleles Strahlenbiindel wird durch einen 
Spiegel auf cin Thennoelement fokussiert, das sich in der Brennebene eines Hohl- 
spiegels befindet. Der M ittelpunkt des AbsorptionsgefaBes fallt genau in dio Brenn
ebene dieses Hohlspiegels. Das GefaB hat eine Einbuohtung, die crmoglieht, das 
Thermoelement in dio Brennebene des Hohlspiegels zu bringen. Dadurch sollte weit- 
gehende Freiheit von der im Raum vorhandenen falschen Strahlung elektr. Wellen 
erzielt werden. Die Dicke der absorbierenden Schicht lieB sich aus experimentellen 
Griinden nicht priiziso festlegen. Sie betrug etwa 14 cm. Alle Vcrss. wurden m it 
strómenden Gasen gemacht. Der Gasdruck betrug etwa 0,5 mm Hg. Gefunden wurde 
in H, N, u. O, eine m it wacliscnder Wellenlange anstcigende Absorption. Bei H  sind 
diesem Anstiog Absorptionsmaxima iiberlagert in der Niihe von 28,2 cm, 9,16 cm u.
2,8 cm. Die spektrale Lage der selektiven Maxima zeigte sich unabhiingig von der 
Starko der Ionisierung im Gas. Die Maxima werden, vorbehalthch sich noch ergebender 
anderer Deutungsmóglichkeiten, langwelhgen Cbcrgangen zwischen den Feinstruktur- 
niveaus des H-Atoms zugeordnet. Die gemessenen Wellenlangen der Absorptions- 
maxima stimmen m it den von Grotrian  bezeichneten innerlialb der Mefigenauigkeifc 
gut uberein. (Ann. Physik [5] 15. 321—44. 5/11. 1932.) Schnurm ann .

A. Burawoy, Zur Lichtabsorplion konjugierler Systeme. (Lichtabsorption und 
Konstitwlion. VI.) (IV. u. V. vgl. C. 1932. H . 337.) Vf. polcmisiert erneut gegen 
D ilt iie y  u . Mitarbeiter (C. 1932. II. 2456. 2959). (J .  prakt. Chem. [N. F.] 135. 145 
bis 154. 14/11. 1932. Leipzig, Univ.) Ostertag .

R. W. Wood, Ramanejfekt in  Benzol und seinen Subslilułionsprodukten mit ver- 
besserter Technik. Es wird eine Filterkombination angegeben, welche eine monochromat. 
Erregung m it Hg 4358 A gestattet. Chininsulfat, gelost in verd. H 2 S 04, absorbiert 
die Linie Hg 4046, wird aber dabei nach kurzer Zcit selbst photochem. verandert. 
,,Noviol“-Glas, das die Liniengruppe bei 3650 A absorbiert, verhindert die Zers. des 
Chininfilters. Zur Erregung m it Hg 4046 allein erweist sich Filterung m it einer Jod- 
Isg. in CCI, zweckmaBig. Die Ramanspektren werden so ermittelt, daB je 2 Aufnahmen
— eine mit Noviolglas -f Chininsulfat, eine m it Noviolglas +  J-Lsg. gefiltert, kom- 
biniert werden. Auf diese Weise werden Bzl. u. eino Reihe seiner D eriw . aufgenommen 
u. die in der L iteratur vorhandenen Werte verbessert. (Physic. Rev. [2] 38. 2168—75.
1931. J ohxs H o pk in s  Univ. Baltimore.) D a d if u .

W. Hanie, Untersuchungen iiber die zirkulare Polarisalion der Ramanlinien. II. 
(I. vgl. C. 1 9 3 2 .1. 3036.) Die quantitative Messung des Polarisationsgrades von Ram an
linien bei linear polarisierter Einstrahlung kann teilweise durch eme qualiiaUve Beob- 
achtung der Zirkularpolarisation bei zirkular polarisierter Einstrahlung ersetzt werden. 
Da zwischen dem Sinn der Zirkularpolarisation einer Linie u. ilirem Depolarisations- 
grad ein Zusammenhang besteht, die Kenntnis des Depolarisationsfaktors aber die 
Zuordnung einer Linie zu einer bestimmten Sehwingungsform des Mol. wesentlich
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orloichtert, so kann man auch bei Kenntnis des Drehsinnes der Zirkularpolarisation die Zu- 
prdnung yereinfaclien. Die Zirkularpolarisation der Ramaulinien von Xylol (Isomeren- 
gemisoli), ChlorbzL, Benzaldehyd, Trichlorćithan, Acetylentetrachlorid, Essigsaure, Aceton, 
Diathylather, CS2, N H 3, H N 0 3 u. / / 2 SO, wird bestimmt. Die gofundonen Freąuenzen 
werden bestimmten Bindungen bzw. Molekiilbewegungen zugcordnet, wobei dureh- 
wegs die bisher angenommenen Zuordnungen bestatigt werden. (Ann. Physik [5] 
15. 345—60. 5/11. 1932. Jena, Physik. Inst. d. Univ.) D adietj.

S. Venkateswaran, Untersuchungen iiber die Polarisation der Lichtstreuung. Teil I. 
Ausfiihrlicho Wicdergabo u. Fortsetzung der C. 1 9 3 2 .1. 1056 referierten Arbeit. Zu- 
siitzlich werden studiert die Polarisationsyerhaltnisse der in CCl.x u. PCla gestreuten 
Hg-Linien. (Philos. Mag. J. Sei. [71 14. 258—70. Aug. 1932. Calcutta, Md. Assoc. 
f. the Cultivat. of Science.) D a d ie u .

R. W. Roberts und L. A. Wallace, Magnelorolationsdispersion und Absorption 
des Geroions in  JLosung. Vff. beobachten die Magnetorotation von wss. Ce2(S04)3- 
Lsgg. bei Licht yon 5780, 5461, 4358, 4046, 3652, 3341 u. 3128 A Wcllenlange u. 
sehlieBen aus den Ergebnissen unter Vernachlassigung der Wrkg. des S 0 4 -Ions, daB 
die Magnetorotationsdispersion yon Ce+++ dureh eine starkę Absorptionsbande bei 
~2400  A u. eine scliwache bei ~ 3000  A bedingt sei. Da nur Absorptionsbanden bei 
2960 ii. 2550 A bekannt waren, wurde das Absorptionsspektrum von Ce2 (S0 4 )3 -Lsgg. 
von R. A. Morton untersueht u. zu den bekannten noch starkę Banden bei 2400 
u. 2230 A gefunden. Dadurch sind die Absorptionsbanden beobaehtet, die dio Magneto
rotationsdispersion bedingen. (Naturę, London 130. 890—91. 10/12. 1932. Liyerpool, 
Univ., G e o r g e  H o l t  Pkysics Lab.) L. E n g e l .

Siegfried Rothschild, t)ber einen Fali von sensibilisierter Phosphorescenz. Vorl. 
Mitt. Bei CaSSm- u. jSrSSm-Phosphoren kann die Intensitat der Phosphorescenz 
dureh JJi-Zusatz bedeutend erhoht werden. Die Sm-Phosphorescenz der Bi-Sm- 
Misehphosphore ist sclion dureh Gluhlanipenlicht zu erhoblicher In tensitat erregbar, 
wiihrend reine Sm-Pliosphore yon gleicher Sm-Konz. bei gleicher Erregung kaum 
leuchten. Der Effekt tr i t t  sclion bei sehr niedriger Bi-Konz. auf. Bei einem CaS- 
Phosphor, der auf 1 g Sulfid 0,0003 Sm entha.lt, geniigon bereits weniger ais 0,0000024 g 
Bi (das ist die einem VlOO -n. Bi-Phosphor entsprechende Konz., wenn man nach WlEN- 
Ha r u s  ais n. diejenige Metallmengo bezeiehnet, die dio groBte erreichbaro Helligkeit 
des Nachleuclitens ergibt). Zum Zustandekommen des Effektes muB das Sulfid mit 
dem Bi-Sm-Gemisch zusammen gegluht werden. Bei einfacher Mischung yon fertigen 
Bi- u. Sm-Phosphoren ist der Effekt nicht zu beobachten. — Es liegt ein der sensi- 
bilisierten Eluorescenz entsprechender Yorgang vor: Das dureh Einlagerung yon Bi 
aktiyierte Grundmaterial nimm t bei der Erregung Energie auf, die dann sekundiir 
auf das Sm iibertragen u. yon diesem ais Phosphorescenz em ittiert wird. (Naturwiss. 
20. 850—51. 18/11. 1932. Heidelberg.) L e sz y n sk i.

Guy Emschwiller, Uber die AIctiviening und die Dissoziation der Molekule. Photo- 
łyse des Jodwasserstoffgases und der Alkyljodide. (Vgl. C. 1932. I. 1198. II. 841.) 
Das Studium photochem. Rkk. trag t bei zur Kenntnis aktiyierter Molekule, dio bei 
der gewólinlichen Rk.-Kinetik nicht gefaBt werden kónnen. Je  nach der A rt der Um- 
setzung kann die Primarrk. Dissoziation oder Bldg. einer angeregten Molekel sein. 
Wahrcnd beim HJ-Gas sicher Photodissoziation eintritt, kann die Photolyse der Alkyl
jodide sowohl dureh Bldg. angeregter Molekule ais auch dureh Dissoziation erklart 
werden. (J. Chim. physiąue 29. 193. 1932.) R oma\ .

A ,. E lek troch em ie . T herm och em ie.
Syóten Oka, Uber den Sattigungszusland einer Dipolfliissigkeit in der Umgebung 

ein-es Ions. Vf. betrachtet die Veranderungen, die dureh Ionen in einer Dipolfl. hervor- 
gerufen werden, unter folgenden idealisierenden Voraussetzungcn: 1. Das łon  wird 
dureh eine Punktladung ersetzt. 2. Die Moll. der FI. sind nicht assoziiert u. die FI. 
ist yollkommen inkompressibel. 3. Die Polarisierbarkeit jedes Dipolmolekiils ist nach 
allen Richtungen gleich. Fiir die Anderung der DE. in der Nahe eines Ions wird die 
beieits yon H erw eg  (C. 192 1 .1. 704) abgeleitete Formel erhalten. (Proc. physie.-math. 
Soc. Japan [3] 14. 441—50. Sept. 1932. Tokyo, Kaiserl. Uniy., Physikal. Inst.) L. E ng .

Z. Gyulai, Beitriige zur Kenntnis elektrischer Leitfdhigkeii defonnierter NaCl- 
Krystalle. Im  AnschluB an die friiheren Unterss. (vgl. C. 1928. I I . 2707. 1930. I. 1105) 
wurde jetzt dio Wrkg. eines a l l s e i t i g e n  Druckes auf die Leitfahigkeit eines 
ITaufens yon NaCl-Krystallchen studiert. Eine NaCl-Pastille wurde zusammengepreBt

XV. 1. 48
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u. langero Zeit auf yerscliiedenen Tempp. gehaltcn (zwischen 99 u. 254°); boi Tempp. 
um 200° wurde die Leitfahigkeit gemessen. — Auf plótzliche Drucksteigerung erfolgt-o 
innerhalb 1—2 Sek. ein Leitfahigkeitsabfall; dieser rapide Abfall der Leitfahigkeit 
ist durcli eine intensive Rekrystallisation bedingt. — Die durch Druek hergestellten 
Pastillen zeigten opt. Anisotropie infolge von Spannungen. Solche Paatillen wurden 
langere Zeit auf einer hóheren Temp. gchalten, u. die Leitfahigkeit wurde walirend des 
Entfestigungs- oder Erholungsvorganges beobachtet. Die Leitfahigkeit setzte m it 
linem sehr liolien W ert ein u. zeigte einen meist sehr rasclien, immer langsamer wer- 
denden, aber sehr lang dauernden Abfall. In  dem Bereich der anfanglichen groBen 
Lcitfaliigkeiten ist keine Proportionalitiit zwischen Strom u. Spamiung yorhanden. 
Mit fallender Leitfahigkeit wird die Proportionalitatsabweichung immer kleiner, bis 
sie ganz aufhórt. — Im  Krystallinnern muB ein stabiler u. ein labiler Zustand unter- 
schieden werden. Der labile Zustand existiert walirend der Dauer u. ais Naclispiel 
mechan. Einww. Die JoraEschen Behauptungcn (C. 1930. I I . 1345) gelten nur fur 
dio stabilen Zustandc der Krystalle. (Z. Physik 78. 630—38. 19/10. 1932. Szeged 
[Ungarn], Physikal. Inst. d. Franz Josephs-Univ.) SKALIKS.

Robert N. Vamey, Nichtexistenz eines Ionenbeweglichkeilsspektrums in  Luft. 
Vf. miBt die Beweglichkeit von Ionen, die durch ultraviolettes Licht in trockener Luft 
erzeugt werden, u. findet boi einem Ioncnaltor yon 0,03—0,006 seo Ubereinstimmung 
m it der Theorie yon Loeb u . Br a d b u r y  (C. 1932. I. 495) bei Annahme yerschwinden- 
dcr Breite des Beweglichkeitsspektrums. Bei langerer Belichtung wird das Beweglich- 
keitsspektrum broiter, bis zu 10—12° / 0 der mittleren Beweglichkeit, was auf 0 3  u. 
NO zuriickgefuhrt wird, die bei der Belichtung entstehen. (Physic. Rev. [2] 42. 547—55. 
15/11. 1932. Berkeley, Univ. of California.) L. E n g el .

C. M. Focken, Geschwindigkeiten von Ionen und Elektronen in  reinen Gasen. Vf. 
diskutiert die Schwachen der Theorie yon COMPTON (C. 1930. II . 877) uber die elektr. 
Entladung in Gasen u. gelangt durch Einfiihrung des TowNENDsclien Ausdrucks fur 
den mittleren Energieverlust boim ZusammenstoB zwischen einem Elektron u. einem 
Molekuł an Stelle der Annahme elast. Stofic in die CoMPTONsche Theorie zu einer 
Abhiingigkeit der Elektronengeschwindigkeit in 0 2 vom Verhaltnis der elektr. Feld- 
stilrke zum Druck, die m it den Verss. von B rose (C. 1926. I. 828) sehr gut uberein- 
stiinmt. (Physie. Rev. [2] 42. 577—78. 15/11. 1932. Dunedin, New Zealand, Otago 
U niv., Dep. of Physics.) L. E n g el .

L. S. Ornstein, H. Briukman und A. Beunes, Prufung der Complonschen Bogen- 
theorie durcli Messung der Bogengaslemperatur ais Funktion des Druckes. Durch Inten- 
sitiitsmessungen im Bandenspektrum von CN wird die Temp. in einem Kohlebogen 
ais Funktion des Gasdruckes (Luft) bestimmt. Die CoMPTONsche Bogentheorie kann 
die beobachteten Stromdiehten erklaren, wenn man dem EinfluB von leicht ionisier- 
baren Gasen Reclinung tragt, dio ais Verunreinigungen aus den Elektroden kommen. 
(Z. Physik. 77. 72— 81. 19/7. 1932. Utrecht, Physikal. Inst. d. Uniy.) Sk alik s .

K . T. Compton und E . S. Lamar, Impulsilbertragung auf Kathodenóberflachen 
durch Stoli positiver Ionen in  einem Heliumlogen. Vff. untersuchen die Impulsiiber- 
tragung auf eine Hilfskathode aus Mo in der positiven Saule eines Niederspannungs- 
//c-Bogens. Vff. nehmen an, daB sich die Impulsilbertragung aus dcm Ruckstoft der 
Ionen, die nach der Neutralisation noch kinet. Energie behalten, u. dem Radiometer- 
effekt zusammensetzt, der durch die Erhitzung der Kathode infolge BcschieBung m it 
positiven Ionen bedingt ist. Diese Annahme gestattet die Berechnung des Akkomo- 
dalionskoeff. fur positiye He-Ionen u. des Anteils der Elektronen am Stromtransport. 
Fiir den Akkomodationskoeff. ergab sich in qualitativer Ubereinstimmung m it V00RHIS 
u. Compton (C. 1932. I. 28) 0,37—0,53 u. fiir den Anteil der Elektronen am Strom
transport in ganz guter Ubereinstimmung m it Harrin g to n  (C. 1 9 3 2 .1. 28) 0,54—0,62. 
(Physic. Rev. [2] 42. 588. 15/11. 1932. Massachusetts, Inst. of Technology.) L. E n g el .

F. H. Newman, Notiz uber katliodische Zerstiiubung. Vf. beschreibt einen App., 
der durch kathod. Zerstaubung von Metallen Ag  u. Pt auf Glas so niederzuschlagen 
gestattet, daB dabei fiir physikal. Zwecko yerwendbare Spiegel entstehen. E r empfiehlt, 
die Kathode nicht zu kiihlen, um m it ldeinen Metallmengen auszukommen u. durcli 
okkludierte Gase nicht gestort zu werden. E r ver\vendet hohe Stromdiehten u. unter- 
bricht den Strom melirmals. Das Glas, auf dem das Metali niedergeschlagen werden 
soli, soli vor der Einfiihrmig in die Entladungsrohre auf 150— 200° erwarmt werden. 
Durch eine ahnliche Anordnung kann man Quarzfaden durch Aufstaubung yon P t 
loitend maohen. (Pliilos. Mag. J . Sci. [7] 14. 1047—49. Dez. 1932.) L. E n g el .
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Le Roy L. Barnes, Die Emission positiver Ionen von erhilzten Metallen. Vf. unter - 
suolit die Emission positiver Ionen von erhitzten Metallen mittels eines Massenspektro- 
graphen. N i  zeigt Emission positiyer Ionen erst knapp unter seinem P. Eine guto 
Emission durch langere Zeit konnte durch Verwendung yon Hohlzylindem m it Langs- 
schlitz erreicht werden, da diese innen eine yiel hóhero Temp. haben ais auBen. So 
wurden die iVi-Isotopen m it den At.-Geww. 58 u. 60 gefunden. Obwohl Fe einen ca. 100° 
hoheren F. u. unmittelbar unter dem F. eine etwas hóhere Verdampfungsgeschwindigkeit 
hat ais Ni, konnte von Fe nur 3—4 Min. vor dem Durchschmelzen Ionenemission er- 
lialten werden, was vielleicht m it der etwas hoheren Ionisationsspannung des Fe zu- 
sammenhangt. Von Cu wurden die Isotopen mit den At.-Geww. 63 u. 65 gefunden. 
Uh. das m it wenig Ba verunreinigt war, gab bei 1800° wenig Rh+ m it dem At.-Gew. 103 
u. viel Ba+ m it dem At.-Gew. 137. Nb gab bei 1800° neben Nb+ m it dem At.-Gew. 93 
Ionen m it dem scheinbaren At-Gew. 109, die wahrsclieinlich NbO+ sind. Bei Pt konnte 
nur ein StromstoB vor dem Durclibrennen des Fadens beobaclitet werden, der wahr- 
scheinlich von positiven Pt-Ionen herriihrt. U u. Th gaben keine Emission positiver 
Ionen. (Physic. Rev. [2] 42. 487—91. 15/11. 1932. Comell Univ., Dep. of 
Physics.) L. ENGEL.

Le Roy L. Bames, Die Temperalurabkdngigkeil der Emission positiver Ionen von 
Molybddn. Vf. untersucht die Emission positiver Ionen von Mo-Draht, der 20 Stdn. 
bei 2000° K  u. mehrmals einige Sekunden bei 2600° K  gegliiht ist, m it 2 verschiedenen 
Rohrentypcn. Trotz dieser Yorbehandlung wurde die Emission erst naeh mehrmaliger 
Verwendung zeitlieh konstant. E r findet, daB Mo+ ungefahr bei jedem 10. StoB auf 
einer Mo-Oberflache kondensiert wird u. daB die Ablosungsarbeit von Mo+ aus dem 
Metali beim absol. Nullpunkt 8,14—8,20 V ist. Diese Zahlen stimmen besser m it der 
Theorie der positiven Ionenemission von Sm ith  (C. 1930. II. 16) uberein, ais die von 
Sm ith  experimentell bestimmten. (Physic. Roy. [2] 42. 492—97. 15/11. 1932. Cornell 
Univ., Dep. of Physics.) L. E n g el .

W. S. Gripenberg, Selen- oder Selenidgleichrichler. W erden Fe u. So bei der 
Krystallisationstemp. des letzteren in Beriihrung miteinander gebracht, so entsteht 
auf der Oberflache des Fo eine dunno Selenidschicht, wie durch einen Vers. bewiesen 
wurde. Da die Se-Schicht des Gleichrichters sehr dunn sein soli, scheint der SehluB 
unvermeidlich, daB die gleichrichtendo Sehieht ganz oder wescntlich aus Eisenselenid 
besteht. (Physik. Z. 33. 778. 15/10. 1932. Helsingfors [Finnland].) Sk a lik s .

J. C. Mc Lennan, Eleklrische Supraleilung in  Metallen. Ergebnisse einer Dis- 
kussion zwischen V f., W- J. De Haas, W. MeiBner u. O. W- Richardson iiber 
den gegenwfirtigen Stand der Kenntnisse iiber die elektr. Supraleitung in Metallen. 
(Naturę, London 130. 879—86. 10/12. 1932.) L. E n g el .

C. Drucker, Die Widerstandsanomalie des reinen Wismuts. Die frtiher (vgl. C. 1928.
I. 15) mittels Methode der kurzdauernden adiabat. Erwarmung an bei hoher Temp. 
gepreBtem liochreinem Bi-Draht nachgewiesenen Anomalien des Widerstandskoeff. 
machten sich bei dem gleichen Materiał, mittels der gewólmlichen „isothermcn“ 
Methode untersucht, nur durch ein Minimum der Gesamtkurve etwas unterhalb 100° 
bemerkbar. Dagegen zeigte reiner, bei tiefer Temp. neu gepreBter Bi-Draht m it fal- 
Iender PreBtemp. immer gróBere UnregelmaBigkeiten des Temp.-Koeff. a bzgl. 
der absol. GroBe, des Yorzeichens u. der Temp.-Abhangigkeit. Tempern oberhalb 
der Herstellungstemp. hebt die Anomalie teilweise wieder auf. Dio groBe Verander- 
liclikeit in der Nahe von Umwandlungstempp. wird erneut bestatigt. Dio Umwand- 
lungen erfolgen teils scharf an bestimmten Temp.-Punkteu, teils allmiihlich in Temp.- 
Intervallen, Naeh dem Vf. besteht dio Ursache dieser Anomalien wahrscheinlich darin, 
daB die von feinzerteilter M. umgebenen u. teilweise doformierten Kj.ystallito sich 
infolge des PreBvorganges in anomaler Lage befinden u. bestrebt sind, diese zu ver- 
lassen. Dics gelingt aber nur anniihemd bei erholiter Temp. u. zwar um so vollkom- 
mener, je hoher u. langer diese cinwirkte. Ob noch andere Ursachen mitwirken, ist 
noch nicht entsehieden. (Z. physik. Chem. Abt. A. 162. 305—17. Nov. 1932. 
Leipzig.) E. HOFFMANN.

J. C. Mc Lennan, J. F. Allen und J. O. Wilhelm, Die eleklrische Leitfahigkeit 
uon Rulhenium, Rulheniumcarbid und Wolframcarbid. Vff. hatten mitgeteilt, daB Ru 
bei 2,04° absol. supraleitend wird (vgl. C. 1 9 3 0 .1. 2523), Me is s n e r  u. VoiGT (C. 1931.
I. 2440) konnten dies nicht bestatigen. Vff. zeigen nun, daB ihre friiher untersuchte 
Ru-Probe m it Wolframcarbid verunreinigt war, das bei 2,05° absol. supraleitend wird 
(ygl. MEISSNER u. Franz , C. 1930. I. 3710). Ru-Carbid unbekannter Zus. wird nicht
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supraleitend. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 25- Seot. III . 13—25. 1931. Toronto, Univ., 
Physikal. Labor.) LORENZ.

Duncan A. Mac Innes,' Theodore Shedlovsky und Lewis G. Longsworth, Die
Orenzbeweglichkeiten einiger einwertiger Ionen und die Dissoziaticmskonstante von Essig- 
sciure bei 25°. Die Kritik yon V ogel u. J e f fe r y  (C. 1932. I I . 3527) an den Werten 
der Vff. (C. 1932. II. 678. 2930) wird abgelehnt. (Naturę, London 130. 774—75. 19/11. 
1932. New York. N. Y., Rockefeller Inst. for Medical Research.) Lorenz .

A. L. McAulay und E. C. R. Spooner, E in  einziges Elektrodenpolenlial, das 
charakteristisch ist fiir ein Metali, und eine Theorie des Mechanismus des Zustande- 
kommens eines Elektrodenpotentials. Cd hat in luftfreiem W. gegen eine gesatt. Kalomel- 
elektrode bei 18° 0,787 V. Dieses Potential ist reproduzierbar u. wird durch Cd-Ionen 
in Konzz. < 4 -1 0 ~ 5 molar u. viele andere Elektrolyte in  Konzz. < 1 / 6 0 0  molar nicht 
geandert. Vff. geben folgende Theorie dieser Erscheinung: Das negatiye Ende des 
polaren W.-Molekuls veranlaBt Metallionen zum A ustritt aus dem Metal], die sich in- 
folge Diffusion yon der Elektrode zu entfernen suchen. Gleichgewicht kommt da- 
durch zustande, da!3 das elektr. Eeld in der Umgebung der Elektrode der Diffusion 
entgegenwirkt. Aus der Tatsache, daB bis zur CdCl2 -Konz. 4-10 - 5  molar herab das 
bekannte NERNSTsche Gesetz gilt u. yon da ab das Potential Konz.-unabhangig wird, 
schlieBcn Vff., daB die gesamte Cd-Konz. an der Elektrode 4 -10~ 5  molar ist bei Cd- 
freier Lsg. Aus dem Elektrodenpotential errechnet sich die Konz. der freien Cd-Ionen 
zu 2,5 • 10- 5  molar. Wenn das absol. Elektrodenpotential der gesatt. Kalomelelektrode 
zu —0,53 bzw. +0,23 V angenommen wird, errechnet sich eine mittlere Dicke der 
Cd-haltigen Schicht von ~ 3  bzw. /~6-10 - 6  cm. In  Ubereinstimmung dam it ist infolge 
der Tatsache, daB starkes Ruhren das Potential nicht andert, fiir diese Schichtdicke 
10- 6  bis 10- '1 cm zu erwarten. Durch Elektrolytzusatz (bis 1 n. KC1) wird die gesamte 
Cd-Konz. der Schicht nicht geandert u. die Konz. der freien Cd-Ionen herabgesetzt. 
Bei Ggw. von Luft ist das Potential nicht reproduzierbar. Etwas besser ist es bei hohen 
Elektrolytkonzz. Die Verss. deuten darauf liin, daB in Ggw. von Luft die Schicht eine 
Gesamt-Cd-Konz. yon 10~ 3  bis 10- 4  molar hat u. nicht das Entstehen einer undurch- 
lassigen Schicht die Ursache der Potentialanderung ist. (Proc. Roy. Soc., London 
Ser. A. 138. 494— 501. 1/12. 1932. Tasmania, Univ., Physics Lab.) L. E n g el .

Magoji Hiraki, Die Abhdngigkeit des Elektrodenpotentials von der Zeit wid ton der 
Temperatur. (Sludien iiber die Calomelelelctrodc. I.) Das Potential einer Calomel- 
elektrode erreicht erst nach 2 Wochen semen stabilen Endwert, der durch Verunreini- 
gungen des Hg nur wenig beeinflufit wird. Nach einer Temp.-Anderung im Bereiche 
yon 5— 40° stellt sich das Gleichgewicht nach 30—40 Min. wieder ein. Wenn eine 
m it 3,5 n. KCl-Lsg. geftillte Calomelelektrode erwiirmt wird, so erreicht sie nach dem 
Abkiihlen wieder ihr Ausgangspotential, wahrend eine m it 0,1 n. KCl-Lsg. gefullte 
manchmal Abweiehungen von einigen Vioo mV zeigt. (Acta Scholae med. Univ. imp. 
Kioto 14. 300— 16._ 1932.) L. E n g e l .

Magoji Hiraki, Ober das Verbindungspolential zwischen einer konzerdrierlen und 
einer verdiinnlen ECl-Losung. (Sludien iiber die Calomelelektrode. H.) (I. vgl. yorst. 
Ref.) Vf. untersucht den zeitlichen Gang des Diffusionspotentials zwischen einer konz. 
u. einer verd. KCl-Lsg. m it u. ohne Yerwendung yon Agar-Agar. iUle móglichen Ver- 
bindungsarten, auch solche, bei denen Konvektionsstrómungen auftreten, werden in 
B etracht gezogen. Wenn konz. u. verd. Lsg. an der Beruhrungsstelle beide Agar-Agar 
enthalten, hat das Diffusionspotential nach 30— 40 Min. einen konstanten W ert er
reicht, der auf weniger ais '/io mY reproduzierbar ist. Diese Anordnung empfiehlt- 
Vf. zur Messung yersehiedener Calomelelektroden gegeneinander. (Acta Scholae med. 
Uniy. imp. Kioto 14. 288—99.1932. Kioto, Imp. Univ., Inst. of Physiology, 1 . Abt.) L. E.

Joh. Zirkler, Parałipo-mena zur Glaskette Habers. F iir das C. 1931. II. 1682 
referierte Phanomen wird folgende Erklarung zur Diskussion gestellt: Die Deyitri- 
fikation der auBeren u. inneren Schichten einer Glasmembran wird yerschieden sein, 
weil die Abkiihhmgsgeschwindigkeit nach dem Blasen der Kugel differieren wird. Es 
treten deshalb Spaimungen in der Membran auf, die ais Zug- oder Druckkrafte das 
Phanomen piezoelektr. bedingen. (Z. Physik 77. 126. 19/7. 1932. St. Polten [Oster-

Kiichiró Ochiai, Magnetische Wechselwirkung geladener Partikeln. Nach der 
Theorie yon D irac (C. 1932. II. 658) berechnet Vf. die Wechselwrkg. zweier geladener 
Partikeln. Wahrend die magnet. Wechselwrkg. richtig erhalten wurde, scheint die 
CouLOMBsche K raft falsches Yorzeichen zu haben. (Proc. physic.-math. Soc. Japan

reich].) Sk a l ik s .
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[3] 14. 349—54. Juli 1932. Tokyo, Imp. Univ., Faculty of Science, Physical 
Inst.) L. E ng el .

Th. V. Ionescu und C. M ihul, Ionmerłe Gase im  Magnet/Ud bei Drucken unter 
10~3 mm Hq. In  Fortfuhrung der fruheren Verss. (vgl. C. 1932. II. 970) wird nun der 
EinfluB von Druck u. von W.-Dampf auf die Leitfahigkeit eines ionisierten Gases unter- 
sucht. Mit abnehmendcm Druck u. abnehmendem W.-Geh. macht sich der EinfluB 
der gebundenen Elektronen immer starker bemerkbar. Die Ergebnisse lassen sich durch 
die Annahmo der Ggw. yon CK-Moll. erklaren, dcren grofle Elektronenaffinitat bewirkt, 
daB auch bei niedrigen Drueken die Zahl der gebundenen Elektronen groB ist. Da dic 
Beweglichkeit der negativcn Sauerstoffionen durch W. stark gehindert wird, ist auch 
der EinfluB des W.-Dampfes verstandlich. Ob die Ergebnisse auch durch die Annahmc 
der Ggw. von H-Atomen erklart werden kónnen, ist bei der Unkenntnis des Verh. 
von H-Atomen gegeniiber Elektronen u. W.-Dampf nicht anzugeben. (C. R. hebd. 
Sóances Acad. Sci. 195. 765—67. 7/11. 1932.) L orenz.

W . Sucksm ith, Die magnetischen Susceptibilitaten einiger paramagnetischer Sub- 
stanzen. (Vgl. C. 1932. II. 1419.) Yf. miBt die magnet. Susceptibilitaten von Y b fia, 
N d f i3, Sm 20 3, E u .fi v  U O u. U(<SO. , ) 2 bei Tempp. zwischen 90° K  u. 550—750° K  
u. die v o n MoGl^, MoCl3, UGlt u. V(SOĄ„-4,l I I f i  (kein definiertos Hydrat) bei 
Tempp. zwischen 90° K  u. Zimmertemp., weil bei weiterer Erwiirmung Zers. eintreten 
wiirde. Alle diese Verbb. sind paramagnet. u. die Messungen der Verbb. der seltenen 
Erden bestatigen die Theorie von V leck (C. 1928. I. 2912) u. V łeck u. Frank  
(C. 1930. I. 1907. 3015), wahrend die Daten iiber Mo- u. U-Salze zu der Annahme 
fiihren, daB der Paramagnetismus dieser Verbb. nur durch das Spinmoment bedingt 
ist. U 03 u. V 0,{N 03)., sind diamagnet. (Philos. Mag. J . Sci. [7] 14. 1115—26. Dez. 
1932. Univ. of Bristol, H. H. W ills Physical Lab.) L. E n g el .

O. Specchia, Einflufi von Licht au f die parainagnelische Susceptibiliłdt. Die para
magnet. Susceptibilitat einer Chromisulfatteg. nimmt bei Belichtung m it dem Licht 
eines Hg-Bogens plotzlich ganz wenig zu u. nimmt dann gleichmaBig ab. Wahrend die 
Abnahme durch Erwiirmung bedingt ist, yerm utet Vf., daB die Zunahmc an die Ggw. 
von Komplexionen gebunden ist, die durch das Licht eine Konz.-Anderung erleiden 
konnten. (Naturę, London 130. 697—98. 5/11. 1932. Bologna, Inst. Fisico 
A. Righi.) L. E n g el .

W illiam  G. Penney und R obert Schlapp, Der Einflufi des Feldes der Kryslall- 
f/itlerhafte auf die Susceptibilitaten von Salzen paramagnetischer Ionen. I. Die seltenen 
Erden, besonders Pr und Nd. Das Feld der Krystallgitterkroite bewirkt eine Auf- 
spaltung der Energiestufen paramagnet. Ionen. Bei Tempp., fiir die k T  sehr groB ist 
gegen diese Aufspaltung, ist Gultigkeit des CuHlEschen Gesetzes, bei Tempp., fiir die 
k T  u. Aufspaltung von gleicher GróBenordnung sind, Gultigkeit des C urie -W eiss- 
sehen Gesetzes zu erwarten. Wenn man annimmt, daB bei Pr„(S04)3-8 H f i  u. Nd.,■ 
(S04)3-8 I I f i  daa Feld der Krystallgitterkrafte kub. Symmetrie ha t u. sein Potential 
in der Form D {x* +  ?/‘ +  z1) dargestellt werden kann, erhalt man ausgezeichnete 
Ubereinstimmung m it den Verss. von G o r t e r  u. DE H aas (C. 1932. I. 1761) u. eine 
Maximalaufspaltung von 389 cm- 1  fiir P r u. 834 cm - 1  fiir Nd. Das Aufspaltungs- 
schema ist graph. dargestellt. Die Konstantę D  ist fiir Nd 3,9-mal groBer ais fiir Pr. 
(Physic. Rev. [2] 41. 194—207. 15/7. 1932. Wisconsin, Univ., Dep. of Physics.) L. E ng .

H erm ann A uer, Kritische Untersuehungen iiber die Bestimmung paramagnetischer 
Ionenmomentc in Losungm. Vortrag. Vf. gibt eine Apparatur zur Best. der Suscepti
bilitat u. ihrer Temp.-Abliangigkeit von Lsgg. nach der Qu in c k e  schen Steighóhenmethode 
an, die auf 7io°/oo reproduzierbare Werte gibt. Ein Fehler der Berechnung paramagnet. 
Ionenmomente aus solchen Messungen kónntc in der Beeinflussung der Susceptibilitat 
(u. ihrer Temp.-Abhśingigkeit) des W. durch die gel. Ionen liegen, wie sie wegen der 
Konz.-Abhiingigkeit der W.-Banden des Ramanspektrums von Salzlsgg. zu erwarten 
ist. DaB sich die ganze scheinbare Temp.-Abhangigkeit der Salzsusceptibilitaten da- 
durch erklaren laBt, wird durch Unterss. an Lsgg. diamagnet. Salze sehr unwahrachein- 
lich gemacht. Ebenso wie bei den Lsgg. paramagnet. Substanzen lconnte auch bei 
wss. NaKCOa-Lsgg. (diamagnet.) unmittelbar nach dem Erwarmen auf 50° eine um 
2%  hohere Susceptibilitat gemessen werden, ais dem zeitlichen Endwert entspricht. 
Diesen reyersiblen Effekt fiihrt Vf. auf die allmahliche Einstellung der Hydrolyse- 
u. Polymerisationsgleichgemchtc zuriict. (Physik. Z. 33. 869—72. 15/11. i  1932.
Miinchen.) L. En g e l .
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J. H. Van Vleck, Theorie der Andemng der parainagnetisćhen Anisotropie ver- 
schiedener Salze der Eisengruppe. Eine Erldarung fiir die parainagnet. Isotropie von 
i\ri-&'alzen u. die Anisotropie von Co-Salzen wird gegeben. (Physic. Rev. [2] 41. 385. 
1/8. 1932. Univ. of Wisconsin.) Sk a l ik s .

A. Perrier, Krystallgitter und spontane Striktion. In  den friiheren Arbeiten des 
Yfs. war angenommen worden, dafi eine spontane geometr. Anisotropie (Deformation) 
der Elementargruppen vorhanden ist, aus welehen ein ferromagnet. Krystall aufgebaut 
ist. Es wurden hierbei vorwiegend die texturellen Eigg. betrachtet, wiihrend die Rolle 
des Prim argitters nur nebenbei behandelt wurde. In  der vorliegenden Arbeit wird nun 
untersucht, in welchem Mafie eine gitterformige Anordnung von magnet. Dipolen 
(klein gegen die Gitterkonstante) eine spontane Striktion hervorruft. Wenn dio in den 
Gitterpunkten befindliehen magnet. Momcnte ais statist. gleich, parallel u. gleiehsinnig 
angenommen werden, ergibt die numer. Berechnung fiir den Fali des kub.-raumzen- 
trierten u. des kub.-flachenzentrierten Gitters eine Ausdehnung in Riehtung des Yektors 
der spontanen Magnetisierung u. eino Kompression in dazu senkrechter Riehtung. Die 
GroBenordnung der Deformation stim m t m it der beobaehteten iiberein, obwohl diese 
meist grofier u. zuweilen von umgekehrtem Vorzeiehen ist. Aufier dieser Deformation 
der Gruppen des Sekundargitters, die durch das Prim argitter bedingt ist, miissen 
noch mcchan. u. magnet. Kupplungcn zwischen den Gruppen des Sekundargitters in 
Betracht gezogen werden. (Helv. physica Acta 5. 306—10. 1932. Lausanne.) Sk al .

Yosio Masiyama, tjber die Magnetostriktion von Eisen-Koballlegierungen. (Vgl.
C. 1932. I. 3269.) Die Magnetostriktionen von Fe-Co-Legierungen, die fur Feldstarken 
von 60—1100 Gauss gemessen wurden, parallel u. n. zum Magnetfeld sind einander 
derarfc entgegengesetzt, dafi nur relativ kleine Volumanderungen resultieren. Die 
Magnetostriktion besitzt bei <—"10°/o Co u. besonders bei ~70°/o Co Maxima, gegen 
die die Magnetostriktion von reinem Fe u. den Legierungen m it 80—100°/o Co sehr 
Idein ist. Bei 80°/o Co findet der Uborgang von a- zu y-Mischkrystallen statfc. Die 
durch das Magnetfeld bedingte Volumanderung zeigt bei ~ 5 0 %  Co ein Maximum. 
(Sci. Rep. Tóhoku Imp. Univ. [1] 21. 394—410. Okt. 1932. 294. Ber. d. Forsch.-Inst. 
fiir Eisen, Stahl u. a. Metalle.) L. E n g el .

Hantaro Nagaoka, Einige Anwendungen der Magneiostriktion. Zur Ausnutzung 
der Magnetostriktion fiir prakt. Zwecke (z. B. Oscillator fur Wellenmesser oder Oscillo- 
graph ygl. T su k u d a  u . F u j i i , Proc. Imp. Acad. Tokyo 1 [1919]. 353) ist es zweck- 
mafijg, nicht Fe, sondern wegen der geringen Hysterese Ni zu verwenden. Dabei ist 
zu beachten. daB der Ni-Stab senkrecht zum magnet. Feld der Erde angeordnet wird, 
dam it nicht longitudinale Magnetisierung erfolgt. (Proc. Imp. Acad. Tokyo 8 . 233—35. 
1932. Inst. of Physical and Chem. Research.) Lorenz .

Ernst Schmidt und Wilhelm Sellschopp, Warmeleilfdhigkeił des IFassers bei 
Temperaluren bis zu 270°. Oberhalb 75° liegen noch keine Messungen vor, bisher nahm 
man eine lineare Teinp.-Steigerung an, was nicht zutrifft. — Zwischen einem elektr. 
beheizten u. einem unbelieizten Cu-Zylinder befindet sich eine 0,50 mm dicke W.-Schicht 
unter inehr ais Sattigungsdruck. Der Temp.-Vcrlauf wird sehr genau thermoelektr. 
rerfolgt. Bzgl. der techn. sehr interessanten Mofieinzelheitcn u. Korrekturen muB auf 
das Original verwiesen worden (z. B. Messung der Spaltweite mechan., durch Auswagen 
m it W. u. durch Kapazitatsmessung: gróBte Abweichung 0,009 mm). Warmdcitzald 
des Cu 320 kcal pro m  u. Stde. u. Grad. Die Warmeleitzalil des W. in Abliangigkeit 
von der Temp. ist eine fast symm. Parabel mit einem Maximum von 0,591 bei ca. 130°, 
bei ca. 300° u. 5° gleich groB (0,485). Genauigkeit l,5°/0. Der Druck macht nicht viel 
aus. (Forschg. Ingenieurwes. Ausg. A. 3. 277—86. Nov./Dez. 1932. Danzig, Techn. 
Hochsch., Masch.-Lab.) W. A. R oth .

R. W. B. Stephens, Die Temperaiuranderung des WarmeUitvermógens von Pyrex- 
glas. Pyrexglas (D.21, 2,23s ; 80,5% S i02, 2%  A12 0 3, 12,5<>/0  B2 0 3, 4» / 0  N a20) ist in 
bezug auf Warmeleitvermogen nur gelegentlich untersucht. Vf. schmilzt einen diinnen 
P t-D raht in ein Glasrohr, das U-fórmig gebogen u. zur Messung der auBeren Temp. 
m it diinnem P t-D raht umwunden wird. Das U-Rohr befindet sich in einem Bad von 
konstanter Temp. (—190 bis +250°). Die Formeln u. KorrektionsgroBen werden ab- 
geleitet. Der Korrektionsfaktor fiir die Form des Rolirs ergibt sich fast, wie sich theoret. 
berechnet ; die Dicke der ruhenden Fl.-Schicht bei verschiedener Ruhrung u. Zahigkeit 
der Badfl. ebenfalls. Die Formel fiir das therrn. Leitvermógen. K  (in cal-cm- 1 -sec- 1  • 
Grad-1) =  — 0,003523 +  0,00245,-logu, T  gibt die Beobachtungen gut wieder, ebenso 
gelegentliohe Messungen fruherer Autoren, dio nach anderen Methodon arbeiteten.
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(Philos. Mag. J . Sci. [7] 14. 897—914. Novr. 1932. London, Imp. Coli. of Science and 
Tecłmol.) W. A. R oth .

William T. Richards nnd James A. Reid, Dispersion des SchaUes in  verschiedenen 
Gasen und ihre Beziehung zur Haufiglceit molekularer Zusammenstofle. (Vgl. C. 1932.
II. 2785.) Messungen der Schalldispersion in C02, CS2, S 0 2 u. C.H, ergaben, daB bei 
diesen Gasen die Schallgoschwindigkoit bei gegebener Freąuenz m it sinkendem Druck 
bis zu einem konstanten W ert wachst. Bei Ć0 2 u. S 0 2 wurde die Temp.-Abhangigkeit 
der Dispersion studiert. Die Schalldispersion in binaren Gemischen von C2H 4 m it 
Ar u. N 2 ist die gleiche w e  fiir reines C2H 4 beim entsprechenden Partialdruck, woraus 
geschlossen wird, daB die Vibrationsenergie von C2H 4 durch ZusammenstóBe m it den 
Molekiilen dieser Gase nicht erregt wird, wiilircnd man bei C2H ,-H 2 -GemiBchen, wo 
durch geringen H2-Zusatz dio W armekapazitat von C2H t deutlich ansteigt, annehmen 
muB, daB die Anregung eines C2H4-Molekiils beim ZusammenstoB m it einem H2-Molekul
10-mal w'alirscheinlicher ist ais beim ZusammenstoB m it einem anderen C2H 4 -Molekuł. 
Eine quantitative Bcschreibung der Abhangigkeit der Schalldispersion von Druck, 
Temp. u. Freąuenz wurde ermóglicht durch tJbertragung der tJbcrlegungen von H erz- 
FELD u. R ic e  u . von H eil  auf die Dispersionstheorie von E in s t e in . (Naturę, London 
130. 739. 12/11. 1932. Princeton N. Y. Univ., Frtok Chemical Lab.) P. L. Gu n t h e r .

Peter Hidnert und W. T. Sweeney, Die tliermische Ausdehnung von Blei. (Vgl.
C. 1930. I. 3164.) Vollstandige Zusammenstellung der Literatur seit 1740! Die D.D. 
von 99,8—99,9°/0 ig. Blei sind bei 25° 11,319 u. 11,329. Drei Proben von 30 cm Lange 
werden mkr. zwischen Zimmertemp. u. 300° untersucht. Die A rt des Schmelzens andert 
den linearen Ausdehnungskoeff. etwas. Die Kurve zwischen —253 u. +300° wird 
gegeben. Aus D.-Messungen folgen die gleichen Werte wio aus direkten Bestst.; also 
dehnt sich Pb nach allen Richtungen gleichmaBig aus. Eine Estrapolation auf dio
Temp., wo Pb supraleitend wird, ist unsicher:
—250 bis +20° —100 bis +20° + 2 0  bis +100° + 20  bis +200° + 2 0  bis +300°

25 1 28 3 29 1 30 0 31 3* 10*
(Bur. Standards J . Res. 9. 703—09. Nov. 1932. Washington, Bur. of Stan- 
dards.) W. A. RoTił.

J. B. Austin, Eine Vakuumapparatur zur Messung der thermischen Ausdehnung 
bei hohen Temperatur en, mit Messungen an Plalin, Oold, Magnesium und Zink. (Vgl.
C. 193 2 .1. 435; feuerfeste Oxyde.) Vf. arbeitet interferometr., die Vorteile des Arbeitens 
im Vakuum sind groB. Dio Temp. wird aus der Ausdehnung eines Plattehens aus 
CJuarzglas abgeleitet, so daB 1000° dio hochsto anwendbare Temp. ist. Das Rohr be
steht ebenfalls aus Quarzglas, der obere Teil wird m it W. gckiihlt. Zwischen die
Wickelung des elektr. Ofens u. das Yersuchsrohr wird cin K itt aus Zinlcstaub u. Wasser- 
glas gebracht; auf die obere Offnung des Rohres wird m it H ahnfett eino planparallele 
P latte aus Quarzglas aufgesetzt; V2 ooo mm Hg-Druck laBt sich bis 600° aufrecht er- 
halten, bis 900° 0,001—0,002 mm. Ein Teil der „Thermometerplatte“ gibt Interferenz- 
streifen, auf dem anderen (nicht polierten) stehen die drei zu untersuchenden Metall- 
stabchen, die eine Quarzplatte tragen, die ebenfalls Interferenzstreifen gibt. Das 
W andern der Streifen in monochromat. Licht (5877,2 A) wird beobachtet. Geeicht 
wird mit dem F. von Sn, Zn, Al, Ag u. dem TJmwandlungspunkt von Quarz. (Ge- 
nauigkeit 0,3°). Bei der geringen Ausdehnung von Quarzglas (0,50-10"6) kann man 
m it Quarzglas allem auf etwa 2,5° genau eiclien. Vf. gibt das Brexhungsverm6gen von 
Quarzglas von 50—950°. Die Methode des Vfs. gibt dio Ausdehnung bis 300° auf 
1%  genau, bei hoheren Tempp. gonauer. — P t  wird oberhalb 750° zu weich, um die 
Quarzplatte zu tragen. lt =  lB (1 +  8 ,8 6 8 • 10— 6 • i +  1,324-10-8 -<2); ahnlich wie H o l-  
b o r n  u. D ay  (1901). Au -,lt =  l0 ( 1 +  14,06-10-«-« +  1,672-10-9-/2 +  1,197-lO "12-l3).
— Mg: Die Ausdehnung hiingt von der therm. Behandlung ab; fiir getempertes Mg 
gilt ?, =  / 0  (1 +  (24,80 -t Ą- 0,009 61 •t2 )-10_e), nicht getempertes hat einó ctwas 
kleinere Ausdehnung u. zeigt oberhalb 350° UnregelmaBigkeiten. Schon bei etwa 
500° stórt die Verdampfung. — Zn macht wegen seiner Anisotropie Sehwierigkeiten; 
Vf. arbeitet daher m it Einkrystallon (0,014% Pb, 0,012°/o Cd) unter verschiedenen 
Orientierungen. Schon bei 300° stort der Dampfdruck. Parallel der Hauptaehsc 
findet Vf. a =  57 • 10-e, senkreeht dazu etwa 19-10-0. Eine allotrope Umwandlung 
ist zwischen 20 u. 350° n i c h t  zu konstatieren; wo man eine solche zu finden glaubte, 
konnen Verunreinigungen gestort haben. Die Ausdehnung ist indessen nicht ganz 
regelmaBig. Der EinfluB yon kleinen, niedrig schmelzenden Verunreinigungen ist 
groB. Die ProportionalM t zwischen Ausdehnungskoeff. u. der spezif. W&rme (Gr u n -
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EISEN u, G oens; 1929) ist nicht streng; ahnliches ist bei Bi beobachtet; yielloioht ist 
sie besser, wenn man nicht den makroskop., sondern den Gitter-Ausdehnungskoeff. 
einsetzt. (Physics 3. 240—67. Nov. 1932. Keamy, N. J . U. S. Steel Corpor. Res. 
Lab.) ' W. A. R o th .

M. Jakob, Kondensalion und Verdampfung. Neuere Anschauungen und Vermclic. 
(Vgl. C. 1932. II. 1274.) Eiir die Frage, ob Kondcnsation des Wasserdampfes in Form 
einer Fl.-H aut oder (unter st-arkem Warmeiibergang) in Tropfenform erfolgt, ist die 
Richtung u. Geschwindigkeit des Dampfes wesentlich: dureh Ruho bzw. geringe Gc- 
schwindigkeit u. Richtung sonkrecht zur Kuhlflache wird Tropfenkondensation, dureh 
starkę Bewcgung parallel zur Kiihlflaehe Kondcnsation einer Fl.-H aut begiinstigt. — 
Der Zusammenliang zwischen der t)berhitzung an der Hoizfliiche u. dem Verlauf des 
Verdanrpfungsvorganges wird kinematograph. untersucht u. tJbertempp. u. Warme- 
iibergangszahlen in Abhangigkeit von der Heizflachenbelastung bestimmt. Der Warmc- 
austausch zwischen Heizflaclie u. W. befolgt bei kleiner Belastung das Gesetz der 
froien, boi groCer das der erzwungenen Konvektion. (Z. Ver. dtsch. Ing. 76. 1161—70. 
26/11. 1932. Berlin, Phys.-Techn. Reichsanst.) R . K. Mu l l e r .

Martin Striibin, Die Belastbarkeit der Oberfldclie der siedenden Flussigkeit beim 
Verdampfungsvorgang. Vf. untersucht die theoret. Bedingungen, dureh die bestimmt 
wird, ob ein Tropfen vom Dampfstrom mitgerissen wird, in der Schwebe bleibt oder 
zuruckfallt. Es ergibt sich fur den Schwebezustand ein Grenzdurchmesser #  =  ( 6  p /iy )  
mm, wobei p  den W ert des Stromungsdruckes (dynam. Druckwert), y  das spezif. Gewicht 
der verdampfenden FI. bedeutet. Alle Tropfen vom Grenzdurchmesser & sammeln 
sich in einer waagerechten Ebene iiber dem Fl.-Spiegeł auf bestimmter Hohe h an, 
es ergibt sich h =  c„2/2 g (c„ Dampfgeschwindigkeit uber der FI., g Freifallbeschleunigung). 
Die spezif. Belastung der yerdampfenden Flachę in kg/qm • Stdc. wird zu O' =  411,3- 
1 /&-y/]/v (& in /i, v spezif. Vol. des Dampfes) bereehnet. Voraussetzung ist stets 
Schaumfreiheit. Vf. beschreibt die Erm ittlung der „Dainpffeuehtigkeit“ x  dureh 
Dest. wss. Farbstofflsgg. m it colorimetr. Vergleich u. die Berechnung von x, O', cv
& u. li. Fiir x  =  °/o Gew. mitgerissener Fl./Gesamtgew. des Destillats ergibt sich die
Formel a; =  0 , 6 3 yi/411,8.  (Chem. Apparatur 19. 145—47. 157—61. 10/10. 
1932.) R . K. M u l le r .

C. J . van Nieuwenburg und H . B- B lum endal, Die Isołhermen von Wasser 
von 360—4800 und fu r  Drucke lis  zu 600 kg/qcm. Oberhalb der krit. Temp. kennt man 
das Verh. des W.-Dampfes nur in ungesatt. Zustand. Vff. arbeiten m it einem Auto- 
klaven aus KRUPPschem Spezialstahl, der 600 a t aushalt, u. dabei von W. nicht an- 
gegriffen wird (kub. Ausdehnungskoeff. 4,2 -10~5). Temp.-Messung auf etwa 1°, Druck- 
messung in den ausgeglichenen Kuryen auf 2 a t  genau. Die Bombę fafit 200 ccm; ver- 
schiedene Mengen W. (bis 150 ccm) werden eingefiillt u. Drucke u. Tempp. gemessen. 
Dio Sattigungsdrucke gehen m it den besten W erten auf 2 a t zusammen. Die p  — <- u. 
p  — u-Isothermen werden graph. wiedergegeben. Der krit. Druck wird zu 226 kg/qcm, 
die krit. Temp. zu 374° interpoliert, das krit. Vól. (ungenauer) zu 2,8—3,0 ccm; es wird 
m it K nOBLAUCHs W ert 3,06 ccm gerecknct. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 51 ([4] 13). 
707—14. 15/7. 1932. Delft, Techn. Hochsch., Lab. f. analyt. Chem.)* W. A. R oth .

Ot. T am m ann und H . J. R ocha, Entwickelt sich Ammoniak beim Oefrieren von 
Mecrv:<tsscr ? Vff. bestimmen die Dampfdruckkurve von wss. NH 3 -Lsgg., die m it Eis 
gesatt. sind, experimentell u. finden tlbereinstimmung m it Werten, die aus den Dampf- 
druekkuwen von NH 3 -Lsgg. verschiedener Konzz. in Verb. m it dereń Zustands- 
diagramm bereehnet werden konnen. Der Dampfdruck m it Eis gesatt. NH 3 -Lsgg. 
zeigt ein Masimum bei —20° u. 15 Mol.-% NIL,. Ferner wird der EinfluB von NaCl-, 
Ca CL- u. jl/jC/j-Zusatz auf diese Dampfdruckkurve untersucht. In  allen 3 Fahen 
wird der Dampfdruck erniedrigt, a-ber weitaus am stśirksten dureh MgCl2. Dureh 
Extrapolation wird der NH3-Partialdruck des Meerwassers bei —20° zu 2 ■ 10~ 5  mm Hg 
bereehnet. Ob bei so geringem Partialdruck sich in geolog. Zeiten erliebliche Mengen 
NH 3  bilden konnen, ist fraglich. Der Jupiter, dessen Oberflache die D. 0,90 des Eises 
hat, hat eine mittlere D. von 1,36. Deshalb konnte es sein, daB sein Meer salzarm war 
u. aus seinem Meer beim Einfrieren eine erhebliche NH 3 -Entw. stattfand. Dafiir spricht 
der spektroskop. NH3-Nachweis auf dem Jupiter. (Z. anorg. allg. Chem. 209. 257—63. 
13/12. 1932. Gottingen, Inst. f. Physikal. Chemie.) L. E ng el .

Josef Pirsch. Beziehungen zwischen Konstitution und Grope der mólaren Schmelz- 
punktsemiedrifjiing organischer Yerbindungen (Mikromolekulargewichłsbestimmun-gen).
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Bioyol. Verbb., dereń 1,4-Ringatome durch eine —C(CH3)2-Brucke verbunden sind, 
also Verbb. vom Camphantyp, weisen meist molare Gofrierpunktsdopressionen E  (vgl.
0. 1932. II. 1476) auf, die m it groBer Genauigkeit in linearer Beziehung zura MoL-
Gew. der bctreffenden Verb. stehen: Bornylamin: M  =  153,2; E  — 40,6; E /M  — 0,265. 
Bornylchlorid: M  =  172,6; E =  45,4; E /M  =  0,263. Campher: M  ---- 152,1; E  =  40,0; 
E /M  =  0,263. Pinendibromid: M  =  296,0; E  — 80,9; E /M  =  0,273: Borncol: M  — 154,1; 
E  =  35,8; E /M  — 0,232. Auoh Bornylbromid m it E =  66,9 fiigt sich dieser llegel- 
maBigkeit noch ein, wahrend 3-Bromcamplier m it E — 9,j6 herausfallt. Yerbb. vom 
Camphentyp scheinen auch eine gesetzmilBige Beziehung zwischen E  u. M  aufzuweisen.
— Hm zu entschciden, ob die hohen E -AVerte bei den Camphanverbb. auf das Vor- 
handensein der ~C (C H 3)2-Briicke oder raóglicherweiso auf das Vorliandensein eines 
oder zweier ąuaternaren C-Atome zuriickzufuhren sind, imtcrsucht Vf. Vcrbb. vom 
Menthantyp m it folgendcm Ergebnis: T rans-dipent en-bishydrochlorid (F. 50°):
M =  209,0; E  =  9,0; E /M  — 0,0431; Trans-dipenten-bishydrobromid (F. 64°): M  =  298,0; 
E  =  12,8; E /M  = 0,0429; Dipententetrabromid (F. 125°): M  = 456,0; E  — 19,7; 
E /M  — 0,0432. Da die E j Al-W  er te  der Verbb. der p-Menthanrcihe bedeutend kleiner sind 
ais diederCamphanverbb.,liegt der SchluBnahe.dafi durch die Aufspaltung der —C(CH3)2- 
Briicke des Camphankohlenstoffgeriistes der W ert von E  auf 1/„ sinkt. Die Ausbeute 
an Dipenten bei der Darst. naeh Wallach  (Liebig s  Ann. Chem. 230 [1885]. 256) 
kann dadurch gestcigert werden, daB durch Anwendung eines entsprechenden Fraktio- 
nieraufsatzes das gebildete W. sofort entfernt wird. (Ber. dtsch. chem. Ges. 65- 
1839—42. 7/12. 1932. Wien, Phannazeut.-Chcm. Univ.-Labor.) L orenz .

A. R. Martin und B. Collie, Parlialdnicke und Brechungsi-ermogen von bindren 
Mischungen von Benzol und einigen seiner polar en Derivałc. Die nichtpolare FI. soli ahn- 
lichen Bau haben wie die polare, dio nur einen symm. gelagerten Dipol im Molekuł 
enthalt. Also untersuchen Vff. Gemische von reinem u. monosubstituiertem Bzl. 
(Brombenzol, Anisól, Anilin, Dimethylanilin, Benzmiilril u. Phenol). Dampfdrucko 
werden bei 70°, Brechungsverm6 gen fiir H« bei 25° gemessen. Die SAMESHlMAsohe 
Methode (1909) der Dampfdruckmessung wird vcrvollkommnet (App. im Original ab- 
gebildet). Die Zus. des Destillats (20—30 Min. naeh Einstellung des Glcichgcwichtes) 
wird aus der D . '- 5 4 entnommen. — Die partialen molaren Breclnmgsvermógen der 
polaren Fil. sind im ganzen Konz.-Bereich konstant, nur bei Benzonitril liegt eine kleine 
systemat. Abweichung vor; es ist die am starksten polare FI. Bei Phenol u. Anilin,wo 
man Molekularassoziation vcrm utet hat, sind die Refraktioncn n. — Vff. nennen eino 
Lsg. ,,vollkoinmen“, wenn die hemmendo K raft (restraining force) auf ein polares 
Molekiil ebenso groB, d. h. zu vcrnachlassigen ist, wio in einer uncndlich verd. Lsg. in 
Bzl. Dio Wrkg. der COULOMB-Krafte zwischen einem polaren Molekiil u. der Um- 
gebung auf den Partialdruck wird berechnet. Die Radien der polaren Moll. ergeben sich 
aus den Dampfdruckmessungen, auBer bei Phenol, von der richtigen GróBenordnung. 
Das Verh. von Phenol wird diskutiert. (J. chem. Soc. London 1932. 2658—65. Olct. 
Abcrdeen. Univ.) W. A. R oth .

I . Rabcewicz-Zubkowski, Festlegung der gunstigsten Bedingungen fiir die Trennung 
von fliissigen bindren GemischeJi durchDestUlation. II.(I.vg l.C . 1932. II. 2299.) Vf.untex- 
suchte verschiedene Fliissigkeitspaaro im Zusammcnhang der Feststellung der Richtung 
u. der AnderungsgróBc des Quotienten p..|/py;, wobei px =  der Dampfdruck des fliich- 
tigeren Bestandteiles, pj3 =  des weniger fluchtigen Bestandteiles ist. Es wurde fest- 
gestellt, daB fiir F il., dio unassoziiert bzw. in demselben Grade assoziiert sind, p j/p if  
m it sinkender Temp. sich vergróBert. — Is t die fliichtigere FI. unassoziiert, die weniger 
fliichtigo assoziiert — so wird py[/py; m it sinkender Temp. rasch gesteigert. — Is t die 
fliichtige FI. assoziiert, die weniger fliichtigo unassoziiert, so bestehen 3 Móglichkeiten:
1. Bei p^/p  n ~  1 wird der Quotient m it sinkender Temp. kleiner, m it steigender Temp. 
gróBer. 2. Bei gróBercn Unterschieden der Kpp. der Fil. kann der Fali eintreten, 
daB p a /p .B Anderung der Tempp. unveriindert bleibt. 3. Bei groBen Unterschieden 
der Kpp. der Fil. wird Ph/pb  mit sinkender Temp. gesteigert. (Roczniki Chem. 12. 
655—61. 1932. Warscliau, Organ.-Technol. Inst. d.Tcchn. Hochsch.) D. R o sen tiia l .

Robert Wright, Dichten ton gesalligten Dampfen. In  dem MantelgefaB eines V io to r  
MEYER-App. sd. die FI., ein zylindr. GefaB m it etwas FI. wird darin aufgehiingt 
u. elektr. zum Sieden erhitzt, spiltcr voll FI. u. voll Luft bei Zimmertemp. gewogen. Fiir 
die Best. des in die Rechnung eingehenden Dampfdruckes wird eine einfache Vorr. an- 
gegeben. A.. Bzl., Chlf., CCI.,, Aceton u. Toluol haben Mol.-Geww., die nur um 1—2%  
groBer ais die theoret. sind; Eg. 101 s ta tt 60. — Das konstant sd. Gemisch von Aceton
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u. Clilf. hat genau die der Zus. (30,5 Mol-% Aceton, 63,5 Mol-% Chlf.) entspreohende
D., u. stellt keine Verb. dar. (J. physic. Chem. 36. 2793—95. Noy. 1932. Glasgow, 
Univ., Phys. Chem. Deptmt.) W. A. R oth .

Eugene W. Blank und Mary L. Willard, Mikrcmwlekulargewichłsbestimmung 
nach Dampfdichlemethoden. (Vgl. C. 1932.11.3918.) Vff. geben 3 vcrschiedcne Methoden 
zur Mikrobest. des Mol.-Gew. aus der DD. Das ersto Verf. arbeitet nach der Methode 
von V. Me y e r  ; es benutzt prinzipiell die gleiche Apparatur, die entsprecliend der 
geringeren Substanzmcngo sinngemaB yerkleinort u. modifiziert wird. Die erforderliche 
Substanzmenge betragt etwa 3—4 mg. Das zweito Verf. arbeitet nach demselben 
Gedanken. Die Substanz wird in einer Capillare zwischen 2 Hg-Tropfen eingeschlossen, 
erhitzt u. aus der beim Yerdampfen der Substanz erfolgten Verschiebung der Hg-Tropfen 
das Vol. des Dampfes erm ittelt. Die Messung erfolgt m kr.; erforderliche Substanz- 
menge 0,5—1 mg. Die d ritte  Methode bedient sich des Verf. von B la c k m a n  (J . chem. 
Soc. London 87 [1905]. 1474). Dies beruht darauf, daB aquimolekulare Lsgg. bei 
gleiclier Temp. gleichcn DD. haben. Bringt man nun 2 Lsgg., von denen eine ihrer 
Mol.-Konz. nach bekannt ist, auf gleiche Temp., so wird von der Lsg. m it geringer 
Mol.-Konz. mehr verdampfen, ais von der konzentrierteren. E in Gleichgewicht tr i t t  
ein, wenn beide Lsgg. iiąuimolekiilar geworden sind. Ihre Voll. in  diesem Moment 
sind umgekehrt proportional dem Mol.-Gew. Erforderlich fur die Best. sind 2—5 ccm 
einer l° /0 ig. Lsg. — Gcnaue Beschreibung der Apparatur u. Arbeitsweise s. Original. 
(J. chem. Educat. 9. 1819—26. Okt. 1932. Pennsylvania State College.) RóLL.

Ernst Kordes, Beitrag zur Thermodynamik der konzentrierlen Losungm. II. Mitt. 
Berechnung der gesam len Kr>jstullisalionskurven in  binaren euteklischen Systemem. (I. vgl.
C. 1932. I. 3041.) Dio friiher gefundenen empir. Beziehungen fiir die Lage des eutekt. 
Punktes werden zur Aufstellung einer allgemein gultigen Gleichung benutzt, m it dereń 
Hilfe die vollstandigen Krystallisations- bzw. Loslichkeitskurven eutekt. Systeme 
mit wenigen móglichst physikal. begriindeten u. konz.-unabhiingigen Konstanten 
berechnet werden konnen. Es wird gefunden, daB der Faktor (c — l)/(log xa/xb) =  K x 
konstant oder nur relativ wenig vom Molenbruch abhangig ist (a;a u. xb =  Molenbruch 
der Stoffe A  u. B; c =  ein von der Konz. stark abhangiger Exponent). Auf Grund der 
Eig. yon K x werden fiir die Berechnung der Diagramme vier Fiille unterschieden u. 
(las entsprechende untcrsuchto Tatsachenmaterial besprochen. 1. K x ist unabhangig 
von der Konz., bcide reinen Stoffe haben die gleiche Entropieanderung beim Schmelzen. 
Hierzu gehort das System: Zn-Hg (allerdings angenaherte Konstanz) u. Al-Al3Ti, Es 
wird gezeigt, daB die aufgestellten Gleichungen nur bei Entropieanderungen der reinen 
Stoffe zwischen Q/T  =  R  =  1,985 u. QjT  =  + co  gelten. 2. K x andert sieli linear m it 
der Konz., dio Entropieanderungen sind verschieden, oder es ist eine Abweichung 
von der n. E.-Erniedrigung vorhanden. Die geradlinige Extrapolation der ge
fundenen A'a.-Werte ergibt fur jeden reinen Stoff den ihm in diesem System zu- 
kommenden Faktor K a bzw. K b. Untersuchto Systeme: Benzol-Urethan, C12 -AsC13; 
Pb-Sb; Na2 S 0 4 -Na2 Si03. 3. K x andert sich m it der Konz. langs einer zur X-Achse 
konvexen Kurve. Es wird der „Beeinflussungskoeff." a, der hier negativ ist, eingefiihrt 
u. ais prakt. konstant angenommen. Untersuehte Systeme: Hg-Zn; Cl2 -SiCl.|; NaCl- 
NaF; H „0-H C 00H ; Bi-Pb. 4. K x andert sich m it der Konz. langs einer zur A"-Aclxse 
konkaven Kurve. Systeme m it einer Mischungsliicke im fl. Zustand. a ist positiv. 
Untersuehte Systeme: Sn-Zn; Pb-Cu; Triphenylmethan-Hydrochinon. (Z. physik. 
Chem. Abt. A. 162. 103—27. Okt. 1932. Leipzig, Mineralog. Inst. d. Univ.) Ga e d e .

Jessie Y. Cann und R u th  A. Sum ner, Die Thermodynamik von Bleibromid. Die 
EMK. der K ette Pb in  gesatt. Amalgam/PbBr?/PbBr2 gesatt. in KBr-Lsgg./AgBr/Ag 
werden gemessen (zusammen m it Charl. K lin g le r); Temp.-Bereich 18—35°; dic 
ICBr-Konz. ist 0,025—0,1 m. EK. bei 25° 0,3465 V, dE /dT  =  —0,000 289. Die frcie 
Bildungscnergie von PbBr2 berechnet sich fiir 25° zu —62 092 cal, die Entropieande
rung zu — 14,519. Mit B ich ow skys Bildungswarme von AgBr (—23 840 cal) wird 
die Bildungswarme von PbBr, bei 25° —67 694 cal; nach dem dritten Hauptsatz 
— 6 6  420; Vff. ziehen ersteren W ert vor. Aus Loslichkeiten yon PbBr, in KBr-Lsg. 
(R a n d a ll  u . Y ie t t i , C. 1928. II. 618) werden die Aktiyitatskoefff. yon PbBr„ abge- 
leitet, aus den EKK. ergeben sieli fast dio gleichen W erte; das Prod. K s. p. ist bei 25°
0,000 038 9. (J. physic. Chem. 36. 2615—20. Okt. 1932. Northampton, Mass., Smith 
Coli. Chem. Lab.) W. A. R oth .

Chu-Phay Yap, Die freie Energie der Umwandlung des Eisens. (a y). Vf. 
Ixjrechnet m it Hilfe der spezif. Warme die freie Energie der a y-Umwatidlung des
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Fe zwischen Zimmertemp. u. 1400°. Dio freie Energie bei der Umwandlung bei kohen 
Tempp. ist sehr klein, a — y , AF»m — 822 cal/g atom. (Trans. Faraday Soc. 28. 781 
bis 788. Noy. 1932. Washington Sąuare College, New York Uniy.) A sc h erm an n .

Chu-Phay Yap und C. L. Liu, Freie Energie, Entropie und Bildungswarme von 
Eisencarbid {Fe3C). (Vgl. C. 1933. I. 114.) Vff. beschreiben oine einfache graph. 
Methode zur Berechnung der COj/CO-Konstanten bei hohen Tempp. (oberhalb A t =  
720°). Hiernacli wurden die folgenden therm. Daten fiir die Bldg. von Fe3C erhalten:
3 a  Fe +  C =  Fe3 C; AFv- m  — 9300 cal/mol. A =  12,300 cal/mol. zl<S2 tl8 =
9,9 cal/mol., S.m  =  31,8 cal/mol. Fe3C ist oberhalb 750° bestandig. Es wird gezeigt, 
daB sich eine feste Lsg., wie Austenit, wie eine ideale Lsg. nach dem RAOULTschen 
Gesetz verhalt. (Trans. Faraday Soc. 28. 788— 97. Nov. 1932. Washington Sąuare 
College, New York Univ.) ' Ascherm ann .

Frederick D. Rossini, Die Bildungswarme von ChlorwassersLoff und einige damit 
zusammenhdngende themwdynamische Daten. (Vgl. hierzu v. W a r te n b e r g  u. IIa- 
n is c h , C. 1932. II- 2371.) Die auBerordentlich wichtige Zalil ist seit 1873 nicht melir 
naehgeinessen. Da dio freie Bildungsenergie u. die Entropie sicher zu berecknen sind, 
hat die Best. der Warmetonung doppeltes Interesse; ahnliches gilt fiir die Losungs- 
warme. Vf. reclinet 1 cal1 5 =  4,185 abs. Joule =  4,1833 int. Joule. E r arbeitet adiabat. 
m it stromendem Gas in einem Glascalorimeter u. eicht elektr. bei gleicher zeitlicher 
Temp.- Andcning (vgl. C. 1931. I. 3338). Reines Cl2 wird aus K 2PtCl4  hergestellt u. 
in einem GefiiB aus MONEL-Metall kondensiert (genauo Bcschreibung s. Original). 
MoNEL-Metall reagiert nicht m it Chlor. H„ wurde einer Bombę entnommen u. katalyt. 
von 0„ befreit (100,0 ±  0,l°/o). Das gebildete (IIC1) wird in Ascarit (NaOH-Asbest) 
yollstandig aufgefangcn, wobei auf das vae. umgerechnet wird. Hiilme werden mit 
Phosphorsaure geschmiert. Besondere Verss. ergaben, daB keine Rk. eintritt. Der 
wahrscheinliche Fehler der elektr. Eicliung ist 0,014°/o. Dio erste Versuchsreihe, bei 
der 0,5°/o CL unverbrannt blieb, ergibt bei 30° 92 38G 4; 96 int- Joule, die zweite, wo 
kaum Cl, ubrigblieb, 92 308 i  27 int. Joule. Der wahrscheinlicliste W ert ist fiir 25° 
92 300 ±  50 int. Joule, 22,063 ±  0,012 kcal15. Genaue Angaben liegen von friiheren 
Verss. nur von J . TnOMSEN vor; ihre Neubercclmung ergibt fiir 25° 91,96 ±  0,14 int. 
Kilojoule. — Eine Umrechnung auf den idealen Gaszustand (nach D an . B e r t h e lo t )  
andert das Rcsultat nicht. Die Entropie der Rk. bei 25° ist nach spektroskop. Daten 
2,390 calJ 5  pro Mol. u. Grad, die Anderung der freien Energie der Bldg. von (HC1) aus 
den Elementen ist nach EK K. u. Dampfdrucken von HG-Lsgg. 22,738 ±  0,033 kcal 
bei 25°, also die Bildungswarme nach dem dritten H auptsatz 22,026 i  0,033 kcalI 5  

(92,14 i  0,14 int. Kilojoule), m it dem calorimetr. Befund sich innerhalb der Fehler- 
grenzen uberschneidend.

Der Tenvp.-Koeff. der Ldsungswarme von (HC1) wird aus den scheinbaren molaren 
Warmeinhalten von HC1 in Lsgg. von 25° abgeleitet (viel Literaturangaben!):

0 C =  — 32,5 +  7,2 Y ^ l  d 0 J d  T  =  2/7 m  cal; 
die relativen scheinbaren molaren Warmeinhalte von HC1 in Lsgg. von 25° werden aus 
Yerdunnungswarmen bercchnet u. graph. dargestellt. Die Losungsicarme von (HC1) 
boi 25° wird ais lineare Funktion von ]/m  gezeichnet u. fiir unendliche Verdiinnung 
17,88 ±  0,04 kcal1 5 berechnet, wobei die Werte von B e r t h e lo t -L u g in in  u . von 
T hom sen  nach Umrechnung auf 25° streuen oder herausfallen, die von W r e w sk y  
u. S a w a r itz k y  (1924) fast linear yerlaufen. Um die Werte aus EKK. zu kontrollieren, 
wird die Bildung-ncanne, von [AgCl] u. \HgCl\ nach dem dritten Hauptsatz berechnet: 
fiir AgCl resultieren 30,304 ±  0,04 kcal,5, fur HgCl 31,58 ±  0,045 kcal15. Fiir 

Vs (H,) +  Vs (Cl,) +  aq =  HC1, aq 
folgen bei 25° u. unendlicher Verdiinnung 39,938 i  0,055 s ta tt 39,943 ±  0,04 kcalI 5  

calorimetr. Die freie Energie der Bldg. von (HC1) ist bei 25° 22,775 ±  0,012 kcalI5, 
die Entropie der Bldg. von HC1, aq 28,87 +  0,15 cal,- pro Mol. u. Grad, fiir eine hypo- 
thet. 1 molare Lsg., wo der W armeinhalt der gleiche ist wie bei unendlicher Verdun- 
nung, 13,40 ±  0,15. [Alle Vorzeichen sind thermochem., nicht thermodynam.] (Bur. 
Standards J . Res. 9. 679—702. Nov. 1932. Washington, Bur. of Standards.) W. A. Ro.

Robert Holtje, Die Bildung&icarmen von Halogenidphosphinen. I I I . (II. vgl.
C. 1931. II. 828.) Die Bildungswarme kann nicht aus den Losungswarmen yon Verb. 
u. Komponenten abgeleitet, sondern muB direkt gemessen werden. Das Calorimeter 
muB bei yerscliiedenen Tempp. zu arbeiten gestatten. Eichung elektr. nach v. Wa r t e n - 
liERG u. Schutza . Das feste Halogenid wird trocken in das ReaktionsgefaB ein-
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gewogen u. PH 3  nach Beendigung der Vorperiode aus einem Tensieudiometor zugelassen, 
ohno bis zur Sattigung zu gehen; die Reaktionswarme war der gebundenen PH 3-Menge 
proportional; Best. durch Wagung. Korrektur fur Temp.-Differenz zwischen (PH3) 
u. Calorimeter. Bikhmgswiirme pro Mol. PHa u. festes Halogenid: TiCI4• PH 3  bei 
+15° 16,4 ±  0,1, TiCl.,-2 PH 3  bei +15° 10,8 ±  0,3, TiBr4• PH 3  boi +31° 16,0 +  0,2, 
TiBr4-2 P B 3  bei +34° 11,8 ±  0,3, SnCl4 -l,5  PH 3  bei — 17° 15,9 ±  0,2, A1C13 -PH 3  bei 
+63° 9,9 +  0,2 (tensimetr. 9,2 ±  1,0), AlBr3 -PH 3  bei +63° 14,3 +  0,3 kcal boi 
konstantom Druck. Fiir A1J3 -PH 3  waren tensimetr. 14,7 +  0,1 kcal gefunden (iiber 
100°). •—• Rechnet man die Bildungswarme von A1C13 -PH 3  auf die Molekiilgitterform 
um, so ist dio Bildungswarme groBer ais die von AlBr3 'P H 3, wie K lem m  fiir dio Mon- 
ammine gefunden ha t (EinfluB der Radien der Halogenc); fur A1J3 -PH 3  gilt die Be- 
ziohung nicht. Boi den Monophosphinen von TiCl4 u. TiBr4 ist die Abnalime der Bil
dungswarme kleiner, ais fiir Anlagerungsverbb. zu erwarten ware. Die Dipkosphine 
zeigen das fiir Einlagerungsverbb. charaktcrist. Anwachsen dor S tabilitat m it zu- 
nehmendem Halogcnradius. — Dio Bildungswarme der Phosphine ist stets grófier ais 
dio der Thiohydrate, dio Differenz steigt, je starlcer das Zentralion polarisierend wirkt. 
(Ti >  Al.) Bei den Dikomplexen des Ti sind die Unterschiede geringer ais bei den 
Monokomplexon, da das zweito Molekiil PH 3  oder H 2S weniger fest gebunden wird. 
(Z. anorg. allg. Chem. 209. 241—48- 13/12. 1932. Freiberg, Bergakad., Chem. 
Lab.) " W. A. R o t ii .

Kozo Tomioka, Die Bildungs- und Verbrennungswdrmen von Gellulosenitrat. 
Cellulose m it 7%  W. wird m it yerschiedenen H 2 S 0 4 -HK 0a-Gemischen 21/1 Stdn. bei 
20° n itriert, iiber Aceton gereinigt u. bei 60° getrocknet. Der Stickstoffgeh. betriigt 
7,66—13,58%; die Verbrennungswarme pro g sinkt dabei linear von 3071 auf 2286 cal 
boi konstantom Vol., die Bildungswarme von 985,9 auf 568,7 cal/g (75 cal pro g u.
1 %  N ,); bzw. 136 cal bei der Verbrennungswarme). (Cellulose Ind. 8 . 19—20. 
1932.) “ W. A. R o t h .

Erich Schwarz von Bergkampf, Das Standardpotential und die Lósungsiuarme des 
Oalliums. Bishor nahm man ais Normalpotential des Ga gegen die Wasserstoffelektrode 
—0,58 V an, Vf. miBt die K ette Ga /  0,001 u. 0 ,0 1 -m. Galliumalaimlsg. /  Hg2 S0 4  /  Hg 
u. findet —1,26 b is— 1,30 V. Setzt man die A k tm ta ten  des G a" ' gleich denen des L a” ', 
so errechnet sich das Standardpotential des Ga gegen eine Ga'"-Lsg. yon der A ktiyitat 1 
zu —0.52 V u. dio Standardbildungsarbeit Ga-Metall— y  G a '"  von der A ktiyitat 1 
zu 36,0 kcal. Um einen Naherungswert fiir dio Standardbildungswarmo zu erhalten, 
lost Vf. Ga-Metall bei 22° in der Salzsaure, in der sich das Metali nur sehr langsam lost. 
Fiir Zn erhalt Vf. +33,55 kcal; fur Ga + 32  kcal. Aus der Bildungsarbeit u. der Bildungs- 
warme ergibt sich ais Entropiewert +13,4 cal pro Grad u. S (Ga+++) =  23,2 cal pro 
Grad bei 25°, ein W ert, der gut in  dio Reihe paBt. (Z. Elektrochem. angow. physik. 
Chem. 38. 847—48. Nov. 1932. Karlsruhe, Techn. Hochscli., Inst. f. phys. Cli.) W. A. Ro.

,T. D. Morgan, Die thermisćhen und elektrischen Theorien der Ziindung. Vf. schildert 
die elektr. u. die thorm. Theorie der Vorgange bei der Ziindung eines brennbaren Gas- 
gemischcs durch den elektr. Funken (vgl. etwa J o n e s , M o rg an  u . W h e e le r ,  Philos, 
Mag. J . Sci. [61 43 [1922], 359). Manche Verss. sprechen dafur, daB der Verbrennung 
eine Ionisation yorhergeht. Vf. stollt folgenden Vers. an: ein P t-D raht in schwer brenn- 
barem Gasgemisch wird erhitzt, so daB er gerade noch nicht gliiht. Der Druckfall im 
Rk.-GofaB zeigt den Beginn der Yerbrennung an. Nun wird ein aufgeladenes Elektroskop 
m it einem Leiter yerbundon, der sich nahe an dem erhitzten P t-D raht befindet. Da 
das Elektroskop, gleichgiiltig ob es negatiy oder positiy aufgeladen ist, n icht entladen 
wird, wird also das Gas nicht ionisiert. Wenn der P t-D raht zu beginnender Rotglut 
orhitzt wird, wird die Verbrennung rascher, ein positiy aufgeladenes Elektroskop wird 
nicht entladen. Wird die Temp. des Drahtes gesteigert, bis Entflammung des Gas- 
gemisches erfolgt, dann wird das positiv aufgeladene Elektroskop plótzlich entladen. 
Die Ionisation ist eine Folgę, nicht eine Ursache der Yerbrennung. (Fuel Sei. Pract.
11. 452—56. Dez. 1932. Birmingham.) L o re n z .

W. T. David, J. R. Brown und A. H. El Din, Die innere Energie von Gasen 
nach der Explosion. In  geschlossenen GefaBen ahnlicher Gestalt, aber yerschiedener 
GroBe ist der Masimaldruck von explodierendem Gasgemisch gleicher Zus. yerschiedon, 
u. zwar grofier im groBen GefaB ais im kleinen. Es wiire moglieh, diesen Unterschied 
durch den yerschiedenen Wiirmeverlust zu erklaren. Verss. m it CO-Luft- u. m it H 2- 
Luftmischungen zeigen, daB diese Erklśirung nicht zutreffen kann; denn bei schnell 
brennenden Gemisehon ist der Unterschied im Warmeverlust bei zwei kugeligon GiefaBen
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mit dom Durehmesser 6  bzw. 17,5 Zoll weniger ais l ° / 0 der Verbreimiuigswarme der 
Mischungen, bei langsam brennenden Mischungen ist der Unterscliied nieht viel gróCer. 
Die Verbrennung ist also beim Masimaldruck im groBen GefaB yollstandiger ais im kleinen 
GefiiB; es ist aber kaum anzunehmen, daB die Verbrennung im groBen GefaB schon volI- 
standig ist. Dio Explosionsmethode kann daher zur Best. der spezif. Warme nieht 
ver\vendet werden, selbst wenn dio Warmeverluste in Rechnung gestellt werden. Be
rechnung der spezif. Warme von CO„ u. H20  aus den Verss. ergibt, daB die C 02-Werte 
bedeutend gróBer sind ais die von P a r t in g t o n  u . S h i l ł i n g  angegebenen; bei H„0 
ist der Untersehied nicht so groB. Es ist daraus zu schheBen, daB bei den CO-Explosionen 
die Verbrennung in bciden GefaBen unvollstandiger ist ais bei den H 2 -Explosionen. 
(Philos. Mag. .T. Soi. [7] 14. 764—77. Nov. 1932.) L o ren z .

A3. K .ollo idchem ie. C apillarchem ie.
A. P. Buntin, Uber die Peptisierung ton  Gelen durch Elektrolyle. Nach einer 

Besprechung der Arbeiten anderer Autoren (O s tw a ld , B uzagh  , P a u l i ,  Sved- 
BERG usw.) berichtet Vf. iiber eigene Unterss. iiber die Bedeutung der Hydrolyse bei 
der Peptisation. Dio Verss. wurden ausgefiihrt an Fe-Oxydhydrat u. 1-n. Lsgg. von 
HC1, H 2 SO„ H :)PO.j, CHjCOOH u. FeCl3. Die Auflosung des Fo-Oxydhyclrats wird 
durch HC1 starker gefordert ais durch FeCla. Bei Messungen der elektr. Leitfahigkeit 
dieser Systeme wurde festgestellt, daB die spezif. Leitfahigkeit sich m it der Zeit sehr 
wenig andert. Dagegen verlaufen dio Leitfahigkeitskurvcn fiir Systeme Fo-Oxyd- 
hydrat-Siiuro verschieden, je nach den chem. Eigg. der Saure. — Die groBte Peptisations- 
kraft kommt der Salzsaure zu, es folgt die Schwofelsaure; Essigsauro peptisiert nur 
schwach, u. Phosphorsaure ist naliezu wirkungslos. Da die [II'] kein MaB der Pepti- 
sationswrkg. ist, wird angenommen, daB zur Peptisierung eine Wechselwrkg. zwischen 
Peptisationsmittel u. peptisiertem Stoff (Hydrolyse) stattfinden muB. Yerss. mit 
metali. Al u. HC1 fiihren ebenfalls zu dem ScliluB, daB die Solbldg. iiber die Hydrolyse 
von A1C13  geht. (Chem. J . Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. Sser. A. 
Shurnal obsehtschei Chimii] 1 (63). 943—63. 1931. Woronesh, Kolloidchem. Lab. d. 
Landwirtsch. Inst.) G u ria n .

S. A. Wosnessenski und I. M. Zynn, Die Oxydation Jcolloid geldster Stoffe. 
(Chem. J .  Ser. A. J .  allg. Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. Sser. A. Shurnal ob- 
schtschei Chimii] 2 (64). 491—501. 1932. — C. 1932. II. 2939.) BERSIN.

Hisashi Mandai, Anwendung der polarographischen Meihode in  der Medizin.
I. Der Einflu/3 von Albuminkolloiden au f das Abscheidungspoiential vmi Metallen. Die 
Unters. des Einflusses von Eialbumin, Edesłin, Casein u. Pepton auf dio Abscheidungs- 
potentiale von 7io-n - KOI, HCl u. NaOH  mittels der Hg-Tropfkathode
ergab eine Yerschiebung des Abscheidungspotentials m it zunehmender Albuminkolloid- 
konz. nach der positiven Seite, wobei eine Adsorption der Kolloide durch den Hg- 
Tropfen stattfindet. (Acta Scholae med. Univ. imp. Kioto 14. 163—66. 1931. Kioto, 
Imp. Univ.) K le ^ R .

F. E. Bartell und E. J. Merrill, Beslimmung der Adlmsionsspannung von Fliisdg- 
keiten gegeniiber festen Korpcrn. Mikroskopische Methode zur Messung von Orenzflachen- 
kontaktwinkeln. Mit einem Mikrophotoapp. wurde die Adhasionsspannung an Grenz- 
flachon fl./fest nach einer im Original ausfuhrlieh angegebenen Methode gemessen, u. 
Werte gefunden, welche mit denjenigen, die nach der B a r t e l l  u . OsTERHOFsehen 
Verdrangung3 druckmethode (C. 1928. I. 1374. 2240) erhalteri wurden, gut iiberein- 
stimmten. — Die Unterss. zeigten, daB sich an der Grenzflache fl./fest/gasfórmig 
Kontaktwinkel ausbilden, ebenso wio an der Grenzflache fl./fl./fest. Dieselben Winkel 
bilden sich auch innerhalb capillarer Róhren u. sind unabhiingig vom Capillarendurch- 
messer, was durch exakto Messungen festgestellt werden konnte. (J. physic. Chem. 36. 
1178—90. 1932. Michigan, Chem. Abt. d. Univ.) G u ria x .

E. Vellinger, Uber die Oberflacheneigenschajten ton Kautscliuk. Mit dom Tensio- 
meter von D u NotiY wird die Grenzflabhenspannung zwischen einer Kautschuklsg. in 
Bzl. u. wss. Elektrolytlsgg. bestimmt. Zwischen p h = 1 — 6  der wss. Lsg. steigt die Grenz- 
flaehenspannung leicht an, um dann bei hóhcren pH-Werten steil abzufallen. Wenn 
Kautscliuk durch Extraktion m it Aceton gereinigt wird, bleibt die Oberflaehenaktivitat 
annahem d gleich. Der Acetonauszug weist eine sehr groBe A ktiyitat auf. — In  einer 
benzol. Lsg. m it einer wss. Lsg. vom pH =  6  fallt die Grenzflachenspannung rasch 
auf Nuli, bei Kautschukkonzz. unter 1% ; zwischen l ° / 0  u. 0,01% Kautschuk ist die 
Grenzflachenspannung linear vom Logarithmus der Konz. abhangig. — Zwischen den
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Oberflacheneigg. von Mineralólcn u. von Kautschuk bestehen gewisse Ahnlichkeiten. 
In  beiden Fallen liaben die hinreichend geroinigten KW-stoffe prakfc. keino Oberflachen- 
aktiv itat; einige Verbb., die gewóknlicli die KW-stoffe begleiten, sind sehr akt. In  beiden 
Fallen entstehen durch Oxydation hochakt. Verbb. (C. R. liebd. Seances Acad. Sci. 
195. 788—90. 7/11. 1932.) Lorenz .

F. G. Donnan und E. A. Guggenheim, Die genaue T /termodynamik der Membran- 
gleichgewiclite. Die Bedingungen fiir irgend ein Membranglcichgewicht sind gegeben 
durch die Gleichung fi3' =  fts"  fiir das chem. Potential der in 2 Pkasen yorkoinmenden 
neutralen Molekiilarfc s (von GlBBS) u. dereń sinngemaBer Anwendung fiir das elektro- 
ohem. Potential jU/ — p / '  der Ionenart i (Gu g g eniieim ). Is t die Membran auch fur 
das Losungsm. o durchlassig, dann gelten auch fiir letzteres beide Gleichungen. Diese 
Potentiale lassen sich leicht ais Funktionen der unabhangigen Variablen T  =  absol. 
Temp., P  =  Druck u. der Molenbriiche N s, N 0 der neutralen Molekiilarten, bzw. N { 
der verschicdenen Ionenarten darstcllen. Fiir ideale Lsg. (in erster Annaherung in- 
kompressibel), in denen T, N s . . unabhangig von P  sind, gilt ais Fundamental- 
gleichung fiir das Membrangleichgewicht einer ungeladenen Molekiilart bei jeglicher 
Konz.: N //(N 0')r =  N s"/[N0")r, woriu r das Verhaltnis von [vs] dem partiellen Mol.- 
vol. des gelósten Nichtelektrolyton zu [t?0] demjenigen des Losungsm. 0 bei der ge- 
gebenen Temp. T  u. einem Druck =  (P ' +  P ")/2  ist. Boi vollstandiger Ionisation des 
lilektrolyten iii ^.-K ationen u. <?_-Anionen von der Valenz z+ bzw. z~ geht vorstehende 
Gleichung iiber in [(A|,/+)3+ (N ,- f - ] / ( N 0')r =  [(iY"+) q+ (N "-)q-)/(N 0")r. Fiir nicht- 
idealo Lsgg. von Nichtelektrolyton u. Elektrolyten geht noch der von G. N. Lew is 
in die Theorie der Lsgg. eingefuhrto Aktivitatskoeff. f s in dio Gleichung des Membran- 
gleichgewichts ein. Diese lauten sonach fiir Nichtelektrolyton:

( N / f M N o U r  =  (N ," f," ) /{N t" U T
und fiir rollstandig ionisierto Elektrolyten

[(iY'+)«+ + q-]/(N 0' f 0' f  =  [(iV"+)«+ + 4-]/(iY0 '7 o ")r.
Is t die Membran nur fiir das Losungsm. durchlassig, dann geht die Gleichung des Mem- 
brangleichgewichtes in die Form iiber, die dem osmot. Gleichgewicht entspricht. Im 
Falle sehr verd. Lsgg. reduzieren sich z. B. die 2 Fundamentalgleichungen fiir dio voll- 
standig ionisierton Elektrolyten auf dio einfacheron aber ungenaueren Formen: 
(N'+)q+ (N 'J f -  =  (N "+)ą+ (N " - f~  bzw. {N'+f+  + =  (N"+)q+
(N " - )ą~(f"±)'I+ + q~ bzw. konnen fiir die Molenbriiche die molaren Konzz. c gesetzt 
wcrdon. (Z. physik. Chem. Abt. A. 162. 346—60. Nov. 1932. London, W illiam  
RAMSAY-Labor. of Inorganie and Physical Chcmistry. Univ. Coli.) E. Ho ffm a n n .

F. G. Donnan, Die Membrangleichgewichte. Nach einem geschichtlichen Riickblick 
iiber die Theorie der Membrangleichgewichte, ausgehend von GlBBS bis zu den Arbeiten 
von H uc k el  u . nach einer zusammenfassenden Darst. der genauen Thennodynamik 
der Membrangleichgewichte (vgl. D o n n a n  u. Gug g enh eim , yorst. Ref.) zeigt Vf. 
an 2 Beispielen, namlich dem aus dem Atmungszyklus entnommenen speziellen Vor- 
gang der Dial3 Tse zwischen der inneren FI. der roten Blutkórperchen u. dem auCeren 
Blutplasma, wie an dem zwischen dem wss. Augenhumor u. dem Capillarblut die Mog- 
lichkeit der Anwondung der Membrangleichgewichte bei biochem. Vorgangen. Die 
Beispiele genugen den geforderton Bedingungen, das Zeitdifferential der ehem. Vor- 
gange ist klein, die Zustandc sind nicht allzuweit vom thermodynam. Gleichgewicht 
ent-fernt, dio Zellen sind undurchlassig fur Molekule resp. Micelle u. die Ionen der 
Zellen- u. Serumproteine, durchlassig fiir einfache Anionen, wie Cl' u. H C 03'. Die 
Vorgange werden im wesentlichen durch diese einfache thermodynam. Theorie ziem- 
lich genau wiedergegeben. Beim Obergang von einer Anionenart zur anderen zeigen 
sieh jedoch gewisse unregehnaBige Abweichungen, dereń Ursache noch nicht geniigend 
gekliirt ist. Aktive biochem. Vorgange im Organismus lassen sich nicht durch eine 
Gleichgewichtstheorie ahnlich einfaeher A rt erkliiren. (Kolloid-Z. 61. 160—67. Nov. 
1932. London, W illiam  R am say  Labor. of Iftorganie and Physical Chemistry. Univ. 
Coli.) E. H o ffm a n n .

Henri Weiss und Paul Woog, Vereinlieitlichung der Bezeichnung der Viscosilat. 
Vff. besprechen alle Arten der Viscositatsmessung u. dereń Vor- u. Nachteile. Die 
wichtigsto Fehlermóglichkeit besteht darin, daB das PoiSEULLEsche Gesetz nur fur 
kleine" Stromungsgeschwindigkeiten gilt. Zur Vereinheitlichung der Bezeichnung 
schlagen Vff. vor, den absol. Yiscositatskoeff. oder den daraus durch Diyision durch 
die D. hervorgehenden absol. kinemat. Yiscosiatskoeff. zu benutzen. Die Einheit des



absol. Viseositatskoeff. wird „poise“ gonannt (Abkiirzung p) u. durch dio K raft in 
Dyn dcfiniert, die man auf eine 1 cm von einer 1 qcm grofien Flacho entfernte Flachę 
ausiiben muB, um dio 1 qcm grofio Flacho mit einer Geschwindigkeit von 1 om/sec 
zu bowegen. l/io V heiBt „d£cipoise“ (d p ) u. 1/ioo p „cenlipoise“ (cp). 1  p  bei einer
D. von 1 g/ccm, dio Einheit des absol. kinemat. Viscositiitskoeff., hcifit 1 „stokes“ 
(Abkiirzung r\x oder px). Vio 11X heiBt „diciatokes" (,dpx) u. 1 / 1 0 0 p x  „centistokes'1 (cpx). 
Die Zahlenwerte der Viscositiit in p  werden mit denen in 6  in der Industrie iiblichen 
Viscositatseinheiten tabellar. zusammengestellt. Ein Viscosimeter wird bcschriebon, 
mit dem eine Genauigkeit von 1%  erreioht wird. (Cliim. ot Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 
278—96. 1932. Strasburg, Ecole Nationale Superieuro du Pćtrole.) L. E n g el .

L. de Brouckśre, Ober die Adsorption von Elektrolyten durcli krystalline Ober- 
flaclien. V, Adsorption des Losungsmittds. (Buli. Soc. chim. Belgiquo 41. 412—19. 
Aug./Sept. 1932. Briissol, Univ. — C. 1932. II. 1899.) K le v e r .

E . Landt und W . K nop, Ober Adsorptionsverdrdngung und Molekulorientierung an 
aktiver a-schefreicr Kohle. Vff. bestimmten dio Adsorption von organ. Substanzen 
homologor Rcihen aus wss. u. salzsauror Lsg. an akt. aschefreier Kohle. Dem Verf. 
unterworfen waren homologo Reihen der einbas. Fottsiiuren, der Dicarbonsiiuren, der 
Alkohole u. schlicfilich noch Benzoesaure u. Tricarballylsiiure. Bildet man das Vcr- 
haltnis k der Zahl der yerdrangten HCl-Molekiilc zur Zahl der ointretenden organ. 
Molekule, so zeigto sich im einfachstcn Falle der Alkohole u. einbas. Fettsiiurcn, daB 
k proportional der Kohlenstoffatomzahl anwachst. Vff. deuten dies durch die An- 
nahme, daB die akt., HC1 absorbierenden Stellen der Oberflacho in dcm MaBo der durch 
die Absorption der organ. Molekuło bewirkten Oberflachenverkleinerung yerringert 
werden. Demnach liegcn die C-Atome p la tt an der Kolilenoberflache. Dio Dicarbon- 
siiuren zeigen infolge eines neben der Molekiiladsorption auftretenden Ionenaustauscli- 
vorgangos verwickeltere Verhaltnisse; besonders stórend wirkt sich dies bei den yiol 
zu holien fc-Werten aus, dio sich fiir Oxalsiiure u. Malonsiiuro errechnen in verd. Lsgg. 
Die hoheren Homologen erlaubon aber ebenfalls den SchluB auf flacho Molekulorien
tierung. Dio Resultato der Verss. m it Benzoesaure weisen auf horizontalo Lagerung 
des Benzolringes an der Kohleoberflacho hin. (Z. physik. Chem. Abt. A. 162. 33i 
bis 345. Nov. 1932. Berlin, Physikal. Abt. d. Inst. f. Źuckerindust.) E. HOFFMANN.

Vasily Kniaseff, Studium der Adsorption von Zuckern und Stickstoffoerbindungen. 
Gegenstand dor Unters. bildete dio spezif. Adsorption von verschiedenen Zuckern an Norit 
u. Fullererdo, u. von N-Verbb. an Fullererdc. Bei der Zuckeradsorption an Kohle wurdo 
das Gleiehgewicht in wcnigen Min. erreicht, wahrend dies boi der Fullererdo etwa
1 Stde. dauerte. W ahrend Kohle fiir dio vcrschiedcnen untcrsuehten Zucker (Maltose, 
Lactose, Saocharose, Glucose, Galaktose, Lavulose) dieselbe Adsorptionskapazitiit 
zeigt, nimmt Fullererdo einige Zucker starker auf (Glueose, Saccharose) ais andere 
(Galaktose, Lavulose). Die Lactose wird von der Kohlo ziemlich unabhangig vom pn 
der Lsg. adsorbiert. Es besteht jedoch eino Tendenz zur starkeren Adsoi-ption boi 
niedrigerem Ph, wahrend Fullererdo dio Lactose mit sinkendem pn schwiicher adsorbiert. 
Bei ph =  4,1 u. 5,5 wurde negativo Adsorption bcobachtet. Glucoso wird von Fuller- 
orde m it sinkendem pn in der Ursprungslsg. etwas starker adsorbiert. — Die Coffein- 
adsorption an Fullererdc erreicht in wenigen Min. ihr Gleiehgewicht, u. war unter den 
Vers.-Bediugungen unabhangig vom p H. — Piporidin, Coffein u. Harnstoff werden von 
Fullererdc in wss. Lsg. starker adsorbiert ais in alkoh. — Boim Schiitteln von Fuller- 
erde mit Coffeinlsgg. gingen Ca-Ionen in Lsg.; dcren Mengo stand in keinem Verhaltnis 
zur adsorbierten Coffeinmenge oder zum ph, u. war sehr goring. (J. physic. Chem. 36. 
1191—1201. 1932. Oregon, Cliem. Abt. d. Univ.) Gu r ia n .
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Wilder D. Baucroit, Applied colloid chemistry: generał theory; new 3rd ed. New York: 
Mo Graw-Hill 1932. (544 S.) 12“. § 4.— .

B. Anorganische Chemie.
Julian Gil Montero, Das Helium in seiner doppelten Eigenschaft ais Ursubstanz 

und ais chemisćhes Individuum. Uberblick iiber die physikal. u. chem.-techn. Bedeu- 
tung des He. (Quimica e Ind. 9. 285— 88. Nov. 1932.) R . K. Mu l le k .

Willy Lange, Zur Ezistenz des Phosphorliexafluoridions. (Vgl. C. 1932. H . 2441.) 
Zur Sicherstellung der Annahme, daB daa Phosphorhexafluoridion [ĘFe] ' in wss. Lsgg. 
koinen Zerfall erleidet, wurde die Dissoziation des K PF6, welches durch Eindampfen
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des Ammoniumsalzes m it der bereclineten Menge KOH u. mehrmaligem Umkrystalli- 
siercn dargestellt wurde, m it der des KC104 yerglichen. Dio Gefrierpunktsdepressionen 
zeigten tatsaehlieh bei gleichen molaren Konzz. eine weitgeliendo tJbereinstimmung. 
Demnaoh u. nach dem allgcmeinen chem. Verh. des [PF6]' erscheint die Annahme 
der Nichtexistonz des Ions [PF0]' in  wss. Lsgg. ais nicht gerechtfertigt. Eine Zer- 
legung des Anions im Krystallgitter (vgl. Se if e r t , C. 1931. I. 2969) wurde auch der 
bewiihrten Anschauung widersprechen, daC einfaehe, in verd. Lsg. vollkommen stabile 
Gebilde auch beim KrystallisationsprozeB weitgehend erhalten bleiben. Der Bau des in 
Lsg, befindlichen Ions ist ais hochsymm. anzusehen, dio Eluorliganden liegen demnąch 
wahrscheinlich in den Ecken eines Oktaeders. (Z. anorg. allg. Chem. 208. 387—91. 
4/11. 1932. Berlin, Univ., Chem. Inst.) K l e v e r .

John Svatik und Edward H. Stevens, Kiinstlićher Thermonalrit. Kiinstlićher 
Tliermonatrit wurde dureh langsames Verdampfen konz. Lsgg. von Na2C0 3  bei 70° 
in Form guter Krystalle erhalten, dereń Formen beschrieben werden. (Amer. Mineralogist 
17. 538. Nov. 1932.) E n sz l in .

O. Hassel und H. Kringstad, Bemerkungen iiber saure Fluoride von Thallium und 
Amm-onium soioie Mischkrystalle derselben. Es wird gezeigt, daB die friiher vielfach 
ais HT1F, betrachtete, regulilr krystallisierende Substanz in Wirklichkeit die Zus. 
H2TIF3-0,óH20  h a t u. daB eino dam it isomorphe Ammoniumverb. Hi(NH l)F3■ 0,-j H^P 
dureh Ersatz des Tl dureh N H , bzw. neben (NH 4 )HF2 dureh Umkrystallisieren von 
kauflichem Ammoniumdifluorid aus selir starker H F in wohlkrystallisierten Oktaedern 
dargestellt werden kann. Beido Verbb. bilden Mischkrystalle in jedem Verhaltnis. 
Aus der rontgenograph. Unters. konnto weiter erm ittelt werden, daB der Elomentar- 
wiirfel nicht wie friiher angenommen wurde (vgl. C. 1930. II. 2351), innenzentriert, 
sondern flachenzentriert sein muB. Die Gitterkonstante der reinen Tl-Verb. betragt 
8,567, die D. 5,74, die entsprochenden Werte fiir die reine Ammoniumvcrb. sind 8,382 u. 
1,96. (Z. anorg. allg. Chem. 208. 382—86. 4/11. 1932. Oslo, Mineralog. Inst. der
Univ.) KlEVER.

Shun-iehi Satoh, Zwei Eisennitride. Dureh tjberleiten von N1I3  bei 450° uber Fe, 
das aus Fe2 0 3  dureh Red. m it H 2 hergestellt war, wird ein Fe-Nitrid m it 10,65°/o N 
erhalton; diese Verb. ist paramagnet. u. wird e genannt. Die E-Pliase wird bei 500°, 
bei welcher Temp. sieh F etN nicht zersetzt, im Vakuum zersetzt; dabei werden Nitridc 
m it einem N-Geh. yon 6,15—6,53% N erhalten, die e +  y ' genannt werden. Diese 
werden bei 550° zersetzt, wrobei ein Nitrid m it 5,52% N (y' +  a) entsteht. Mit dem 
Nitrid von 6,53% N werden die ealorimetr. Unterss. angestellt; die anderen Nitride 
werden auf ikr elektrochem. Verh. untersucht. — Pulverdiagramme m it Fe-K«-Strah- 
lung wrerden aufgenommen. Das hoxagonale Gitter von e hat dio Elementardimensionen 
a =  2,767 A u. c =  4,417 A, das kub. Gitter von y ' wird gebildet vom Elementar- 
korper der ICantenlaMge 3,789 A. Die £-Phase enthalt nur ein hexagonales Gitter 
diehtester Paekung, aber kein flachenzentriertes kub. Gitter von Fe4N, noch das raum- 
zentrierte kub. Gitter von Fc. Die e +  y'-Phase ist eine Mischung des hexagonalen, 
diehtgepackten Gitters von Fe2N u. eines flśiehenzentrierten kub. Gitters von Fe4N
ii. enthalt kein Fe. Die y ' +  a-Phase enthalt nicht das hexagona!e, diehtgepacktc 
Gitter der e-Phase. Zur B e s t .  d e r  B i l d u n g s w a r m o  v o n  Fe.,N wird die 
Losiuigswarmo des Nitrids in verd. I12 S 0 4 gemessen. Es bereehnet sich:

4 [Fo] +  N  =  [Fe4 N] +  4460 cal. 
und 8  [Fe] +  2 N H 3 =  2 [Fe4N] +  3 H 2 — 13 080 cal. ( 1 )
Aus der Best. von F o w le r  u. H arTog (J. chem. Soc. London 79 [1901]. 299):

2 [Fe] +  N =  [Fe2N] +  3040 cal.
wird bereehnet:

2 [Fe4N] +  2 NHS =  4 [Fe2N] +  3 H 2 — 18 760 cal. (2)
Dio Mol.-Warmen von Fe4N u. Fe-JST werden naeh dem NEU.MA.\'X-Koi*Pschen

Gesetz bereehnet (mit einer mittleren Atomwarme des N von 4,24, erhalten aus Ni- 
traten  u. NH 4 C1). Die unter gewissen Annahmen aus den Werten mit dem N er n st - 
sehen Theorem erhaltenen Gieichgewichto fiir die Rkk. 1 u. 2 stimmen bei hoheren 
Tempp. gut m it den von Leh rer  (C. 1931. I. 207) bestimmten iiberein. — Wenn 
e-Phase in eine von Fe'"-Ionen freie 1 n.-FeS0 4 -Lsg. taucht, dann wird das Potential 
von — 0,448 Volt gemessen, was dem Potential von gepulvertem Fe entspricht. In  
Fe"'-haltiger FeS 0 4 -Lsg. stellt sich ein Potential von +0,5708 Volt ein. e-Phase 
eingetaucht in 1  n.-NH 3 -Lsg. zeigt das Potential +0,199 Volt; ist die NH 3 -Lsg. 
frei ron 0 2, dann erhalt man — 0.713 Yolt. Yergleich der EK. der Eisennitridzellen



in NH 3  m it den aus dem Gleichgewiehtskonstanten bereclmeten Werten ergibt keine 
Ubereinstimmung. Dio Eiscnnitridzellen sind nicht royersibel. (Buli. chem. Soc. 
Japan 7. 315—33. Okt. 1932. Komagome, Hongo, Tokyo. Mitsubishi Zosen Kaisha 
Ltd. Research Labor.) L oren z .

Emma Fabris, Ńeue Uniemichungen uber die Loslichkeil des Kaliumferrocyanids. 
(Vgl. C. 1931. II. 2300.) Vf. bestatigt den friiher bestimmten Umwandlungspunkt 
des K.,Fe(CN)0-3 H 20  bei 87,3° mit einer Lóslichkeit yon 41,34%- Oberhalb dieser 
Temp. ist K.,Fe(CN)„-3 H20  motastabil existenzfahig. Vf. bestimmt neu die Loslich- 
keitskurve zwischen 70 u. 104° u. das metastabile Gebict bis 96°. (Gazz. chim. ital. 
6 8 . 909—12. Sept. 1932. Pisa, Univ., Inst. f. allg. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

C. Morton, Die Oxysaurekomplexe von Eisen. Auł Grund yon elektrometr. 
Titrationen u. von Dialyseverss. kommt Vf. zu folgendcn Feststellungen: In  pharma- 
zeut. Gemischen vom Typus Ferrichlorid-Natriumsahcylatbicarbonat liegt das Fe jo 
nach dem pn-W ert teilweise ais yiolettes, krystalloides Komplex, Fe(OH)2 (C6H 4 OHCOO) 
u. teilweise ais rotes, bas. Hydrosol vor. Im  „Eisen u. K alium tartrat“ ist, wenn ge- 
nugend Fe‘“ zugegen, das 1. bas. Tartrat, Fe2 (OH)4 (C4H 4 O0) wirksam u. in „Eisen u. 
Ammoniumcitrat11 ein ahnliches Komples, Fe2 (0H )3 (CcH 5 0 7). F e '"  scheint m it einer 
Reiho yon Oxysiiuren unstabile Komplexe zu bilden, die in alkal. Lsg. unter Bldg. 
bas. Hydrosole zerfallen, dereń Stabilitat auf dio Schutzwrkg. des Osysaureanions 
zuruokgefiikrt wird. (Quart. J . Pharmac. Pharmacol. 4. 451—60. 1931. Carlsea School 
of Pharmacy.) El st n e r .

Priyadaranjan Ray, Substiluierle. lcomplexe GyanoJcobaltiale. I. /i-Sulfiło-Deka- 
cyano-Hexakalium-Dikoballiat. (Vgl. C. 1931- II. 2583.) Durch Einw. yon KCN auf 
eine k. Lsg. von CoCl2, die m it S 0 2 gcsatt. war, werden rote, seidige, bestandige Kry- 
stalle erhalten, dereń Analyse die Zus. K 6Co2 SO3 (CN) 1 0  ergab, so daB diese Verb. sich 
nur durch die Formel K or(CN)5 -Co-S03 -Co-(CN)5] m it zweikerniger Briickonverb. 
•wiedergeben laBt. Diese Auffassung wird bestatigt durch dio Bldg. eines Zn-K-Salzes 
bei der Umsetzung der Verb. m it einem Zn-Salz, so daB das Verf. yon Alvarez (C. 1910.
I. 2035) zur Herst. von It-Co(2)-Cyanid unrichtig ist. Man erhiilt daboi die erwahnte 
zweilternigo Sulfitoyerb. u. nicht K-Co(2)-Cyanid. Alle Eigg., die diesem zugeschriebcn 
werden, kommen in Wirklichkeit jenem zu. Dio Verb. ist leicht in k. W. zu einer dunkel- 
orangeroten FI. 1., beim Erwarmen wird die Lsg. dunkler, dann griin u. schlieBlich 
gelb unter Abscheidung eines gelbbraunen schleimigen Nd. Mit Sauren tr i t t  in der 
Kai te eine ahnliche Zers. unter SO.,-Entw. ein. Beim Kochen mit Alkali wird dio Lsg. 
zuerst griin, dann golb unter Fallung einer kleinen Menge yon Co(OH)3. Weiter werden 
die Rkk. m it Pb-Aeetat, HgCl2, CuCl2, CdCl2, ZnSO.,, FeCl3, MnCl2, CoCl2 u. NiCla 
boschrieben. Das K-Zn-Salz wurde hergestellt durch Zusatz einer k. Lsg. des Kalium- 
salzes zu oiner gekiihlten Zinksulfatlsg. Dieses Salz zeigt einen yeranderlichen Geh. 
an Iv u. Zn, was wahrscheinlich aueh bei den Salzen der iibrigen Sehwermetallo zutrifft. 
(Z. anorg. allg. Chem. 208. 392—96. 4/11.1932. Calcutta, Univ., Coli. of Science, 
Chem. Lab.) Kł e v e r .

M. Mousseron und R. Cariteau, Uber die Nicke.l-II-Hexanitrile. Nach Cuttica  
(Gazz. chim. ital. 52 [1922]. 210. 270) ist das Koordinationsvermdgen yon Ni" zu 
gering, um dio Bldg. von Ivomplexen definierter Zus. zu ermóglichen. Die Untcrss. 
der Vff. konnen diese Ergebnisse nicht bestatigen. Die Existenz folgender Verbb. 
wird nachgewiesen: (X =  [Ni(N02 )6 l"")K ,X , Na4 X, Li4 X, K 2Li2X, NaK 3 X, Ca2 X, 
Sr2 X, Ba2 X, SrCaX, BaSrX, CaBaX, K 2BaX, K 2 SrX, IC2CaX, Ca(NH.,)2 X, K 2MgX, 
K 2CdX, I<2PbX, K 2HgX, Na2IIgX. In  W. zerfallen die Vcrbb., dio fast alle im gleichen 
Krystallsystem krystallisieren u. eine gelbe Farbę aufweisen. Dio Darst. der Verbb. 
erfolgt durch Zugabe eines reichlichen Uberschusses des Chlorids des betreffenden 
Metalles zu einer Lsg. von N i(N02)2, das Co-frei ist oder durch Zugabe von N itrit zur 
Lsg. von N i(N03)2. (J . Pharmac. Chim. [8 ] 16 (124). 382—87. 1/11. 1932. Montpellier, 
Facultó des Sciences. Labor. de Chimie analyt.) Lo ren z .

C. Mineralogische und geologisclie Chemie.
Emst Baier, Lamellarfarben in Leuzit. (Vgl. C. 1932. I. 2154.) Leuzitkrystalld 

mit kraftigem aus dem Innern kommendem Farbenspiel wurden nach der bei der Unters. 
der Edelopale benutzten Methodo untersucht. Wie dort wird das Leuchten auf das 
Vorhandensein von Lamellensystemen zuruckgefiihrt, die u. Mk. nicht mehr direkt 
-aiehtbar gemacht werden konnen. Die Farben sind ziemlich reine Spektralfarben,
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was auf oine regelmafiige Distanzierung der Lamellen scliiieBen liifit. Die Orientierung 
der reflektierenden Ebenen. nacli den Rhombendodekaederflaclien macht es wahr- 
scheinlich, daB es sich urn die Gleitlamellen derUmwandlung yon a- in /9-Leuzit handelt. 
(Z. Kristallogr., Kristaligeometr., Kristallphysik, Kristallchem. (Abt. A. d. Z. Kri- 
stallogr., Mineralog., Petrogr.) 83. 141—44. Juli 1932.) E n sz l in .

Katsutoshi Takanś, Die Krystallstruktur des Bronzits von ChicM-jima in  den 
Bonininseln. L aue-, Schwenk- u. Drekkrystallaufnahmen ergaben einen rhomb. 
Elementarkorper m it den Abmessungcn: a — 18,16, 6 =  8,84, c =  5,19 A. Pykno- 
metr. bestimratc D.: 3,343 (19°) bzw. 3,337 (4°). Nach der chem. Unters. ist der vor- 
liegende Bronzit ais isomorphe Mischung von 15,5 FeSiO., u. 84,5 MgSi03  anzusehen. 
Dor Elementarkorper enthalt 16 Moll. (Fe, Mg)SiÓ3. Raumgruppe F,,15. Fiir die Para- 
meterbest., die zu einem befriedigenden AbschluB gebracht wird, geht Vf. aus yon der 
Annahmc tetraedr. Baues der SiO.,-Gruppen u. (yerzerrt) oktaedr. Anordnung von
6  O-Atomen um Mg. Fiir die cndgultige Festlegung der O-Parameter benutzt Vf. die 
von W a r r e n  bei E nsta tit erhaltenen Resultate. (Proc. Imp. Acad. Tokyo 8 . 308—11. 
Ju li 1932. Tohoku Imp. Univ.) S k a lik s .

P. L. Merritt, Die Bestimmung des Jadeil mit Hilfe von Ronlgenspektrogrammen. 
Die physikal., opt. u. chem. Best.-Methoden reichen oft zur Feststellung des Jadeits 
u. seiner Nachahmungen nicht aus. Rontgenspektrograph. Unterss. ermoglichen eine 
Unterscheidung yon den meisten Nachahmungen. Die Achsen der Einheitskórper 
betragen fiir Diopsid a — 9,71 A, b =  8,89 A, c =  5,24 A u . / ) =  74° 1 0 ', fiir Tremolit 
a =  9,78 A, b — 17,8 A, c =  5,26 A u. /? =  73° 58'. Der Actinolith hat die gleiche 
Elementarzelle wio der Tremolit. In  einer Tabelle werden dio Spektrogramme der 
Imitationen, wie Nephrit, Agalmatolitli, Vesvivian u. Serpentin, m it denen des Jadeits 
yerglichen. (Amer. Mineralogist 17. 497—508. Nov. 1932.) E n s z lin .

F. Loewinson-Lessing, U ber die magnetiselie VerschiedenJieit von Magnetitolithen 
verschiedenen Ursprungs. (Vgl. C. 1931. I. 2983.) Das Verh. der Magnetitgesteine 
nach dem Gliihen bei yerschiedenen Tempp. in Abhiingigkoit yon der Entstehung wurde 
untersucht. Quadrat. Prismen wurden in hangenden zylindr. PlatingefaBen bei be- 
stimmten Tempp. 20 Min. gegliiht u. in derselben Lago auf Zimmcrtemp. abgekiihlt. Der 
beim Abkiililen im ird. Magnetfelde in den Probekórpcrn entstandene permanente 
Magnetismus wurde gemessen. Derselbe ist je nach der Gluhtemp. yerschieden. Das 
Gliihen erfolgte zwischen 200 u. 1000° in Intervallen von 100 zu 100°. Bei magmat. 
Magnetitgesteinen wurde bei 800° ein Minimum u. Maxima bei 700 u. 900° gefunden. 
Kontaktmetamorphosc Magnetitgesteine geben kein einheitlichcs Bild. Ein Teil ist 
prakt. unabhangig yon der Erhitzungstemp., wahrend ein anderer Teil bei 900 bzw. 
800 bzw. 700° Erniedrigungen zeigt. Hydrotliermale ^Magnetitgesteine (Dolonsche 
Grube) hatten boi 400° ein Minimum. Nach dem Erwarmen auf 500 u. 600° ging der 
polare Magnetismus yerloren. E r kehrt bei 700° m it derselben Intensitilt wie bei 400° 
wieder u. nim m t von dieser Temp. an zu. Titanomagnetite zeigen eine gleichmaBige 
Kurve ohne Masima u. Minima. (Zbl. Minerał., Geol. Paliiont., Abt. A. 1932. 369—77. 
Leningrad.) E n s z l in .

F. Heide, E. Herschkowitsch und E. Preuss, E in  neuer Hexaedrit ron Ceiros del 
Buen Huerto, Chile. Das Meteoreisen von Cerros del Buen Huerto ist ein n. Hexaedrit 
m it Troilit, Schreibersit, Daubrćelith u. Graphit der chem. Zus. 93,75 Fe, 5,43 Ni,
0,58 Co, 0,08 S, 0,19 P  u. 0,00 Cu. Spcktr. wurden noch V, Cr, Mn, Mo, Co, Ni, P t, 
Cu, Ag, Au, Zn(?) ,  Ga, Si, Ge, Sn u. Pb nachgewiesen. D. 7,822 ±  0,001. Der 
Schreibersit h a t ein tetragonal, innenzentriertes Raumgitter mit 8  Moll. (Fe, Ni, Co)3P  
in der Elementarzelle. Der G ittertyp ist derselbe wie bei der e-Phase im System Fe—P. 
Die wahrscheinlichste Raumgruppe ist S t2. Der Daubrćelith h a t Spinellstruktur mit 
der G itterkonstante 9,966 ±  0,002 A. D. 3,81 ±  0,01. Kamazit mit 5,43% Ni u.
0,58% Co h a t die Gitterkonstante 2,859 ±  0 , 0 0 1  A. Troilit. a =  3,439 ±  0 , 0 0 1  A u. 
c =  5,855 ±  0 , 0 0 2  A, Rhdbdit m it 28,68% Ni zeigt die Gitterkonstanten a =  9,013 ±
0,005 A u. c =  4,424 ±  0,004 A u. die D. 7,44. (Chem. d. Erde 7. 483—502. 
1932.) ' E n s z lin .

R. Herzenberg, Kolbeckin, S iuS3, ein neues Zinnmineral. In  der Grube Maria 
Teresa bei Huari wurde ein bis je tz t unbekanntes Zinnerz gefunden. Das neue, schwarze, 
sehr feinkornige Minerał, welehes almlich wie Pyrolusit aussieht, kommt ais Gemenge- 
bestandteil m it Pyrit vor u. wurde Kolbeckin benannt. Derselbe konnte n icht isoliert 
werden. E r zeigt schwarzen Strich u. starken Metallglanz u. ist sehr weich. E r ist 1. in 
HC1 u. H 2 S 0 4  unter Entw. yon H 2 S, ebenso lóst er sich in Atzalkalien u. Alkalisulfiden.



Unl. in N1I3. Seine Zus. wurde nach Herausreehnen des Pyritgeli. zu Sn2 Sa bestimmt. 
In  einer Anmerkung wird festgestellt, daB R am dohe in einem Ansebliff kein neues 
Minerał m it Siclierheit naeliweisen konnte. (Zbl. Minera!., Geol. Palaont., Abt. A. 
1932. 354—55. Oruro, Bolivien.) E n sz l in .

J . Sekanina, Letovicit, ein neues Minerał und seine Begleiter. Auf den bohm. 
Kohlen treten Absclieidungen von elementarem Sehwefel auf, von denen 2 Typen 
unterschieden werden komien. Der Zastavkatyp, dessen S auf brennenden Halden 
u. Flozcn ais rezentes Sublimat entsteht u. der Lhotatyp, bei welchem die Umwandlungen 
bei n. Temp. yerlaufen. Es wurden Krystallchen yon a- u. /j-Schwefel, Bowie Para- 
morpbosen von a-S nach der /?-Modifikation beobachtet. Mit den S-Krystallen zusammen 
wurden kleine Mengen farbloEen H(NH 4 )3 (S0 4 ) 2 gefunden, welches naeh dem Fundort 
Letovice Lelovicil benannt wurde. D. 1,81. Opt. negativ m it der Lichtbrechung 
a. =  1,501 u. y =  1,526. Es ist ident. m it dem syntliet. H(NH.i)3 (SO,,)2. (Z. Kristallogr., 
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. (Abt. A. d. Z. Kristallogr., Mineralog., 
Petrogr.) 83. 117—22. Juli 1932. Brno, Mineralog. Petrograph. Inst. d. Masaryk 
Univ.) E n szlin .

John W. Gruner, Magnesiasussexit, ein neues Minerał aus einer Michigan-Eisen- 
erzgrube, isomorph mit Sussexit und Camsdlit. Das neue Minerał wurde in einem Gang- 
ehen im Eisenerz der Eurekagrube, GogebieEisenlager, gefunden. Es ist fasrig, stroh- 
gelb bis lederfarben u. ha t die D. 2,83 u. die Harto 3. Dio Lichtbrechung betriigt 
a =  1,595 u. y =  1,660 je +  0,005. Nach seiner chem. Zus. 29,32 MgO, 23,48 MnO,
0,34 Fe2 0 3  +  A120 3, 36,18 B 20 3, 10,18 H„0 (+110°), 0,22 H ,0  (—110°), 0,43 Si02,
0,05 CaO, kein ZnO, K 2 0 , N a,0  u. P 2 0 5 nim m t es eine Mittelstellung zwischen den 
Endgliedern der isomorphcn Reihe Sussexit-Camsellit ein u. wurde Magnesiasussexit 
benannt. Die rontgenograph. Unters. bestiitigt diesen Befund. Durch den Ersatz 
der Mg-Atome durch Mn-Atome nehmcn die Gitterabstande etwas zu. Es diirfte sich 
um eine hydrothermale Bldg. handeln. (Amer. Mineralogist 17. 509—13. Nov. 
1932.) E n sz l in .

E. Blanek, H. Poser und E. v. Oldershausen, iiber KryoJccmilvorkommnisse im
ortgronłandischen Packeis und ihre cJiemische Zusammenselzuiuj. Kryokonite sind Fremd- 
korper, welche das Abschmelzen des Eises auf dem Packeis in Form von Lochern, 
Pfuhlen, Schalen u. Schmutzdeeken infolge ihrer starkeren Warmeabsorption ver- 
anlassen. 3 Proben von der Ostgrónlandespedition 1931 stammend, wurden chem. 
untersucht. Wahrseheinhch diirfte der Staub aolischen Ursprungs sein. (Chem. d. Erde 
7. 434—40. 1932.) E n s z l in .

F. K. Drescher, Zur Kenntnis des Peridotils von Kaersut (Oronland) und seines
Ganggefolges. Die petrograph. u. chem. Beschreibung zeigt die Bldg. typ. lateral-sekre- 
tionarer Gesteine, wobei einige Mineralien naher untersucht werden u. die Ausseheidungs- 
folge sihcat. u. der Erzmineralien behandelt wird. Aus der TiO,-Verteilung in den Sili- 
caten u. Erzen folgt, daB bereits bei der Bldg. der Peridotite ein starker lokaler Wechsel 
der Bildungsbedingungen vorhanden gewesen sein muB. In  den Pegmatiten wird haufig 
die Hornblende durch Titanaugit ersetzt. Die Entstehung u. Zus. der Mineralien 
wechselt m it der jeweils zur Verfiigung stehenden Rcstschmelze sehr stark. Aus den 
Ganggesteinen ist deutlich zu erkennen, daB aus einem Alkalikalkmagma dureh Diffe- 
rentiation (abgespaltene Restlsgg.) Alkaligesteine entstcłien konnen. Die Edelmetall- 
gehh. schwanken zwischen 0,074 u. 10,087 g Ag/t Gestein u. 0,018 u. 1,389 g P t/ t  Gestein. 
Gold wurde nicht festgestellt. Spektroskop, wurde So in dem Titanaugit zu 0,005% 
bestimmt, wahrend die Titanhornblenden, Nontronitschlamme aus einem dolerit. Gang, 
der dolerit. Gang, ein Peridolit u. ein 01ivin aus dem Peridolit nur je 0,0005% Sc ent- 
hielten. (Minerał, petrogr. Mitt. (Abt. B. d. Z. Kjistallogr., Mineralog. Petrogr.) 43- 
207—70. 1932.)  ̂ E n sz l in .

S. v. Szentpetery, Magmatischer Werdegang und Petrochemie der Gesteine der 
Gabbroidmasse vom Bukkgebirge in  Ungam. Das gabbroidale Magma, welches die 
jmesoeruptive M. des Biikkgebirges liervorgebraeht hat, zeigt weitgeliende Differen- 
tiation, dereń entspreehende Glieder nacligewiesen werden konnten. Selbst die ultrabas. 
Endfazien u. die Endlaugen besitzen viele gemeinsame Charakterzuge, woduroh nicht 
nur ihr Ursprung aus ein u. demselben Magma siehergestellt ist, sondern auch ihre 
Unterscheidung von anderen Kalk-Alkaligesteinen móglich ist. (Chem. d. Erde 7. 
351—82. 1932.) ' E n sz l in .

Arthur Holmes, Der Ursprung der Eruptivgesleine. Die Differentiationsmoglich- 
keiten verschiedener Magmen werden besproehen u. auf die wichtigsten Veranderungen
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wird hingewiesen, welcho durch das Aufschmelzen fremder Gesteine duroh das Magma 
ontstehen u. anormale Differentiationsprodd. hervorrufen konnen. So sind die Rhyolite, 
Dazit© u. Andesite des inneren Pazific lieine n. Differentiationsprodd. des basalt. Magmas. 
Ebenso konnen peridotit. Magmen nur durch Aufschmelzen anderer Gesteine entstanden 
sein. Ebensowcnig konnen Feldspat freie Alkaligesteine, wio Kimberlit, Leuzitit, 
Ijolit u. Nephelinit von granit, oder basalt. Magmen abgeleitet werden. Im  allgemeinen 
konnen ultrabas., bas. u. saure Magmen unterschieden werden, welche jo nach den 
Druck- u. Abkuhlungsbedingungen Yerschiedene Gesteine bilden. Es konnen sich auch 
Magmen yerschiedener Zus. mischen. (Geol. Mc g. 69. 543—58. Dez. 1932.) E n sz l in .

Fritz Behrend, Die Radiumlagerstatte Shinkolobrue (Kasólo) in  Katanga (Belgisch- 
Kongo). (Metali u. Erz 29 (N. F. 20). 499. Dez. 1932. Berlin.) Le s z y n s k i .

M. A. Gordienko, Neue in  der Periode vom l j l .  bis 1/7. 1931 entdeckte, niclit 
metallische Lagerstatten im  Ural. Bcricht iiber neuentdeckto Granat-, Quarz- u. Jaspis- 
vorkk. (Berg-J. [russ.: Górny Shurnal] 1932. Nr. 7. 37—38.) S c h o n fe ld .

Robert E. S. Heineman, Die Omz-del-Aire-Meteorite. E in Eisenmeteorit im 
Gewicht von 7815 g wurde 1930 in Cerro Chieo do Santa Clara, Nuevo Leon, Mesiko, 
gefunden. Er gehórt zur Gruppe der Oktaedrite u. hat weniger ais 1 / 2 mm dicko 
Kamazitbiinder, welche durch auCerordentlich diinno Tanitschichten begrenzt sind, 
Daneben t r i t t  reichlich Plessit auf, ebenso Bander von Sehreibersit. Troilit kommt 
nur in Spuren vor. Die Zus. ist 91,00% Fe, 7,62% Ni, 1,16% Co, 0,24°/o P> 0,09% S,
0,03% Si, kein Mn u. Spuren Cu. Vergleiek m it friiher in derselben Gegend gefundenen 
Eisenmeteoriten. (Amer. J . Sci. [Silliman] [5] 24. 465—70. Dez. 1932. Tuscon, 
Ariz., Univ.) __ _____ E n sz l in .

Ernst Tama, Grundziige der physikalisehen Verhaltnisso der festen Erde, ihre Beziehungen 
zur geologiselieu Gestaltung des Erdantlitzes. Tl. 1. Berlin: Borntraeger 1932. 4°. 
=  Geologie der Erde. 1. GróBe, Gestalt u. Konstitution d. Erde, ihre therm. u. grari- 
metr. Verhaltnisse. (VIII, 184 S.) M. 14.— .

D. Organische Chemie.
Gust. Komppa und Y. Talvitłe, Studi&n in der Nonnaldecylreihe. n-Decan ist im 

amerikan. Petroleum beobachtet worden, aber seine Einheitliclikeit ist sehr zweifelhaft. 
Das daraus gewonnene Decylchlorid stimmt zwar in seinen Eigg. m it einem von 
Schultz v. H artogh  (Ber. dtsch. chem. Ges. 42  [1909]. 3610) aus Steinkohlenteer- 
deean erhaltenen Chlorid ziemheh uberein, aber das von Yff. aus reinem primaren 
n-Decylalkohol dargestellto Chlorid besitzt wesentlich andere Konstanten. Obige 
Chlorido diirften wolil Isomerengemische gewesen sein. Vff. haben auch das noch 
unbekannte Bromid u. ferner zahlreicho D eriw . des n-Decylalkohols dargestellt. Das 
Acetat stimmte im Kp. genau m it dem von K ra eft  (Ber. dtsch. chem. Ges. 16 [1883]. 
1717) bcschriebenen iiberein, wogegen der um 50—60° niedriger sd. Ester von Schui.tz 
u. H artogh (1. c.) diese Konst. nicht besitzen kann. — Bzgl. der Mol.-Refrr. u. Dis- 
persionen ist zu sagen, daB die Exaltationen der rein aliphat. gesatt. Verbb. innerhalb 
der Fehlergrenze hegen, wahrend einige aromat. D eriw ., wie zu erwarten, deutliclw 
Exaltationen aufweisen.

V e r  s u  c h e. [Hier werden nur die nu- u. Mn-Wcrtc mitgeteilt; Werte fiir a, /3 u. y 
im Original.] Decanol-(l), C1 0H 2 2 O, D.2IJ, 0,8300, nn2 0  =  1,43719, Md =  49,95 (ber. 
49,90). — 1-Chlordecan (prim. n-Decylchlorid), CjoH^Cl. Aus vorigem u. PC15 in CCI., 
(W.-Bad). K p.,6l) 223—223,5°, K p . 1 5 l5  105—105,5°, D . 2 ° 4 0,S696, n D 2 0  =  1,43 7 99,
Md =  53,32 (ber. 53,25). — 1-Bromdecan (prim. n-Dccylbromid), C1 0H 2;lBr. Aus vor- 
vorigem m it Br u. rotem P. Kp . , 5 j 5  117,6—118°, K p . 8 104—104,4°, D.20, 1,0683, 
nD2° =  1,45504, MD =  56,15 (ber. 56,03). — 1-Joddecan, C1 0H 2 1 J , D.20, 1,25 67, nD 2 0  =  
1,48589, Md =  61,24 (ber. 61,18). — n-DecylaceiessigsauredthylMter, C1GH 3 0 O3. Aus 
Na-Acetessigester, Cł 0H21Br u. etwas N aJ  in sd. absol. A. K p., 171— 171,5°,
D.2°, 0,9206, nT )2 0  =  1,44 2 72, Md =  77,78 (ber. 77,75). Spaltung m it sehr verd. H ,S 0 4 

(Rohr, 200°) ergab Methyl-n-undecylketon, F. 28°; Semicarbazon, F . 123°. — Methyl-n- 
decylather, Cu H 2 40 . n-Deeylalkokol in Bzl. m it 1 Atom Na kochen, nach langerem 
Stehen (CH3 )2 S'04 zugeben, erwarmen usw. K p . 15 > 5 100,5°, K p . T 6 0 213,3—213,5°,
D . 2 0 4 0,7973, nn2 0  =  1,42177, Md =  54,85 (ber. 54,72). — Alhyl-n-decylather, C1 2H 2eO. 
Aus C1 0H 21J  m it sd. C2H 5 ONa-Lsg. K p.s 99,6—99,8°, K p . ; 6 0  223,5—224°, schwach 
nach Apfelsinensclialen riechend, D . 2 0 4 0,7942, nn2 0  =  1,42227, Md =  59,61 (ber. 59,34).
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.— n-Propyl-n-decylather, C,3H 2 8 0 . Analog. K p . 1 6 l5  122,5°, K p . 7 6 0  242,5°, unangenelim 
riechend, D.20,, 0,7973, no2 0  =  1,42 487, Mn == 64,19 (ber. 63,96). —  n-Butyl-n-dccyl- 
dther, C1 4H 3 0 O, D . 2 0 4 0,8009, no2 0  =  1,42 7 77. Md =  68,79 (ber. 68,58). — Di-n-decyl- 
tither, C2 0H 4 2 O. Aus Na-Decylat u. C1 0 H 21J  in sd. Xylol (2 Tage). K p . 1 5 i5  196°, in der 
Kalte zu Blattchen von F. 16° erstarrend, D.2% 0,8187, nji2 0  =  1,44182, Md =  96,39 
(ber. 96,28). — Phenyl-n-decylather, C1 0H 2 CO. Aus C0H6-ONa u. C1 0 H 21J  wie oben. 
K p . 1 5  178°, in der Kalte zu Nadeln von F. 8 —10° erstarrend, D . 2 0 4 0,8981, no2 0  =  
1,48618, Md =  74,90 (ber. 74,21). — n-Decylformiat, Cn H„„0.,. Aus n-Decylalkohol u. 
H -C 02H m it HCl-Gas. K p . 0 105,1—105,3°, D . 2 ° 4 0,8732, n D 2' 0 =  1,42707, Md =  54,75 
(ber. 54,65). — Acalat, Cj.,11,,0.,. Mit Acetanhydrid u. Na-Acetat. K p . 1 6 5 125,6—125,8°, 
K p . 7 0 0  2 4 4°, D . 2 0 4 0,8671, nn2 0  =  1,42727, Md =  59,31 (ber. 59,27). — Propionat, 
C1 3 H 2 e0 2. Durcli Kochen von n-Decylalkobol m it Propionsaure u. efcwas konz. f i 2S 0 4. 
Kp.i5 , 5 138,2—138,6°, Kp.s 123,9— 124,3°, et was nach Moschus riechend, D . 2 0 4 0,8639, 
no2 0  =  1,42 9 07, Md =  63,93 (ber. 63,89). — n-Bulyrat, C14H„s0 2. Analog. K p., 134,8 
bis 135°, Kp-as, 5  149,8°, D . 2 ° 4 0,8617, nD2° =  1,43077, MD =  68,52 (ber. 68,50). — 
Caprinat, C2 0H 4 0 O2, D . 2 ° 4  0,8586, nD2 0  = . 1,44232, Md =  96,31 (ber. 96,21). —Palmilał, 
C2 6H 5 2 0», aus A. Bliittchen, F. 30°. — Pyruvinat, nicht unzers. destillierbar. Semi- 
carhazon, C1 4 H 2 7 0 3 N3, aus CH3 0H , F. 143°. — Benzoat, C1 7H 2 60 2. Nach Schotten- 
B a u m a n n . K p . 8  195,8°, nach Heracleum giganteum riechend, D . 2 0 4  0,9497, lin2 0  =  
1,48801, Md =  79,55 (ber. 78,76). — p-Nilrobenzoat, C1 7 H 2 50 4 N, aus A. Schiippchen, 
F. 30,2°. — p-AminobenzoathydrocMorid, C1 7 H 2 80 2NC1. Aus yorigem m it SnCL-HCl. 
Aus A., F. unseharf 161°. — Cinnamat, ClsH 2a0 2. Durch Erkitzen yon n-Depylalkohol 
m it Cinnamoylchlorid. K p . 8 218°, in der K alte zu Krystallen von F. 7° erstarrend,
D . ‘- ° 4 0,9576, no2 0  =  1,51903, Md =  91,36 (ber. 87,53). — n-Decylphenylcarbamat, 
C1 7 H 2 70 2N. A us n-Decylalkohol u . CcHs-ŃCO. Aus Bzl., dann A. Nadelchen, F. 59,6°.— 
a-Naphthylcarbamal, C2 1H 2 90 2 N, aus Bzl., dann A., F. 71,4°. — n - Decylph tha lim id, 
C1 8H 2 50 2N. Aus Phthalimidkalium u. C1 0H 21J  bei 200°. Aus A. derbe Prismon, F. 56°. 
Daraus m it konz. HC1 (Rolu, 200°) n-Decylaminhydrochlorid, aus A., F . 194°. — Phenyl- 
n-daciylharnstoff, C1 7 H 2 8 ON2. Aus n-Decylamin u. CeHr,-NCO. Aus Bzl.-Bzn., dann 
verd. A. Nadeln, F . 84,2°. -—■ a-Naphthyl-n-decyl/iarnsloff, C2 1H 3 0 ON„, aus Bzl. oder A., 
F. 129,5°. (J. prakt. Chem. [N. F .] 135. 193—203. 6/12. 1932. ‘ Helsinki, Teehn. 
Hochsch.) LlNDENBAUM.

Kenneth C. Laughlin und Frank C. Whitmore, Beaktion von Carbonsauren mit 
Phosphorpentoxyd. Diese Bk. fiikrt im allgemeinen zu Ketonen. Trimethylessigsaure 
gab weder Keton noch C02, sondern 60%  CO u. Polymere des Isobutylens. n-Butter- 
sdure gab 7° / 0 CO u. C 0 2 im Yerhaltnis 1: 5, Isobuttersaure 10°/o CO u - C 0 2 im Ver- 
haltnis 5: 1, ferner Teere; Verwendung von Xylol ais Losungsm. verminderte die Gas- 
ausbeuten auf 0,07 u. 0,14%, anderte aber nicht das Verhaltnis CO: C02. Benzoesaure 
entwickelte m it P 2 0 5  in sd. Xylol kein Gas. Die Rk. ist yielleicht zur Unterscheidung 
tertiarer von andercn Sauren brauchbar. (J. Amer. chem. Soc. 54. 4462. Nov. 1932. 
Pennsylvania, State Coli.) L in d e n b a u m .

Charles D. Hurd und Malcolm F. Duli, Die Anwendung von Keten bei der Dar- 
stellung von einfachcn und gemischten Saureanhydriden. Bei der Vakuumdest. gemischter 
Saureanhydride t r i t t  leicht Disproportionierung in dio boiden symm. Anhydride ein. 
Daher war die Reindarst. solcher Verbb. nach den bislierigen Methoden m it Schwierig- 
keiten yerkniipft. Vff. benutzen zur Darst. von gemischten Saureanhydriden ais 
acetylierendes Mittel Keten, welches einfaćhe Sauren quantitativ in gemischte Saure
anhydride uberfuhrt. Friiher hatten Sta ud ing ek  (Liebig s Ann. Chem. 356 [1907], 79) 
die Einw. von Diphenylketen u. D ie ls  (Ber. dtsch. chem. Ges. 41 [1908]. 3426) die 
Einw. yon Kohlensuboxyd auf Sauren untersucht. Va n  A lp h e n  (C. 1925. II . 1957) 
hatte die Rk. zwischen Keten u. Phcnolcarbonsauren untersucht u. Aeetylierung der 
Hydroxylgruppe festgestellt. Vff. stellen aus Keten u. den entsprechenden Sauren 
dirckt die folgenden ^nhydride dar: Essigsaureanhydrid, Essigsdure-n-buitersaure- 
anhydrid, Essigsaurebenzoesaureanhydrid u. Essigsdurebrenzschleimsdureanhydrid. Alle
3 gemischten Anhydride zerfallen bei der Dest. im Vakuum in die entsprechenden 
symm. Anhydride. Die Methode ist also zur Darst. gemischter u. symm. Anhydride 
yon Sauren geeignet, welclie keine storenden Gruppen enthalten. In  Analogie zur 
Einw. von NH 3 auf Essigsaurebenzoesaureanhydrid, die unter Bldg. von Benzoesaure 
u. Acetamid yerlauft (B eh al , Ann. chim. phys. [7] 19 [1900]. 274. 20 [1900]. 418), 
liefert Anilin Benzoesaure u. Acetanilid. 24 Stdn. nach der Darst. allerdings bilden 
sieli beide Anilide u. beide Sauren, ein Zeiehen der eingetretenen Disproportionierung.
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Anilin bildot m it Essigsiiurebrenzschleimsaureanilid ebenfalls nur Acetanilid, dagegen 
mit Essigsaure-n-buttersaureanhydrid beidc Anilido, zum iiberwicgenden Tcil abor 
Buttersaureanilid. Keten bildet auch quantitativ mit H 2 S0 4 Acclylschwe.fehav.re., mit 
Phosphorsiiuro Acetylphosphorsaure u. m it H N 0 3  Athylnitrat.

V e r s u c h e. Essigsaureanhydrid, aus Essigsaure (H u rd  u . M a r tin , C. 1930.
I . 813) +  Keten (Hu r d , C. 1932. II. 3217), Kp. 136— 138°. — Essigsaurebultersdure- 
anhydrid, C6H 1 0 O3, aus n-Buttersaure (Kp. 161—163°) +  Keten. Kp. 147— 160°, 
Kp-is 70—85°. Bei Einw. von Anilin krystallisiert zunaclist Butyranilid u. gleich 
darauf Acetanilid. — Essigsaurebenzoe.saureanhydrid, C9H 80 3, beim Durchleiten von 
Keten durch einen m it fein gepulvcrter Benzoesaure gefiillten Turm oder besser durch 
eine ath . Lsg. von Benzoesaure. Bei der Dest. boi 18 mm Zers. zu Essigsaureanhydrid 
u. Benzoesaureanhydrid (Kp. 210—210,5°, E. 41,5°). Einw. von Anilin liefert unter 
Erwarmung ein Prod., aus dem durch Extraktion mit Sodalsg. u. folgendem Ansauern 
Benzoesaure gcwonnen wird. Der Ruckstand ist Acetanilid, F. 113°. Bei Anwendung 
von Essigsaurebenzoesaureanliydrid, welches 24 Stdn. gestanden hatte, wird auch 
Benzanilid isoliert. — Essigsaurebrenzschleiinsaurcanhydrid, C7 H 0 O4, aus Brenzschleim- 
saure in Ather +  Keten. Einw. von Anilin ergibt Acetanilid u. Brenzsclileimsauro 
(F. 129— 131°). Bei der Dest. bei 5 mm entsteht eine Fraktion bei 109— 110° (un- 
yerandertes Prod.) u. eine bei 150—152“ (Brenzschleimsaureanhydrid), boi 22 mm 
dest. die 2. Fraktion bei 196— 197°. Bei gowohnlicher Temp. tr i t t  vólliger Zerfall ein. 
(J . Amer. chem. Soc. 54. 3427—31. Aug. 1932. Evanston [III.], Uniy.) H ill em a n n .

P. E . Verkade, J. van der Lee und W. Meerburg, Einige. Bemerkungen iiber die 
Ilerslelluiig der Triglyceride der Fettsaurcn. Tritridecylin wurde durch Erhitzen von 
331 g Tridecansaure m it 46 g W.-freiem Glycorin u. 2 g Zn-Staub bei 150 mm Hg- 
Druck unter Durchleiten von C 02, 7 Stdn. auf 130—200° u. dann 3 Stdn. bei 120 mm 
auf 240° erhalten. Das Rohprod. wurde in ath. Lsg. neutralisiert u. das F iltra t 
nach Zusatz gróBeror Mongen A. bei 0° der Krystallisation iiberlassen. Farb- u. ge- 
schmackloses, gut genieBbares Prod. E. 42,7°; VZ. 246,1 (ber. 247,3). — Undecansaure,
E. 28,35°, wurde durch Hydrierung von Undecylensiiureathylester bis zur JZ. 0 u.
Verseifung hergestellt. In  analoger Woisc wie oben wurde aus der Saure Triundecylin 
hergestellt; VZ. 281,2; E. 29,9°. — Nonansaure, E. 12,2°. — Trinonylin, E. 8,7°; 
VZ. 328,7. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 51 ([4] 13). 850—52. 15/7. 1932. R o tter
dam, Handelshochschule.) S c h o n fe ld .

J. Boeseken und C. L. M. Kerkhoven, cis-cis-Muconsaure und ihre Oxydalion 
durch Kaliuni'permanga7ial. Da die cis-cis-Muconsaure je tzt leicht zuganglieh ist (C. 1932.
I . 2837. II. 3702), haben Vff. sie benutzt, um die Sicherheit des Oxydationsverf. mit 
KMnO., in alkal. Lsg. zur Best. der Konfiguration der acycl. Diole zu kontrolliereu. 
B e h r e n d  u . IIe y e r  (Ber. dtsch. chem. Ges. 49 [1916]. 999; L iebig s Ann. Chem. 
416 [1919]. 294) haben diesos Verf. zur Best. der Konfiguration der Muconsaure von
F. 298° benutzt u., da sio neben Oxalsaure nur Traubensaure erhielten, geschlossen, 
daB das trans-trans-Isomere vorliegt. Dieser SchluB war zu jcner Zeit yerfriłht, woil 
wahrend der Oxydation die Doppelbindungen angegriffen werden u. daher WALDENsche 
Umkehrung eintreten konnte. — Vff. haben ihre Mnconsiiure von F. 187— 188° (nicht 
195°, wie friilier angegeben), dereń cis-cis-Konfiguration wegon ihrer Bldg. aus o-Benzo- 
chinon feststeht, m it KM n04  oxydiert u. neben Oxalsaure ausschlieBlich Antiweinsćiure 
erhalten. Die CH-Gruppen w'erden also in cis-Stellung zueinander angelagert. Auf 
Grand dieses Resultats wird das KM n04 -Verf. zur Konfigurationsbest. der acycl. 
Diole viel sicheror. Fernor erhalten die Verss. von Beh r e n d  u . H e y e r  dadurch dio 
gewiinschte Stiitze. — Vff. haben sclilieBlich noch die Verss. von F arm er (C. 1924.
I. 293) m it einigen Modifikationen wiederholt u. dessen Resultate bestiitigt. Dio so 
erhaltene Muconsaure von F. 187—188° ist m it der durch Oxydation von Phenol ge- 
bildeten cis-cis-Saure ident.

V e r s u c h e .  Darst. der cis-cis-Muconsaure: 1. Phenol m it 3 Moll. 10°/oig. Per- 
essigsiiure ca. 10 Tage stehen lassen, Nd. aus W. umkrystallisieren. 2. Durch Eintragon 
von Brenzcatechin (in Portionen yon 0,5 g) in die berechneto Menge 50°/„ig. Peressig- 
saure (Kiiltegomisch). Ausboute hier geringer, Saure weniger rein, aber Rk. in einigen 
Stdn. beendet. — Oxydation mit KM n0 4 genau nach B eh r e n d  u . H e y e r . Wenn 
man nicht m it Essigsaure, sondem m it HC1 neutralisiert u. dann m it Ca-Acetat fallt, so 
erhalt man nach dem Ca-Oxalat die charakterist. Rhomben des Ca-Antitartrats. (Re
cueil Tray. chim. Pays-Bas 51. ([4] 13.) 964—70. 15/10. 1932. Delft, Techn. 
Hochsch.) L in d e n u a u m .
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Jean Dćcombe, Beilrag zur Kenntnis der Acylessigester. Vf. wollte das Verf. von 
K . H. MEYliR u . Mitarbeitern (C. 1920. III . 665. 1921. 1. 898) auf die Abtrennung der 
Enolformen der hóheren Homologen des Acetessigesters anwenden u. dann jedo der 
beiden Esterformen spezif. Rkk. unterwerfen, um die Additionstheorie von M ic h a e l  
fiir die Reaktionsweise des Acetessigesters zu bestatigen. Ais Reagenzien sollten NH 3  

u. Acetaldehyd dienen. N ur ein Teil dieser Ziele wurde erreicht. Besonders ist die Rein- 
isolierung der tautomeren Formen nach dem MEYERschen Verf. nicht moglich, weil 
die Enolisierung m it zunehmender Schwere des Acyłs immer schwieriger wird. Die 
Verss| wurden auch auf die /?-Aldehydsaureester ausgedehnt.

Formylessigcster (fj-Oxyacrylsaureester). Darst. des Na-Salzes yerbessert. 1 Mol. 
C2H0ONa unter A. bereiten, allmahlich Gemisch gleicher Mengen Essig- u. Ameisen- 
ester (yon ersterem 1 Mol.) einriihren, noch mehrere Stdn. riihren, spiiter absaugen u. 
m it A. waschen. Das Rohprod. wird benutzt. — a.-Methylderiv., CHOCH(CH3)' 
C 0 2C2 H5. Aus Propion- u. Ameisenester m it Na-Pulver in A. wie iiblich. Ausbeute 
schlecht. F raktion 154—162° (at-Druck) wurde benutzt. — a-P1ienylderiv., CHO- 
CH(C6H 5 ) ' CO2C2H0. N icht m it zu kleinen Na-Stiicken arbeiten; nach Ansiiuern usw. 
A. in der K alte im Vakuum entfernen. Teilweise krystallisierend. Ol, K p . 1 0  144— 145°; 
Krystalle, F . 69—-71°. — Darst. der folgenden /J-Ketonsaureester nach B la ise  aus 
1 Mol. Cyanessigester u. 2,25 Moll. RMgJ. Entfernung geringer Mengen Cyanessigester 
dureh tJberfuhren mittels Magnesiamixtur in die Mg-Salze, Zers. dieser m it H 2 S0 4 usw. 
Propionylessigsduredthylesler, K p . 1 0  84°. ButyrylessigsaurećUhylester, K p . 1 3  94— 95°. 
Valerylessigsduredihylesler, K p . 1 3  107— 108°. — Caproylessigsduredthylesler. Nach
MOUREU u . D e l a n g e . a-Heptincarbonsaure (Handelsprod.) 15 Stdn. m it alkoh. KOH 
kochen, m it W. verd., m it A. waachen, bei 0° m it H 2 S 0 4  in Ggw. von A. ansiiuern, ath. 
Lsg. iiber CaCl2 trocknen, in der K alte im Vakuum yerdampfen, sofort bei 0° m it A. u. 
H 2 S 0 4 verestern usw. K p . 1 4  115—116°.

D a r s t .  d e r  e n o l r e i c h e n  / J - K e t o n s a u r e e s t e r .  Aceiessigester. Vf. 
h a t das Yerf. von M e y e r  modifiziert. Der Gleichgewichtsester enthalt 7,4%  Enol, u. 
zeigt Kp.ls 73°. So oft derselbe auch rektifiziert wird, immer beginnt die Dest. unter- 
halb des n. Kp., niimlieh bei 60—65° (15 mm), aber das Thermometer steigt ziemlich 
sehnell auf 73°. Je tz t enthalt das Destillat 60—80% Enol. Yf. benutzt einen Dest-.- 
App. aus Pyrexglas, welches sich gut bewalirt hat, umgibt die Kolonne m it einem weiten 
Papierzylinder u. dest. sehr langsam (6 — 8  Tropfen pro Min.) bei mOglichst niedriger 
Badtemp. So erhalt er bei 42—46° (11 mm) ein Destillat m it 89—94% Enol. W ird der 
Ester vorher m it verd. K IIC 03-, dann H „S04 -Lsg. gewaschen, so enthalten die Destillate 
98—99,5% Enol. Wahrend die „asept, Dest.“ yon M e y e r  einen an der ICetonform 
angereicherten Ruckstand hinterlaBt, ist dies bei der „langsamen D est." des Vf. nie 
der Fali. Die Enolisierung vollzieht sich demnach im Dampfzustand. Die Wandę der 
Kolonne spielen keine Rolle, da eine silberne Kolonne fast dieselben Resultate gab. 
Die Aufbewahrung der Enolform ist sehr schwierig; Glas ist auszuschlieBen; Pyrex u. 
besonders CJuarz yerlangsamen bei LichtabschluB die Ruckkehr zum Gleichgewieht. 
Dio Angaben von R u m eau  (C. 1924. II. 937) treffen nur teilweise zu. — Propionyl- 
essigester. E nthalt 6,9% Enol. Dureh „langsame Dest.“ bei 60—62° (10 mm) ein Ester 
m it 94—96% Enol. — Butyrylessigester. E nthalt 8,48% Enol. Dureh „langsame 
Dest.“ , welche hier sehon schwieriger ist, bei 80—82° (10 mm) ein Ester m it 60—64% 
Enol. — Valerylessigester. E nthalt 11,5% Enol. „Langsame Dest.“ prakt. unmOglich. 
Die besten Verss. gaben 30—34% Enol. —- Caproylessigester enthalt 16,3% Enol. — 
Aus diesen Resultaten folgt, daB die Beweglichkeit des typ. H-Atoms m it zunehmender 
Schwere des Acyls abnimmt.

E  i n w. v o n NH 3  u. A m i n  e n  a u f  d i e  / ? - K e t o n s a u r e e s t e r .  
V. A u w ers  u . S u sem ih l (C. 1930- I. 3782) haben endgiiltig bewiesen, daB die bei 
genannten Rkk. gebildeten Verbb. die Enam instruktur besitzen, z. B. CH3 -C(NHR): 
CH- COoC2H5. Da ein 90% Enol enthaltender Acetessigester nicht mehr sofort NH 3  

absorbiert, so miissen die Verbb. aus der Ketonform dureh Addition von N H 3  oder 
Amin an die CO-Gruppe u. Abspaltung von H20  entstehen. Ubrigens laBt sich auch die 
Bldg. eines krystallisierten Zwischenprod. feststellen, wenn man in A. bei 0 ° arbeitot. 
Diese Bildungsweise entsprieht der MiCHAELschen Hypotkese. — Die Einw. von NH 3  

auf die ath. Lsg. des Formylessigesters oder von NH 4 C1 auf das Na-Salz des Esters 
ergab nur Trimesinsaureester, indem das NH 3  lediglich kondensierend wirkt. — 
methylamino]-acrylsduredthylester, (C1[3 )2 N ■ C H : CH • C02C2 H5. Na-Formylessigester u. 
Dimethylaminhydrochlorid in absol. A. 7— 8  Stdn. schutteln, F iltra t im Yakuum yer-
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dampfen, nochmals in absol. A. losen usw. K p.2S 136°, Kp.0lB 97—98°, im Kaltegemisch 
krystallisierend. Kocht m an 3 g m it 0,05 ccm W., so entsteht unter (CH3 )2NH-Entw. 
Trimesinsiiureester. — P-[Benzylamino]-acrylsaureathylester. Mit Benzylamin in verd. 
Essigsaurc. Etwas klebrige Krystalle, welcho sioh nicht umkrystallisieren lieBen. — 
Ans Methylformylessigester u. NH 3  konnto ein definiertes Prod. nicht erhalten werden.
— f}-[Dinielhylamuio]-a.-melhylacrylsaurcathylester, (CH3 )2N -C H : C(CH3 )-C 0 2 C2H5. Aus 
demselben Ester in A. m it (CH3 )2NH-Gas. Kp.ls 121°. —- P-[Benzylamino~\-tt.-riiethyl- 
acrylsaureathylcstcr, C1 3 H 1 7 0 2N. Analog unter starker Erwarmung. Kp., 146—148°. — 
ft-Amino-a.-phenylacryhduredthylester, Cn H 1 3 0 2N. Aus dem fl. oder festen Plienyl- 
formylessigester u. NH3. K p . 0 l 5  142—149°, sehr viscos, nieht ganz rein. — (i-\Meihyl- 
<imino]-a-phenylacnjlsdurcdthylester, Ci2 H 1 5 0 2N, K p . 3  140— 142°. — (3-\Dhnethylamino]- 
K-pIienylacrylsaureathylesler, C1 3 H 1 7 0 2N, K p . 1 0  184— 185°. ■—■ fi-[Benzylamino]-a.-pli£nyl- 
acrylsaurealhylesler, C1 8 H 1 9 0 2N, aus 90-griidigem A. Nadeln, F . 64—65°. —- P-Amino- 
crotonsdurcathylcsler. Die von K n o e v e n a g e l  (Ber. dtseli. chem. Ges. 32 [1899]. S53) 
zufiillig u. dann nie wieder erlialtene Form yon F. 32° entsteht immer, wenn m an die 
Form von F. 18° auf dem W.-Bad bei 50° schm. u. in stark  gesohiitteltes Eiswasser 
gieBt. Wahrseheinlich liegt der stereoisomere Ester vor. — p-[Dimeihylamino]-croton- 
sduredthyhster, C8 H 1 5 0 2N. Aus Acetessigester u. (CH3 )2NH. K p.21135°. — [i-Anilhio- 
crotonsaurcathylcstcr, Ivp . 5  142—145°, viscos. — (i-[Dibeyizylamino]-crotonsduredthyl- 
ester, C2 0H 2 3 OoN. Auf W.-Bad ( 6  Stdn.). Krystalle, F . 110—111“. — y-Metliyl-p- 
aminocrotonsaurŁathylester, CH3 -CH2 -C(NH2): CH-CO„C2H5. 12 g Propionylessigester 
in 2  Voll. A. losen, 7 g NH 4 N 0 3  zugeben, NH 3  einleiten usw. K p.i0 105—108°. — 
y-3fethyl-(3-[dimcthylamino]-crotonsaureałhyIesler, C9Hł7 0 2N. Gemiseh von Ester u. A. 
(1: 1) m it (ĆH3 )2NH-Gas siittigon, etwas Na2 SO, zugeben u. gut yerschlossen 2 Monate 
stehen lassen. K p . 21 134— 135°. — y-Aihyl-fl-aminocrotonsaureathylestcr, C6H lrj0 2 X. 
Ath. Lsg. yon Butyrylessigester bei 0° m it NH 3  sattigen (weiCor Nd.), fest yerschlossen 
eine Woche stehen lassen, wobei der Nd. yersohwindet, usw. K p . 1 0  105—-107°. —
ii-[3F.eihylarnino}-zimisdurmlhylester, C1 2 H 1 5 0 2N. Ath. Lsg. von Benzoylessigester im 
Rohr m it CH3 -NH 2  sattigen (dicker Nd. yon Blattchen), zuschmelzen u. stehen lassen, 
bis alle Krystalle yersehwunden sind (iiber 4 Monate), usw. Gelbes Ol, unter 2  mm 
nieht unzers. destillierbar.

/ J - A m i n o s & u r e e s t e r  u. i h r c  N - A 1 k  y 1 d e r  i v v. Selion teilweise 
naeh C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. referiert (ygl. C. 1 9 3 0 .1. 2234). Nachzutragen ist: 
Die beiden Foriuen des /3-Aminocrotonsaureesters u. auch ihre N-Aeetylderiyy. sind 
weder katalyt. noch durch Al-Amalgam hydrierbar. /S-[Dimethylamino]-erotonsaure- 
ester wird sehr leicht, ^-[Dimethylamino]-acryIsaureester iiberhaupt nicht hydriert. 
Beim y-Methyl-j5-amino- u. -/?-[dimcthylamino]-crotonsa.ureester finden sieh dieselben 
Verhaltnisse wieder. Auch die N atur des N-Substituenten ist nicht gleichgiiltig, denn 
/J-[Methy]amino]-crotonsaureester hydriert sich sehr langsam u. nur zu 50%> /3-[Benzyl- 
ainino]-crotonsiiureester (a- u. /?-Form) aueh langsam, aber yollstandig. — Darst. des 
Al-Amalgams: 0,2—0,3 mm dicke Al-Blattchen m it 2—3°/0 ig. NaOH bis zur kraftigen 
H-Entw. atzen, waschen, niit 2%ig. HgCl2 -Lsg. wieder bis zur reichlichen H-Entw. 
behandeln, dekantieren u. waschen. Man gibt dann die zu reduzierende alkoh. oder atli. 
Lsg. zu. F u r kleine Mengen geniigt das am  Al haften gebliebene W .; bei groBeren gibt 
man die bercchnete W.-Menge zu. — fi-Amino-z.-mcthylpropionsduredthylestcr. Rk.- 
Gemiseh aus Methylformylessigestcr u. Acetylhydrazin in  A. (einige Stdn.) m it Al- 
Amalgam reduzieren, F iltra t uber K 2C0 3  troeknen, A. abdest. Ol m it aceton. Osal- 
saure yersetzen, yoluminosen Nd. absaugen, m it K«C03 -Lsg. u. A. zerlegen, geringen 
A.-Riickstand in absol. A. m it HCl-Gas fallen. Aus einem Teil des yiseosen Ols das 
Cldoroplatinat, (C6 H1 1 0 2N)2PtCl6, aus A. orangegelb. Aus dem Rest durch Yerdampfen 
der wss. Lsg. j}-Ainino-a.-methylpropionsaurehydroc]ilorid, CtE^O^NC!, aus A.-A. Nadeln, 
F . 130°. — fi-Aminobultersauredlftylester, C6 H 1 3 0 2 N. K p.l; 68—69°. Pikral, C1 2 H 1 6 0 9N4, 
aus A., F . 147— 14S°. CMoroplatinat, (C6 H ],0 2N)2 PtCIe, orangegelbe Nadeln. —• 
p-Amino-n-mlcriansduredłhylester, CTHł5 0 2N. Aus Propionylessigesteracetylhydrazon. 
Kp.1? 83—S4°. CMoroplatinat, (CTH 1 6 0 2 N)2PtCl6, orangegelbe Blattchen. —"Die folgen- 
den Ester wurden durch Hydrierung der ungesatt. Ester m it ca. 1 / 5 0  ihres Gewichtes an 
P t0 2 (Darst, ausfuhrllch beselirieben) in A. dargestellt. —  p-[Dimdhylamino]-a-phenyl- 
propionsaurcdłhykster, Ci3 H ls0 2N. Aus /?-[Din;ethylamino]-a-p!ienylacryls5.ureester. 
k p . 1 3  142—147°, nicht rein erhalten. Hydrochlońd, CjjBLgOjNCl, F . 150̂ —151° (Hg- 
Bad). — p-[Dimcthylami>io]-bvttersduredthylc£tcr, CsHl;Ó;X. Aus p-[Dimethylainino]- 
erotonsaureester. K p.2181,5°. CMoroplatinat, (CsHIS0 2 N)2PtClG, aus A. orangene
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Krystallchen. Durch 8 -std. Kochen m it W. u. Verdampfen m it HC1 das Hydroclilorid 
der Sdure, C6H 1 4 0 2NC1, aus absol. A.-A., F . 13G— 137° (Hg-Bad). —  P-[Diathylamino]- 
buttersdureathylester, C1 0 H 2 1 O2N, Kp. 98°. Chloroplalinat, (C1 0 H 2 2O2N)2PtĆlc, Zera. 
ca. 170°. Durch 2-std. Kochen der wss. Lsg. des óligen Hydrochlorids u. Vcrdampfen 
das Hydroclilorid der Sdure, C8I-I1 8 0 2NC1. — /?-[Be7izylamino]-bultersauredlhylesler, 
C1 3 H 1 9 0 2N, Kp.„, 172— 174°. Hydroclilorid, C1 3H 2 0O2NCl, aus A.-A., F . 112— 114°. 
Ghloroplatinal, (Ci3 H 2 0 O2N)2PtCI0. Der Ester lóst sich bei mehrstd. Erhitzen m it W. u. 
liefert nach Verdampfen dio freie Sdure, Cu H 1 5 0 2N, aus A.-A. Krystallchen, F . ca. 191° 
(bloc). — /?-[Dibenzylarnino^-buttcrsaureałhylesler, C2 0H 2 5 O2N. Hydrierung in k. A. 
K p . 3  195— 200°, sehr viscos. Chloroplatinat, (C2 0H 2 6 O2N)2PtCl6. — [i-[Dimeihylamirto]- 
n-valeriansaureathylesler, C8 H 1 9 0 2N. Aus y-Methyl-/J-[dimethylammo]-crotonsaureester. 
K p . 3 0  1 00°. Chloroplalinat, (C9H»0 0 2N)2PtCl0. Wie oben die freie Sdure, C7 H Ir,0 2N, 
aus A.-A., F. 90—91°, sehr hygroskop.; Hydroclilorid, C7 H 1 6 0 2NC1, aus A.-A., F. 160° 
(bloc). —  N - A l k y l i e r u n g  d e r  p r i  m a r e n  j5 - A m i n o s l u r e e s t e r .  
Schon nach C. U. hebd. Seances Acad. Sci. referiert (vgl. C. 1931- I. 254).

E i n i g e  y - A m  i n o  a l k o h o l e  m i t  p r i m a r e n  a l k o h o l i s c l i e n  
F  u u k t  i o n e n. Vf. h a t einige der oben beschriebenen ungesatt. u. gesatt. /i-[Alkyl- 
amino]- u. /?-[Dialkylamino]-saureester nach B o u y e a u l t -Blanc  zu den y-Amino- 
alkoholen reduziert u. folgendes festgestellt: 1. Die N atur des N-Substituenten spielt 
eine wesentliche Rolle; z. B. wird /?-[Benzylamino]-buttcrsaurcester zum y-[Benzyl- 
amino]-butanol reduziert, wahrend /3-[Methylamino]-buttersaureester CH3 -NH 2 ab- 
spaltet. 2. /?-[Methylamino]-cster werden noch reduziert, wenn sie in der cc-Stellung 
monosubstituiert sind. Von den Benzoylderiw. der dargestellten y-Aminoalkoliole 
besitzt keines nennenswerte anasthesierende Eigg. Bei der Darst. ist zu berueksichtigen, 
daB die y-Aminoalkoliole m it A.-Dampfen fliichtig sind (Vorlagen m it verd. HC1). — 
y-^BenzylamiwĄ-propanol, CSHS■ CH2• N H ■ CHa■ CH2• CH, OH. Aus /f-[BenzyIamiuo]- 
acrylsaureest-er in absol. A. m it N a; Zerlegung in neutrale, saure u. bas. Prodd. wie 
iiblieh. K p., 132°. In  A. m it HCl-Gas das Hydroclilorid, C1 0H 1 0ONC1, aus A.-A. 
Plattchen, F . 84—85° (bloc). Mit 1 Mol. C6Hc'COC1 in A. entstcht ein Gemisch von 
benzoyliertem u. nichtbenzoyliertem Hydrochlorid; aus diesem m it C6 Hc C0C1 in 
Toluol (W.-Bad) reines Hydrochlorid des Benzoylderh'., C1 7 H 2 0O2NCl, aus A.-A. Krystalle. 
Mit CeH5'NCO in absol. A. (mehrere Tage) das Phenylliarnstoff-Phenylcarbamat, 
C2 1H 2 50 jN 3, zuerst dickes Ol, aus A.-A. Nadeln, F . 107°. — y-[Bc7izylamino]-fl-methyl- 
propanol, Cn H 1 7 ON. Aus /?-[Benzylamino]-a-methylacrylsaureester. Kp-i 120°.
Hydrochlorid, Cn H1 8 ONCI, aus A.-A. Nadeln, F . 101°. Hydrochlorid des Benzoylderiv., 
C1 8 H 2 20 2NC1, F . 129—130°. Phemjllmmsloff-Phenylcarbamat, C2 5 H 2 70 3 N3, aus A. +  W. 
Nadeln, F . 126° (Hg-Bad). — y-[Diniethylumino]-P-methylpropanol, C„H1 6 ON. Aus 
/>[Dimethylamino]-a-methylacrylsaureester. Kp. 103— 164°. Hydrochlorid des Benzoyl- 
deriv., C1 3 H 2 0 O,NCl, K iysta lle .— y-[Mełhylamino]^-phe7iylpropanol, C1 0 H ł5 ON, isomer 
m it Ephedrin. Aus /j-[Mcthylainino]-a-phenylacry]siiureestcr. K p . 3  125—129°. Hydro
chlorid, C1 0H I6ONC1, langsam orstarrendes 01, aus Chlf. Krystalle, F. ca. 80°, auBerst 
hygroskop. Hydrochlorid des Benzoylderh'., C1 7 H2 0O,NC), aus A.-A. Krystalle, F . 131 
bis 132° (Hg-Bad, Zers.), auBerst hygroskop. Phenylharnstoff-Phenylcarbamat, 
Cn^H.-O^Nn, aus A. -j- W. Nadelbiischel, F. ca. 150° (Hg-Bad). •— y-[Dimethylamino\- 
f) - plienylpropanol, Cu HJ7 ON. Aus ji - [Dimcthylamino] - a - phenylacrylsaurecster. 
Kp.„ 134°, zu Krystallen von F. 35—30° erstarrend. Hydrochlorid des Benzoylderiv., 
0 [8 I12 20mNC1, Krystalle, F . 172—-173° (Hg-Bad). — y-[Be.nzylamino\-fi-phfnylpropdnol, 
CleHi„ON. Aus /?-[Benzylamino]-a-phenylacrylsaureester. Aus A.-Lg. Plattchen, 
F . 64°. Hydrochlorid, C1 6 H 2 0 ONC1, F. 135—136° (bloc). Hydrochlorid des Benzoyl- 
deriv. nicht rein erlialten. Mit C6H 5 -NC0 nur der Phenylharnstoff, C2 3 H 2 4 0 2N2, Nadeln, 
F. 135— 136° (Hg-Bad). — P-[Benzylamino'\-a.-plienylpropionstiure, C1 0 H 1 7 O,N. Aus der 
sauren Fraktion Ton der Darst. des vorst. AminoalŁohols. Aus schwach essigsaurem W. 
mikrokrystallin, F . 225—226° (bloc, Zers.). — y-[Dimethylamino]-bulcniol, CH3- 
CH[N(CH3 )2 ]-CH 2 -CH2 -OH. Aus /?-[Dimethylamino]-buttersaureester. K p . 2 5 82—85°. 
Hydrochlorid des Benzoylderiv., C1 3 H 2 0O2NCl, aus A. +  A. (fraktioniert) auBerst hygro
skop. Krystalle. — y-[Benzykunino]-butanol, Cn H 1 7 ON. Aus /?-[Benzylamino]-butter- 
saureester. K p . 2 3  173—174°. Phenylharnstoff, ClsH „,0 2N2, aus verd. A. Krystalle, 
F. 110°. —  y-lDimethylaminol-pentanol, CH3 -CH2 -CH[N(CH3 )2]-CH 2 -CH,-OH. Aus 
y-Methyl-/?-[dimethylamino]-crotonsaureestor. K p . 2 0 79°. Hydrochlorid, C7 HJ8 0NC1, aus 
A.-A. Nadeln,^ F. 102— 103°, auBerst hygroskop. Hydrochlorid des Benzoylderiv., 
C1 4 H 2»0|NC1, Krystalle, F. 117—118° (Hg-Bad), auBerst hygroskop. — y-[Methyiamino]-
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•y-pheńylpropanol, C„H5 -CH(NH-CH 3 )-CH 2 -CH2 -OH, isomer m it Ephedrin. Aus 
/^[Methylamino]-zimtsaureester m it sehr goringer Ausbeute. K p . 2 125—-130°, im Kalte- 
gemisch erstarrend, aus Lg. liygroskop. Prismen, F. 57—58° (vgl. F o u S n e a u  u . Mifc- 
arbeiter, C. 1930. II . 2892).

E i n  w. T o n  A l d e h y d o n  a u f  d i e / ? - K e t o n s a u r e e s t e r .  Bekannt- 
I ich kondensiert sich Acetessigester m it Aldehyden in Ggw. eines sek. Amins zu Alky- 
liden (Aryliden)-aeetessigestern u. weiter zu Alkyliden (Aryliden)-bisacetessigesteru. 
Wic sich dio Homologen des Acetessigesters yerhalten, ist nicht bekannt. Vf. ha t diese 
Lucke auszufiillen yersucht u. gefunden, daB dio Kondensation m it Acetaldehyd mit 
zunehmcndem Gewicht des Acyis immer schwerer verlauft. Umgekehrt wie m it NH3, 
scheinen die enolreichen Ester leichter zu reagieren. Die Alhylidenbisacylessigesler 
entfarbcn alkoh. Br-Lsg. nicht, diirften also die D iketonstmktnr, CHa • CH[CH(C02C2H-) • 
CO-R]2, besitzen. Dies ist auch nicht iiberraschend, da das Gleichgewicht der /?-Kcton- 
saureester durch a-Substitution nach der Itetonform zuriick yerschoben wird. Der Acet
aldehyd lagert sich an die Doppelbindungen yon 2 Moll. der Enolform an, u. dann tr itt  
H 20  aus. Die Rk. entspricht der MiCHAELschen Theorie. — Athylidenbisacetessigester. 
Aus 20 g Acetessigester, 3 g  friseh dest. Acetaldehyd u. 0,5 g (C2H5)2NH (in 1 ccm A.) 
bei —10°, dann im Eisschrank. Blattehen, F. 79—80°. Ausbeute m it Gleichgewichts
ester 73, m it 81% Enol enthaltendem Ester 75%. —  Atliylidenbispropionylessigsaure- 
athylester, C1 6H 2 0O|j. Analog. Nadeln, F. 121°. Ausbeute m it Gleichgewichtsester 43, 
m it 94% Enol enthaltendem Ester 72%. — Athylidenbisbutyrylessigsduredlhylester, 
C1 8 H 3 0 0 6 1 Kryś talie, F. 131°. Ausbeute m it Gleichgewichtsester 9, m it 63,5% Enol 
enthaltendem Ester 10%. Ein Yers. mit 50%ig. wss. Acetaldehydlsg. u. dem enol
reichen Ester ergab 41% Ausbeute. Anscheinend reagiert der Aldehyd in derH ydrat- 
form besser. — Valerylessigester lieferte kein krystallines Prod. —-  Athylidenacetessig- 
ester ist katalyt. sehr leicht hydrierbar, Methylenacetessigester iiberhaupt nicht. 
Lctzterer (nur roh bekannt) ist yielleioht das Additionsprod. CH3  • CO • CH(CH2 • OH) * 
C0 2C2H5. (Ann. Chim. [10] 18. 81— 187. Sept. 1932.) L indenbaum .

Erik Wahlberg, tiber einige Deriuale der 2,2-Dimełhylpentanon-(3)-saure-(S). 
Ausgehend von dem vor langerer Zeit (Ber. dtsch. chem. Ges. 44  [1911]. 2071) dar- 
gestellten 2,2-Dimethylpa7itancm-(3)-saure-(5)-ałhylester (tert.-Valeryhssigesler), (CH3 )3 C• 
CO • CH, ■ CO,C,Hr> (I), hat Yf. einige Verbb. m it tert.-Butylgruppen dargestellt. Dio 
Anhaufung von CH3-Gruppen beeintrachtigt die Rk.-Faliigkeit. So reagiert I  nicht 
m it Form- u. Benzaldehyd, NH3, Harnstoff, Acetylchlorid, Ameisenester, HCN, 
N aH S03, sehwer mit Anilin u. PC15. Die D eriw . der tert.-Valerylessigsaure sind in 
organ. Losungsmm. yiel lóslicher ais die der Acetessigsaure; die acycl. Deriyy. schm. 
betrachtlich hoher, die cycl. dagegen niedriger.

V c r s u c h e .  2,2-Dimeihyl-3-ćyanpentanól-{3)-nitril-(5) oder ot-terł.-Butylapfel- 
sdureniłril, (CH3 )3 C-C(OH) (CN)-CH2 -CN. Wss. Lsg. von co-Cyanpinakolin (WlDMAN 
u. Wa h lber g , Ber. dtsch. chem. Ges. 44 [1911]. 2065) u. KCN 48 Stdn. stehen ge- 
lassen, m it HC1 angesauert u. ausgeathert. Aus Bzl. -)- Lg. Krystalle, F. 85°. Zerfallt 
schon in w. W. oder A. in HCN u. Cyanpinakolin. — 3-tert.-Butyl-5-imino-4,5-dihydro- 
iso-cazol, (CH3)3C • C : N • O ■ C(: NH) • CH2. oj-Cyanpinakolm, NH 2 OH,HCl u. Na-Acetat

in w. Eg. gel., nach oinigen Tagen m it W. verd., ausgeathert usw. Sehr langsam teil- 
wcise krystallisierendes Ol, aus A.-Lg. Schuppen, F . 93—93,5°, 1 1 . in HC1. — 2,2-Di- 
methyl-5-iminopentanol-{5)-on-(3)-athyldther oder ix-tert.-Valerylacelhninodthyldther, 
(CH3 )3 C-CO-CH2 -C(: NH)-OC 2H3. A us der wss. Lsg. des Hydrochlorids (1. o.) m it 
Soda. Aus A., F. 58—59°, intensiv, ahnlich wie I  riechend. — 2,2,7,7-7'etramełhyl- 
octandión-(3,6)-methylsaure-(4’■) oder a.,P-Di-lert.-valerylpropicmsaure, (CH3 )3 C-CO- 
CH(C02 TI) ■ CH2 - CO ■ C(CH3)3. Je  lM ol. Na-Deriy. yon I  u. Brompinakolin in A. 
mehrere Stdn. gekocht, m it W. gesćhiittelt usw., erhaltenen Ester (Kp . ! 5  155,5— 156°) 
m it 1,5 Mol. 3%ig. KOH 2 Tage gesćhiittelt, m it A . gewaschen, gel. A. im Vakuum 
entfernt, Lsg. bis zum Gefrieren abgekiihlt u. m it yerd. H 2 S 0 4 gefallt. Sehuppen mit
4 H 2 0 , F. 61—62° (Gasentw.), sehr zersetzlich. — 2,2,7',7-Tetramethyloctandion-(3,6) 
oder a..p-Di-tert.-vahryldthan. Aus yoriger in A. unter spontaner C0 2 -Entw. Nach 
starkem Abpressen in der Kalte u. langerem Kiihlen in Eis doppeltbrechende Nadelclien, 
F . 19—-25°, sil. Diozim, C1 2 H 2 40 2N2, aus Eg. Nadelchen, F. 265° (Zers.), unl. in sd. 
yerd. NaOH. — 2,2-Dimeiliyl-6-phenylhexandion-(3,6)-melhylsaure.-(4) oder a.-tert.- 
Valeryl-f!-bmzoylpropionsaure, (CH3)3C ■ CO ■ CH(C02H) • CH2 • CO ■ C^Hj. Na-Deriv. yon 
I  u. co-Bromacetophenon in absol.A. 1/2 Stde. gekocht, m it W. gesćhiittelt usw., Ol m it



1 9 3 3 .  I. D . 0BGANI8CHK CHEMIE. 76 3

2%ig. KOH 3 Tago geschiittolt, m it H 2 S0 4 gofiillt. Aus w. Bzl. +  Lg., F. 108,5° (Gas- 
entw.), in wss. Lsg. stark sauer. — 2,2-Dimethylhexanon-(3)-mdhylsaure-(4)-saure-(6) 
oder tert.-Valerylbemsteinsdure, ■ CO ■ CH(C02H) • CH„ • CO»H. Na-Deriv. yon I
u. 1,1 Mol. Cklorossigcstor in A. 4—5 Tage gekoclit, m it W. geschiittolt usw., Ester 
(Kp . , 0 157—160°) 5 Sfcdn. m it 5%ig. KOH geschiittolt usw. Aus Chlf. Krystalle, F. 108° 
(Gasontw.). —• 2,2-Dimdhylhexano7i-(3)-saure-(6) odor fS-lert.-Valerylpropionsdure, 
CaH 1 4 0 3. Durch Schmelzen dor yorigen. Aus Bzl.-Lg. rhomboedr. Tafeln, F . 66,5— 6 8 °, 
sehr fliichtig. — [3-,32-Dimdho-3-propanoyl]-l,2-benzpyrcm oder 3-tert.-Valerylcumarin, 
C „H 1 ,0 3. A us I  u. Salicylaldehyd +  etwas Piperidin (Raumtcmp., 5— 6  Tage). Nach 
Abpressen aus verd. CH3OH Schuppon, F . 89,5—90°, 1. in k. NaOH (gelb), nach Neu- 
tralisieren langsam, m it mehr Siiure schnell wieder ausfallend. Wird dic NaOH-Lsg. 
durch sehr verd. H N 0 3  eben entfarbt, so fallt A gN0 3  ein Ag-Salz C\xHi;(3xAq. — a-terl.- 
Valeryl-3-nitrocumarinsauredtkylesler, C1 0H 1 9 O0N. Je 1 Mol. I  u. 3-Nitrosalicylaldehyd 
in Bzl. unter Eiskiihlung m it etwas Piperidin yersetzt, nach ca. 1 Wochc im Vakuum 
verdampft. Aus CH3OH orangene Schuppen, F. 118—119°, 11. in NaOH (dunkclrot), 
daraus m it HC1 klebriger, langsam erstarrender Nd., F. ca. 150°. — [32,3'--Dimdho-3- 
propanoyl]-G-nilro-l,2-benzpyron oder 3-tert.-Valeryl-6-ntirocumarin, C1,,H1 3 0 5N. Mit
5-Nitrosalieylaldehyd. Aus CH3OH Nadelchen, F. 157,5—158°. Lsg. in viel W. gelb 
u. schwach sauer, in NaOH tief orangen. — 2,2-Dimdhylpentanon-(3)-phenylamid-(5) 
oder tert.-Valerylacdanilid, (CH3 )3 C• CO■ C H ,■ CO• N H • C0 H5. I  m it Anilin im C02- 
gefiillten Rohr 10 Stdn. auf 160—170° erhitzt, A. verdampft, m it Lg. u. verd. Essig- 
siiure gewaschen, aus alkal. Lsg. umgefallt. Aus Lg. u. W., F. 82—83°. Mit alkoli. FeCl, 
dunkclblauviolett. — 2,2-Dimethylpemtanon-(3)-oxim-(4)-saure-(5)-atliylester, (CH3 )3 C- 
CO-C(: N -0H )-C 0 2C2H 5. I  im gleichen Vol. Eg. in Kaltegemisch langsam m it konz. 
wss. Ń aN 0 2 -Lsg. yersetzt, nach einigen Tagcn m it viel W. u. A. aufgenommen, A.-Lsg. 
m it sehr verd. NaOH ausgezogen, daraus Prod. m it HC1 u. A. isoliert, K p . 2 0  162—164°, 
nach Woehen krystallisierend. F. 92—92,5°. Alkal. Lsg. gelb. — 3-lert.-Butylisox- 
azolon-(5), (CH3 )3 C-C: N-O-CO-CH,. Aus jo 1 Mol. I, Anilin u. NELOH, HC1 in CH3 OH;

nach 24 Stdn. yerdampft u. m it A. estrahiert. Aus A. Krystalle, F. 106—107°, herbe 
riechend. — Semicarbazcm von I, C1 0 H u,O3 N3, aus A. Nadelchen, F. 117—117,5°. —
2,2-Dimdhylpentanól-(3)-saure-(5) oder ji-tert.-Butylhydracrylsdure, (CH3 )3 C-CH(OH)- 
CH2 -C02 H. I  in A. m it W. bis zur Triibung, dann m it Na-Amalgam u. W. yersetzt, 
spater m it HC1 u. A. aufgoarbeitet. Aus Bzl., F. 81,5—82°. Chininsalz, aus 30—40%ig. 
A. winzige Prismon, F . 161—161,5°, nach 9-maligcm Umlosen F. 166— 166,5°, [<x]d1 9 =  
—145° in A. Durch Zerlegung desselben eine Siiure yon F. 81—82°, [a] d1 9 =  —25°. 
Dio Saure aus der Mutterlauge zeigto [a]D1 0  =  +11°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 65. 
1857—64. 7/12. 1932.) L in d e n b a u m .

Rudolf Criegee, E in neues Yerfahre.n zur Bestimmung der Ringstrukhir von Zuclcern 
und Zuckerderivaten. Die friiher (C. 1931. I. 2188) aufgefundene Oxydierbarkeit von 
a-Glykolen durch Bleitetraacetat laCt sich dazu yerwenden, um in Zućkern die Spann- 
weite der Sauerstoffbriicke festzulegen. N ur bei furoiden Deriyy. kann u. muC Form
aldehyd aus der primaren Hydroxylgruppe entstehen, da dic Oxydation ausbleibt, 
wenn eine der benachbartcn OH-Gruppen verestert oder verathert (laetolisiert) ist. 
Es zeigt sich, daC dio untersuchten 21 Verbb. (Glykole, Mono-, Di- u. Trisaccharide, 
furoide u. pyroido Methylglykoside u. Lactone, Acetonderivy.), soweit sio furoid gebaui 
sind, 81—97°/0 der theoret. Formaldehydmenge bilden, m it Ausnahmo von a-Methyl- 
mannofuranosid (10°/0) u. l-Mannonsdure-y-lacton (7°/„). Dio Aufklarung fiir dieso auf- 

fallende Verschiedenheit von den ontsprechenden Glucosederiw., 
die vollig n. reagieren, brachten kinct. Messungen der Oxydations- 
gesohwindigkeit. Dio schon friiher festgestellte leichterc Angreif- 
barkeit von cis-standigen OH-Gruppen wird auch in der Zucker- 
gruppe gefunden. Infolgedessen werden in den Mannosederiw., die 
dio Hydroxyle 2 u. 3 in cis-Stellung an einem 5-Ring enthalten, 
diese oxydiert. Das yermutlich entstehende Zwischenprod. IX 
durfte sich sof ort m it der primaren Carbinolgruppo 6  laetolisieren, 
so daB kein Formaldehyd entstehen kann. Bei Glucosederiw., die 
<rans-standige 2—3 OH-Gruppen haben, wird n. das untere Ende 

oxydiert. — Es gelingt aber, auch aus u-Mdhylmannofuranosid 67% der erwarteten 
Formaldehydmenge zu erhalten, wenn in Ggw. y. Borsciure oxydiert wird. Kinet. 
Messungen zeigten namlich, daB die Oxydation yon cis-Diolen durch diesen Zusatz

I H C = 0
0
1 H C = 0
L — ÓH

HOÓH 
IX ĆH,OH
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viel starker geheinmt wird, ais die von trans-Verbb., was auf dio leiehteBldg. von cycl. 
Estorn zuriickzufuliren ist. Der Kunstgriff vorsagt dagegen bei Mannonsaure-y-lacton, 
das in B(OH)3-haltiger Lsg. nur unwesentlich mchr Formaldehyd (12%) liefert. Hier 
ist die unerwartet groBe Affinitat der Borsaure zu den Hydroxylen 5 u. 6  die Ursaeho 
des MiBerfolgs. Diese Affinitat zeigt sich auch bei Gluconsdure-y-lacton, Athylgluco- 
furanosid u. Monoacelonglucose, so daB wohl mehr lconstitutionelle ais ster. Einflusse 
bestimmend zu sein seheinen.

Y e r s u c h e .  Die Substanzen werden in Eg.-Lsg. m it B leitetraacetat bei 60° 
behandelt. Nach Red. des uberschiissigen Tetraacetats m it Hydrazin wird der Form 
aldehyd durch Vakuumwasserdainpfdest. abgetrieben. Die quantitative Best. erfolgt 
nach einer colorimetr. Halbmikromcthode m it fuchsinsehwefliger Saure in mineral- 
saurer Lsg. (Vgl. hierzu W i l l s t a t t e r  u . S to li .,  Unterss. iiber die Assimilation der 
Kohlensauro.) — Die Hemmung der Oxydation durch Borsaurezusatz wird berechnet 
nach der Gleichung K  =  (k/kj) — 1 )/B. (k u. kjj =  Geschwindigkeitskonstanten in 
Abweseniieit u. Ggw. von Borsaure, B  =  Konz. der Borsaure.) — Ausfuhrliche Be- 
schreibung der Methodik u. 16 Tabellen vgl. im Original. (LlEBIGs Ann. Chem. 495- 
211—25. 1932. Wiirzburg, Univ.) E r lb a c h .

J. R. Katz und J. C. Derksen .. Was bedingt das verschiedene Jłonlgens-pcklnim 
der native.n Sldrkearlen ? Starkekorner weisen je nach der Pflanzenart ein verschiedenes 
Rontgenspcktrum auf (A-, B- u. C-Spektrum). Diese Spektra konnten bislier nicht be- 
liebig reproduziert werden. — Yff. ist es je tzt gelungen, eine Starkesubstanz (1. Starkę 
des Handels) beliebig aus der gleichen Lsg. in der Modifikation m it A- oder in derModi- 
fikation m it Z?-Spektrum abzuscheiden, u. zwar in folgender einfacher Weise: Eine 
bei 100° hergestellte Lsg. in  1 Teil 1. Starkę m it 1 Teil W. bei 20° eingedampft, gibt ein 
Priiparat m it typ. ii-Spcktruni. Die gleiche Lsg., bei 60° eingedampft, gibt eine feste 
Substanz m it charakterist. A -Spektrum. (Das Krysiallwasser darf den Starkelcrystiill- 
chen beim Eindampfen nicht entzogen werden.) — Der Untersehied der beiden Modi- 
fikationen ist noch nicht deutlich; er kónnte yerursacht werden durch eine verschiedene 
Form des pyranoiden C6H ]0 0 5-Ringes im Starkekrystall (Stereoisomerie). — Die Auf- 
fassung liegt nahe, daB die yersehiedenen nativen Starkearten (mit A-, B- oder C- 
Spektrum) entstehen, weil jede Pflanze die Starkę unter verschiedenen Umstanden 
abscheidet. (Naturwiss. 20. 851. 18/11. 1932. Amsterdam, Chem. Inst. d. Univ.) Sk a l .

David James Bell, Holzcellulose. I. Methylierung der a-Cellulose. Vf. vergleieht 
die Eigg. von Baumwolle mit denen von a.-Cellu1osen aus yersehiedenen Holzem. U nter
sucht wurden: Quercus pcdunculala, Qu. sessiliflora, Fagus sylmtica, Sitkacypresse u.
Thirienazellstoff. Die a-Cellulosen dieser Hólzer wurden unter denselben Bedingungen 
methyliert, die bei Baumwolleellulose einen OCH3 -Geh. von 44,3% ergaben, hier je- 
doch nur zu einem OCH3 -Geh. von 36,3—39,1% fuhrten. Die Spaltung der methy- 
lierten Holzcellulosen erfolgto m it 10 Teilen methylalkohl. l% ig. HC1 wahrend 400 Stdn. 
bei 80°. Dabei wurde regelmafiig ein nicht hydrolysierbarer Anteil (20—40%) er
halten (28% OCILj), der beim Nachmethylieren nicht iiber 32% OCH3  aufnalim. Die 
Fraktionierung der Hydrolysate ergab fast reines 2,3,6-Trimethylmethylglueosid, 
Spuren von Dimethylmethylglucosid, aber kein Tetramethylmethylglucosid. Die 
nicht resistenten Teile sind nur aus Glueoseresten aufgebaut, die freie OH-Gruppcn 
in 2-, 3- u. 6 -Stellung besitzen. — Sowohl Baumwollo wio Holzcellulose zeigen, wenn 
vollig methyliert, bei erschópfender Extraktion m it Chlf. nur teilweise Lóslichkeit in 
Chlf. (1. u. mil. Anteil haben gleichen OCH3 -Geh.), die Vf. der Existenz von verschieden 
lioch polymerisierten Cc-Einheiten in den methylierten Cellulosefasem zusehreibt. 
Die Menge der in Lsg. gegangenen Anteile sowie ihre spez. Drehwerte in Chlf. sind 
fiir Baumwollmethylat 37,8%; “d =  —10° (e =  1); fiir Thirienazellstoff 27,5%; 
an =  +2,5° (o =  1). (Bioehemieal J . 26. 590—97. 1932. Univ. St.Andrew.) D z ie n g l.

David James Bell, Holzcellulose. II . Die depolymerisierlen Cellulosen aus Hol z 
und aus Baumwolle. (I. vgl.vorst. Ref.) Vf. zeigt, daB zwischen Bautnwolle u. Holz
cellulosen charakterist. Unterschiede bestehen; ferner, daB die Holzcellulosen keine ein- 
heitliche Substanz darstellen, sondern eine Iilasse bilden, die in weehselnden Verhalt- 
nissen einen ,,resistenten“ Anteil enthalt. Jo groBer die Menge dieses resistenten An- 
teiles (24—40% bei den yersehiedenen Holzem) ist, um so niedriger ist <*d des Acetats 
(—19,6° bis 0,0° in Chlf.) u. zwar entspricht eine Mengenzunahmc von 1 %  etwa einer 
Drehwertsabnahme um 1 °. Die Acetylierung der Holzcellulosen nach B a r n e t t  er
gibt Triaeetate, dereń Drehwert lióchstens bei —19,6° liegt, wahrend ebenso dar- 
gestelltes Baumwollacetat an =  —23,0° hat. Vf. nimmt an, daB bei der Acetylierung
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Depolymerisation eintritt, denn dio aus den Acetaten gewonneneu Methylate sind 
im Gegensatz zu denen der Yorst. Mitt. in Chlf., Bzn., Pyridin, A. u. Eg. 1. Der OCH3- 
Geh. ist unyerandert 39,2° / 0 u. an in Chlf. fiir Thirienazellstoff +2,3° geblieben. Er 
schlieBt hieraus, daB die Eigg. des resistenten Anteiles der Methylate eine Folgo hoher 
Polymerisation ist. — Dio Spaltung der depolymerisierten Methylato m it methylalkoh. 
HC1 ergibt einen resistenten Anteil m it 29,9% OCH3; 2,3,6-Trimethylglucosid, eino ge- 
ringe Menge Dimethylglucosid u. im Gegensatz zu den direkt dargestellten Holzcellu- 
losemethylaten 0,5% 2,3,4,6-Telrametliylglucosid. Kontrollyerss. an Standardcellulose 
aus Baumwolle zeigen, daB auch hier die Acetylierung eine Depolymerisation yerur- 
saeht. Solehe vollmethylierte Baumwolleellulose ist in den meisten Lósungsmm. 1.; 
an =  —1,2° (Chlf.), Spaltung yerlauft ohne Riickstand u. gibt keine Tetramethyl- 
glueose. Eine bis auf 38,6% OCH3 -Geh. methylierte Baumwolleellulose jedoch gab 
bei der Spaltung 0,64% 2,3,4,6-Tetramethylglucosid. Da das Auftreten von Tetramethyl- 
glucose bei der Spaltung der Cellulosemethylate Methylate erst beobaehtet wird, wenn die 
D arst auf dem Umweg iiber dio Aeetate erfolgt (wobei Depolymerisation eintritt), lelrnt 
Vf. dio Moglichkeit der Best. der Kettenlange aus der Ausbeute an Tetramethylglucose 
(ygl. H aw ortu , C. 193 2 .1. 3413) ab. (Biocliemical J . 26. 598— 608. 1932.) D z ie n g el .

David James Bell, Holzcellulose. I II . Die „resistenten A n t e i l e (II. ygl. vorst. 
Ref.) Dio resistenten Anteile der yerschiedenen Hólzer wurden nach BaJRNETT acety- 
liert. Dio erhaltenen Acetylderiyy. sind 1. in den meisten organ. Lósungsmm. u. mit- 
einander ident. FF. liegen fiir allo Praparate zwischen 227—230°; an in Chlf. zwischen 
-fl8 ,2  u. +18,7°; Methoxylgeh. zwischen 22,2 u. 23,1% u. Acetylgeh. zwischen 17,7 
u. 17,9%. Infolgo der depolymerisierenden Wrkg. der Acetylierung sind diese P re
parat© dureh 2%ig. methylalkoh. HC1 (24 Stdn. bei 80 bzw. 120°) vollstandig spaltbar. 
Die Spaltprodd. bestehen aus einer Mischung yon 2,3,6-Trimethylglucosid, Di- u. 
Monomethylglueosiden u. Spuren von Tetramethylglueosid. Bei Thirienazellstoff be- 
standen die Dimethylglucoside aus 58,6% 2,6-; 37,0% 3,6- u. 4,4% 2,3-Dimethyl- 
glucoskl. — Der resistente Anteil yon auf 30%  OCH3  methylierter Baumwolleellulose 
gibt beim Acetylieren ein Acetat, das nicht m it den entspreohendon aus Holzcellulose 
ident. ist: a D =  +10,0° (Chlf.); 16,7% OCH3 -Geh. (Biochemical J . 26. 609—14. 
1932.) D zie n g el .

Eduard Bois de Cliesne, Beitrag zur Kenntnis von Hamstoff-Formaldehyd-Kondcn- 
sations- mul Polymerisationsprodukten. Bei der Einw. von Harnstoff auf HCHO werden, 
je nach Aciditat u. Temp., yerschiedene Anlagerungs-, Kondensations- u. Polymeri- 
sationsprodd. erhalten. Die wiohtigsten Kondensationsprodd. sind Mono- u. Dimethylol- 
harnstoff (ygl. ElNHORN u. HAMBURGER, Ber. dtsch. chem. Ges. 41 [1908]. 24), die 
krystallin sind. Beim Ansauern yon Monomethylollsg. m it HC1 wird ein Kórper „ A “, 
beim Ansauern yon Dimethylollsg. ein Korper u. beim Erhitzen yon Dimetliylol- 
harnstoff ein Korper ,,G“ erhalten, die alle dem Methylenharnstoff ahnlich sind. Dieser 
selbst ist keine einlieitlicho Verb. Hochpolymere Kondensations- u. Polymerisations- 
prodd. liefern Kunstliarze, dereń durchsichtige, glasartige Vertreter ,,Pollopas“ genannt 
werden. Ziel der yorliegenden Arbeit ist die Bildungsweise u. die Konst. dieser Kunst- 
harze aufzuklaren. Man kann, je naeh dem Polymerisationsgrad, 3 Gruppen unter- 
scheiden: 1. Wasserlosliehe, yiseose Prodd., 2. gelatinose Prodd. geringer W.-Loslich- 
keit, u. 3. harte, unl. Prodd. Zur Isolierung der 1 . Gruppe schlagt Vf. vor, nach be- 
endeter Kondcnsation die Polymerisation abzubrechen, wenn ein p f[ von 3,6 erreicht 
ist. Die so erhaltenen Lsgg. sind kolloid (Tyndalleffekt) u. hochviscos. Je  nach Art 
der Kondensation werden hydrophile oder hydrophobo Koli. erhalten. Die Mehrzahl 
der Kondensationsyerff. fiihrt zu hydrophilen Emulsionskoll., die ais Sole erhalten 
werden, u. die nur schwer dureh Elektrolyte aus ihren Lsgg. ais Gele gefallt werden 
konnen. Die hydrophoben Koli. werden meist ais Gele erhalten. In  beiden Fallen ist 
das Koli. elektronegatiy. Dio unbestandigen Prodd. der 1. Gruppe gehen leieht spontan 
oder unter dem EinfluB von H ' iiber die 2. Gruppe in Prodd. der 3. Gruppe iiber. Die 
Hartungsgosehwindigkoit der Verbb. der 1. Gruppe ist minimal bei pH zwischen 4 u. 8 . 
Beim tlberschreitcn dieser Grenzen nimm t dio Hartungsgeschwindigkeit zu. In  den 
Lsgg. der 1. Gruppe liegen hochsolyatisierte Micellkoll. (St a u d in g e r ) vor, die spontan 
gelatinieren konnen. Mol.-Gew.-Bestst. nach der Viscositatsmethode von STAUDINGER 
(ygl. C. 1930. I. 1142) ergeben keine einwandfreien Ergebnisse. — Die Anderung der 
H -Konz. bei der Polymerisation u. bei der Kondensation wird eolorimetr. yerfolgt. 
Bei der Kondensation m it alkal. u. neutral angesetzten Rk.-Partnem  nimm t beim Ein- 
setzen der Rk. das pH ab, u. zwar infolge der Bldg. yon HCOOH aus HCHO dureh Luft-
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oxydation. Wahrend der Polymerisation bei niedriger Temp. (18°) bleibt die H '-Konz. 
konstant, bei S0° nimm t sie ab. — Da man zur Herst. der hochpolymeren Prodd. sowohl 
von Harnstoff u. HCHO, wic auch von niederen (Mono- oder Dimethylolharnstoff) oder 
hoheren Kondensationsstufen ausgehen kann, lieB sieli erwarten, daB die Bldg. der hoch- 
polymeren Stoffe aus Harnstoff u. HCHO iiber die niederen Kondensationsprodd. geht. 
In  der Tat lassen sich bei geeignetem Unterbrechen der Bk. Dimethylolharnstoff u. 
eine krystalline Verb. nichtdefinierter Zus., sowie Methylenharnstoff gcwimien. — 
Die Polymerisationsprodd. der 1., 2. u. 3. Gruppe sind in einem Gemisch von konz. 
H N 0 3  u . 40°/oig. H 2 0 2 1. Aus der Lsg.liiBt sich cin krystalliner Stoff der annahernden 
Zus. C0H 1 2 O6N4 isolieren, der einem von GlESEWALD u. SlEGENS (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 47 [1914]. 2467) bei der Behandlung von Harnstoff u. HCHO m it H N 0 3 -H20 2  

gewonnenen Peroxyd in der Zus. ahnlich ist. Moglicherweise werden die kochpolymeren 
Verbb. in dem Oxydationsgemisch bis zu Harnstoff u. HCHO abgebaut, die dann das 
Peroxyd liefern. — Bei der Behandlung m it Alkali geben dio Polymerisationsverbb. 
nur NH 3  u . CH3 NH2. Bei der Vakuum- u. Hochvakuumdest. zers. sich die Prodd. der
2. u. 3. Gruppe unter Bldg. von CH3 NH2; bei Prodd. der 1 . Gruppe wird wahrend der
Dest. bei 11 mm ein farbloses Ol (Kp. 85u) uneinheitlicher Zus. erhalten. Rontgen- 
aufnahmen der liochpolymeren Prodd. durch Scherrer ergeben, daB die Stoffe amorph 
sind.

Vf. nimmt in Anlehnung an Schetbleb , Teo st lee  u. Scholz (C. 1929. I. 
743) u. a. eine fadenfórmige Struktur der hochpolymeren Stoffe an. Wenn Harnstoff 
u. HCHO bei einem pn groBer ais 7 reagieren, dann entstehen Mono- oder Dim ethylol
harnstoff nach:

H 2N C O -N H , +  HCHO -  H..N ■ CO • NH - CH,OH bzw.
H 2Ń C O - N H 2 +  2 HCHO =  HOCH2 • NH • CO • N H  • CH2 OH.

Bei einem pn kleiner ais 2 entstoht Methylenharnstoff, ein Gemisch niedrig- u. 
hoherpolymerer Verbb., dessen Grundmol. das von SCHEIBLEE (1. c.) vorgesclilagene ist: 
HO . . . .  [—N (C 0-N H 2)CH2—]x . . .  . H . Bei hóherer Temp. in saurem Medium soli 
die Rk. erfolgen:

H jN -C O -N H , NH-CO-N H ,
HCHO _  ^ C H , , /  1 2

Die unbestiindige Verb. soli durch Aufgchen einer Bindung zwischen CH2 u. einem 
NH u. unter Zusam mentritt vieler Moll. ubergehen in  Hochpolymere des Typus:
H O ___ [—N H • CO ■ N H ■ CH,—]x _____ H. Da in  alkal. Medium Dimethylolharnstoff
isoliert werden konnte, ist anzunehmen, daB die intermediar entstehenden Methylol- 
verbb. durch Autokondensation in  Hochpolymere des gleichen Typus ubergehen.

V e r  s u  c h e .  Monomethylolharnstoff, C2H 0O2N2. Eine auf 5° gekiihlte Lsg. von 
60 g Harnstoff u. 1,2 g Ba(OH)., in  30 ccm W. wird tropfenweise unter Riihren m it 
75 ccm 39°/0ig. HCHO-Lsg. versetzt. Wenn HCHO m it ToLLENseher Silberlsg. nicht 
mehr nachweisbar ist, wird C0 2  eingeleitet. Nach F iltration des BaC03  wird im Yakuum- 
exsiccator eingeengt. Nach zweimaligem Umkrystallisieren aus A, werden kleine 
Prismen vom F. 109—110° erhalten. Dimethylolharnstoff. Zu einer Lsg. von 2,4 g 
Ba(OH ) 2 in 155,8 ccm 38,5%ig. HCHO wird boi 25—30° 60 g Harnstoff zugefiigt; 
danach wird erhitzt, bis ToLLENsche Lsg. nicht mehr sofort Ag abscheidet. Nach Ein- 
leiten von C0 2 wird 24 Stdn. im Exsiccator eingeengt. Der Krystallbrei wird m it w. 
80%ig. A. aufgenommen. Beim Erkalten schcidcn sich kleine Blattehen vom F. 128° 
ab. Oberhalb des F. wird die M. wieder fest u. zers. sich dann bei 260°. Dimetbylol- 
liarnstoff ist bei n. Druck vóllig bestandig, beim Stehen im Vakuum wird er nach 
14 Tagen unl. u. zers. sich dann ohne vorheriges Sohmelzen bei 253°. Methylenharnstoff. 
30 g Harnstoff werden in  37,5 ccm 40%ig. HCHO gel. Bei Zugabe von 0,5 ccm konz. 
HC1 t r i t t  rasch Umsetznng ein. F. 256—§60° unter Zers. Je  nach der Konz. der Aus- 
gangslsg. enthalt Methylenharnstoff 25—32%  C. — Peroxyd der ungefahren Zus. 
C6H 1 2 0 GN4. 40 g eines hochpolymeren Prod. werden in 160 g 30%ig. I IE0 2 u. 80 g 
konz. HNOa (D. =  1,4) bei n. Temp. gel. Nach einiger Zeit (reiehlicli beim Verdiinnen) 
fiillt ein Nd. farbloser nadelformiger Krystalle. Zers. beim Fliissigwerden unter 
schwacher Explosion bei 175°. Mit konz. HC1 entsteht Cl2; beim Kochen m it Yerd. 
Sauren erfolgt Spaltung in H 2 0 2, NH 3  u. C02. — Rezepte fiir die Herst. der Kunst- 
harze unter Yerschiedenen Bedingungen werden angegeben. Die Patentliteratur iiber 
Kunstharze bis zum 10/5. 1932 ist in einer Tabelle zusammengestellt. (Kolloid-Beih. 36. 
387—428. 1/11. 1932. Ziirich, Eidgen. Techn. Hochschule, Techn.-Chem. Lab.) Lo b e n z .
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Hermann Emde, Spaltung quartćirer Ammoniumverbindungen durch Hydrierung. 
(XI. Mitt. uber Kohlenstoffdoppel- und Kohlenstoff-Sticlcstoffbindung.) (X. vgl. C. 1912.
I. 30.) Dio vom Vf. entdeckte reduktive Spaltung gewisscr ąuartarer Ammonium- 
basen m it Na-Amalgam in alkal. oder neutraler wss. Lsg. ist fiir die Konst.-Aufklarung 
von Alkaloiden vielfach benutzt worden (Ubersicht). Dio Spaltung lieB sich aber aueh 
durch katalyt. Hydrierung crrcichen, was am Beispicl der Uberfuhrung von Benzyl- 
phenyldimethylammoniumchlorid in Dimethylanilin u. Toluol gezeigt wird (mit H. Kuli). 
In  einem von H. O. L. FlSCHER u . B a e r  (C. 1932. I. 1649) angegebenen Rk.-GefaB 
wurde in 10% Na-Acetat entlialtendem abs. Eg. in Ggw. von Pd-B aS04 m it H 2 

aus As-freiem Zn +  Siiure hydriert. Ais Losungsm. laBt sich aueh Eg. allein, verd. 
Na-Acetatlsg. oder W. verwcnden. (Hclv. chim. Acta 15. 1330—36. 1932. Konigs- 
berg i. Pr., Pharm.-chem. Inst. der Univ.) B e r s in .

W. J. Hickinbottom, Die Umlagerung der Alkylanilinc. V. Trimethylathylen, das 
Zwischenprodulct bei der Umlagerung von Isoamylanilinhydrobromid zu p-Amino-tert.- 
amylbenzolhydrobromid. (IV. vgl. C. 1931. II. 1408.) Isoamylanilin (I) gibt beim 
Erliitzen des HBr-Salzes auf 240— 280° Anilin u. 25—45%  p-Amino-tert.-amylbenzol 
(III); das freie Amin liefert bei 212° in Ggw. von CdCL ca. 60% p-Aminoisoamylbenzol 
(U); das in Ggw. von CoCl2 oder CoBr„ entstehende Prod. enthalt daneben 2—3% 
Anilin u. ca. 5%  eines oberhalb 290° sd. primaren Amins, das kein Aminoamylbenzol 
sein kann. Da beim Erhitzen von I-Hydrobromid auf 302° groBe Mengen Trimethyl
athylen entstehen (C. 1931. II. 1408), wurde die Einw. dieses KW-stoffes auf Anilin-HBr 
untersucht. U nter den friiher zur Umlagerung benutzten Bedingungen erhalt man III; 
die Bldg. von III aus dem HBr-Salz von I ist also mindestens zu einem groBcn Teil 
auf intermediare Bldg. von Trimethylathylen (IV) zuruckzufiihren. Die Isomerisierung 
von I  in Ggw. von Metallsalzen nimm t einen anderen Verlauf; in Ggw. von CoCl2 

erhalt man aus IV u. Anilin nicht wie bei der Umlagerung II, sondern ebenfalls III. — 
Isoamylanilin (I), K p . 7 5 1 253—254° (korr.). m-Niłrobenzolsulfoderiv., C1 7 H 2 0O4N 2 S, 
Nadeln aus A., F . 104—105°. — I  gibt beim Erhitzen m it CoCl2, CoBr, oder CdCL 
auf 240—250° iiberwiegend p-Aminoisoamylbenzól (II), K p . 7 e 9  262— 264° (korr.). Acełyl- 
verb., F . 115— 115,5°, Benzoyherb. Tafeln aus Methanol, F. 151— 153°, m-Nitrobenzol- 
sulfoderiv. C1 7 H 2 0 O4NPS, F. 99— 101°; p-Isoamyldiphenylthiohamstoff CI8H 2 2N,S, F. 122° 
aus A. Die Bldg. von III kann beim Erhitzen von I m it Metallsalzen nicht nachgewiesen

I C0H 5 -NH-CH 2 -CH2 -CH(CH3 ) 2 II (CH3)„CH • CH„ • CH, • C J I , • NH 2 (p)
III C2H 5 -C(CH8 )2 -C6H 4 -ŃH 2 (p) ’ ■

werden; ais Nebenprodd. treten Anilin, ein primares Amin (Kp. >  290°) u. ein kem- 
substituicrtes Diphenylamin (Kp. 325—330°) auf, dessen Menge anseheinend m it der 
Dauer des Erhitzens zunimmt u. scheinbar aueh von der N atur des Katalysators ab- 
hangig ist. — p-Amino-tert.-amylbenzol (III), aus dem HBr-Salz von I bei 220—280° 
oder durch Einw. von IV auf Anilin-HBr bei 230—280°, auf Anilin-CoBr2 bei 180° 
oder auf Anilin-CoCl2 bei 240—250°. Acetylverb., F. 140— 141°. (J . chem. Soc. London 
1932. 2396— 2400. Sept. Edgbaston, Univ. of Birmingham.) OSTERTAG.

Wilfred J. Hickinbottom, Realctionen ungesattigter Verbindungen. I. Addition 
von Arylaminen an Cyelohexen und 1,4-Dihydronaphihalin. Die Bldg. von p-Amino- 
tert.-amylbenzol aus Trimethylathylen u. Anilin (vgl. vorst. Ref.) scheint der erst-e 
Fali einer Additionsrk. zwischen einem Olefin u. dem Kern eines aromat. Amins zu sein. 
Vf. untersucht deshalb das Verh. von Cyclohezen (III) u. 1,4-Dihydronaphthalin (I) 
gegen Anilin  u. p-Toluidin. I  gibt m it Anilin u. Anilin-HCl oder -CoCl2 bei 200—300° 
hauptsachlich II, neben einem anderen primaren u. einem sekundaren Amin. Nimmt 
man an, daB die Doppelbindung nicht wandert, so liegt die Eintrittsstelle der Amino- 
phenylgruppe fest. Die Stellung des NH 2 wurde durch Austausch gegen Br u. Oxy- 
dation erm ittelt; hierbei entsteht p-C6H 4 B r-C 0 2H. III gibt m it Anilin u. Anilin-HCl 
bei 200—270° VI u. eine Verb., in der wahrscheinlich die isomere o-Verb. VII vorliegt. 
Daneben treten erhebliche Mengen \I I I  auf. p-Toluidin reagiert m it III in einfaeherer 
Weise ais Anilin u. gibt IV u. V. Die Bldg. von sekundaren Aminen kann in der Tat 
auf dic Addition von R-iS;H2 an die Doppelbindung zuruckgefuhrt werden. Die leichte 
Addition an Cyclohesen ist etwas uberraschend.

V e r s u c h e .  2-Aminophenylcyclohezan (MI), neben VI u. VTII beim Erhitzen 
von Cyclohexen m it Anilin u. Anilin-BCl auf 230— 250°. Ol. CJ2H ,,N  +  HC1 +  H ,0 , 
Nadeln aus W. N itrat, Tafeln aus A. p-Toluolsulfoderiv. C1 9H 2 3 0 2NS, Krystalle aus A., 
F. 156— 157°. Acetylverb., Nadeln aus A., F. 102—103°. — Cyclohexylanilin (MII). 
Bldg. neben M I vgl. oben; Darst. aus CeHu Br u. Anilin bei 120—150°. F. 8 D, K p . 3 4  162°,
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n-n
c h 3

/ ^ C H . C 6 H4 -NH 2(p) r
CHj 

CH,

V CH3  • C6H 4 • NH • C8 H n
y i  | | y i i  f < > c y a 1:

V III C0 Hn -N H .C oH 5

C8 Hi
Kp.,„ 146— 147°. C1 2 H17N +  HC1, Krystalle. Pikmt, F . 164— 165°. Acetyherb., F. 6 !) 
bis 70°. Benzoyherb., F. 101— 102°. p-Toluolsulfoverb. C[3 H 2 3 0 2N 2 S, monokline Tafeln 
aus A., F . 141— 142°. Krystallbeschreibung vgl. Original. —  4-Aminopho.nylcydolio.xan 
C1 2H 17N (VI). Bldg. neben VII vgl. oben; Darst. dureh Red. der Nitroverb. mitSnCl2 u. 
HC1. Nadeln oder Prismen aus PAe., F  54—55° Acetyherb., Blattchen aus A., F. 130 
bis 131°. Phenylthioharnsloff, Krystalle aus A., F . 163—164°. m-Nilróbenzolsulfoderiv. 
C1 3 H.,0 O4N 2 S, Nadeln aus A., F. 160— 161°. — Cyclohe.xylbe.nzol, aus C6H u Br u. Bzl. 
m it A1C1S bei 35— 50°. F . 2—6 °, K p . 2 0 110°. Gibt m it k. I1N0 3  4-Nilro-phe.nylcyclohe.xan, 
Tafeln aus A., F . 56— 58°, K p . 26 200—205°. — 4-Amino-3-cycloliexyltoluol C1 3 H 10N (IV), 
neben V aus Cyclohesen, p-Toluidin u. p-Toluidin-HCl bei 270—280°. Zaho gelbliehe FI., 
wird beim Aufbewahren langsam dunkel. C1 3 H19N +  HC1, Nadeln. Sulfat, Nadeln. 
Acetyherb. C1 5 H 2łON, Nadeln aus verd. A., F. 136—137°. Gyclohexyl-p-toluidin C1 3 H]9 X, 
(V), Darst. aus p-Toluidin u. C0H n Br bei 130°. Tafeln aus PAe., F. 42—42,5°, K p . 2 0 161 
bis 161,5°. Cn TTj,N +  HC1, Nadeln aus W. Acetyherb. C1 5 H 2 1 ON, monokline Tafeln 
aus PAe., F . 87— 88°. Nilrosamin C1 3 HlsON2, gelbliehe Nadeln, F. 57—58°. p-Toluol- 
sulfoderiv. C2 0H 2 5O2NS, Nadeln aus A., F. 133— 134°. m-Nitrobenzolsulfoderiv. C1 9H 22- 
0 4N 2 S, Nadeln, F. 143—144°. — 2-p-Aminoplienyl-l,2,3,4-tetrahydronaphthalin ClsHł7N 
(II). aus I, Anilin u. Anilin-HCl (oder -HBr, -CoBr2 oder -CdBr„) bei 300°. Tafeln aus A., 
F . 89—90°. C1 6 H 17N +  HC1, Nadeln aus W. C1 6H1;N +  HBr^ Krystalle. 2C1 6 H17N +  
H 2 S 04, swl. in k. W. Pikrat C1 6 HX7N +  CaH 3 0 7N3, gelbe Nadeln aus Bzl.-A., F . 186 
bis 188° (Zers.). Acetyherb. C1SH 1 0 ON, Tafeln aus A., F. 184—185°. m-Nitróbenzol- 
suljoderh. C2 2H 2 0 0 4N 2 S, Prismen oder Tafeln aus Eg. oder wss. Aceton, F . 168—-169°. 
N-Phenyl-N'-[p-telrahydronaphlhylphenyl\-łhioharnstoff C2 3H 2 2N 2 S, Nadeln aus Aceton, 
F . 154— 155°. — 2-p-Oxyphenyl-l,2,3,4-tetrahydronaphthalin, aus II dureh Diazotieren u. 
Erwiirmen m it H 2 S 0 4. Nadeln aus A., F . 130— 131°. 2-p-Bromphenyl-l,2,3,4-letra- 
hydronaphthalin, aus I I  nach SANDMEYER. Gelbliches Ol. Gibt m it C r0 3  in Eg. p-Brom- 
benzoesaure, F. 243—244°. (J . chem. Soc. London 1932. 2646— 54. Okt. Birmingham, 
Univ.) O s te r ta g .

Ludwik Szperl und Jarosław Bóhm, Ober die Einwirkung von Seknwassersloff 
au f Seiurechlori.de. II . Selenwasserstoff und o-Phtlialylchlorid. (I. vgl.C. 1 9 3 2 .1. 3057.)

Einleiten von trockenem H2Se in o-Phthalylehlorid in Ggw.
von A1C13  bei Zimmertemp. ergibt o-Pklhalylselenid (nebenst.
Formel). Gelbe Krystalle aus Bzl.; F. 126—127°. Wird 
dureh W., Sauren u. Laugen zersetzt. (Rocznild Chem. 12. 

378—80. 1932. Warschau, Techn. Hochschule.) Sc h o n fe ld .
Harry Willstaedt und Fritz Reuter, Dibrompikrinsdure. Vff. haben diese Verb. 

dargestellt u. sic, im Vergleich m it Pikrinsaure u. Dichlorpikrinsaure, auf ihre Eignung 
auf dem Anthocyangebiete gepriift. Ais Anthocyanmaterial dienten E strak te aus Rot- 
kohl. Colorimetr. Bestst. zeigten, daB bei dem Dibrompikrat das Verteilungsverhaltnis 
zwischen organ. u. wss. Losungsm. am gunstigsten lag. — 3,5-Dibromnitrobmzol. Ge-
misch von 30 g 2,6-Dibrom-4-nitroanilin, 200 ccm A., 50 ccm Bzl. u. 13 ccm konz.
H 2 S 0 4 bei Raumtemp. m it 15 g NaNO,-Pulver yersetzen, erwarmen, dann einige Stdn. 
kochen, A. abdest., m it W. verd., in Bzl. aufnehmen u. im Vakuum dest. Ausbeute 
17 g. — 3,5-Dibromphenol. 16,7 g 3,5-Dibromanilin (aus vorigem m it Sn u. HC1) in Gk>- 
misch von 30 ccm konz. H 2 S 0 4 u. 130 ccm W. turbinieren, 4,6 g N aN 02-Pulver ein - 
tragen, Suspension des Diazoniumsalzes in auf 150° erliitztes Gemisch von 100 ccm konz. 
H jS 04, 100 ccm W. u. 120 g wasserfreiem Na2 S0 4  ziemlich schnell eintragen, m it h. W. 
Ycrd. u. m it Dampf dest. Ausbeute 20%. — Dibrompikrinseiure, C0HO 7 N3 Br2. Aus



1 9 3 3 .  I. D. Or g a n is c h e  C h e m ie . 7 6 9

vorigem in Eg. m it H N 0 3  (D. 1,52); schlieBlich erwarmen, bis W. koin Ol mehr fallt, 
m it W. verd., m it NaOH neutralisieren, im Eisschrank stehon lassen, auskrystallisiertes 
Na-Salz mit verd. H 2 SO,t u. A. zcrlegcn. Aus Bzn., F . 165°. (J. prakt. Chem. [N. F.] 
135. 211— 14. 6/12. 1932. Berlin, Univ.) Lin d e n b a u m .

Ramart-Lncas und Trivśdi, Farbę und chemisches Verhalłen in  der Zimtsaure- 
reihe. Untersucht wird bei Zimtsaure der EinfluB der CH3-Gruppe in a oder fi auf 
Absorption u. Yeresterung bzw. Verseifung der Ester u. Amidę. Einfiihrung von CH3  

sotzt die Hóho der Absorptionsbande herab u. verschiebt dic Absorption nach Ultra- 
violett in der Reihe /?-CH3  <  <x-CH3  <  a,/?-2-CH3. In  der gleichen Reihe nimmt in 
Ubereinstimmung m it der Voraussage (vgl. C. 1932. I. 2924) auch die Geschwindigkeit 
der Veresterung bzw. Verseifung ab. Die Abnahme der Rk.-Geschwindigkeit ist am 
gróBten bei den Sauren, geringer bei den Estern u. noch geringer bei den Amiden. 
(C. R. hebd. Seanees Acad. Sci. 195. 783— 85. 7/11. 1932.) Lorenz .

L. Ruzicka, R. L. Wakeman, M. Furter und M. W. Goldberg, Polylerpene und 
Polylerpenoide. LXXVI. U ber Dihydro-cc-elemolsaure und iiber 8-Elemisdure und ilir 
Telrahydroderivat. (LXXV. vgl. C. 1932. II. 3876.) Bzgl. der Dihydro-u-elemobiaure 
bestehen in der L iteratur einige Widerspriiche (C. 1931. II. 1412; B a u e r ,  C. 1928. I. 
1407; L ieb  u. M lad en o v i< \ C. 1931. II. 1565; M lad en o v i< \ C. 1 9 3 2 .1. 2333). Vff. 
haben daher sowohl reinste ais auch rohe a-Elemolsaure hydriert u. die Prodd. sorg- 
faltig fraktioniert krystallisiert. Trotz Arbeitens in Essigester wurden die ganzen 
Hydrierungsprodd., um acetylierte Anteile sicher auszuschliefien (vgl. dazu M la d en o - 
Vić, 1. c.), m it alkoh. KOH gekocht. Es wurden 4 yerschieden schm. Praparate isoliert, 
siimtlich stimmend auf C3 0H 5 0 O3, wie erwartet. Das reinste Praparat tra t  in 2 Krystall- 
formen auf. Die Einwendungen von M la d e n o v ić  sind also nicht stichhaltig. Wie bei 
der Hydrierung yieler hoherer Terpenyerbb. bildet sich auch hier ein Stereoisomeren- 
gemisch. —  Dihydro-ai-elemolsauremethylester wurde nicht in scharf schm. Form ge- 
wonnen u. durfte ein Isomerengemisch sein. Seine Mol.-Refr. zeigt eine Doppelbindung 
an, welche sich bisher der Hydrierung entzogen hat. —  5-Elemisaure (C. 1 9 3 2 .1. 2840.
II. 56) nim m t katalyt. 4 H  auf. Die Telrahydrosdure ist yerschieden von der isomeren 
Dihydro-a-elemolsaure. Die Mol.-Refr. ihres Melhylesters entspricht einer gesatt. Yerb. 
Die Oximbldg. zeigt, daB (5-Elemisaure eine zweifach ungesatt. tetracycl. Ketonsiiure ist.

V o r  s u c li e. a-Elemolsaure (C. 1 9 3 2 .1. 2840. II . 56), F. 217—219°, [a]» =  —27° 
in CH3 OH. — Diliydro-a-elemolsauren, C3 C)H 5 0 O3. Hydrierung der reinen yorigen bzw. 
der rohen Saure in  Essigester m it PtÓ 2 bei 50— 60°. Essigester ycrdampft, m it 20%ig- 
alkoh. KOH gekocht, aus Aceton nach dem Dreieckverf., A., Essigester fraktioniert 
krystallisiert. Aus reiner a-Elemolsaure: 1. (Hauptprod.) F . 232°, Nadelchen u. derbe 
Rhomboeder, [a]D =  —18,7° in CH3 OH, —14,5° in Chlf. 2. F. 258—263°. Aus roher 
a-Elomolsiiuro: 3. F. 239—241°, [a]n =  +39° in Chlf. 4. F. 284—287°, [a]o =  —53° 
in CH3 OH-Chlf. (2: 1). — Methylester, C3 1 H 5 2 0 3. Aus der Saure 232° m it CH^Nj. Aus 
wss. Aceton Nadelbiischel, nach Trocknen bei 100° F. 110—121°, [a]D =  — 6 ° in Chlf.,
D . 1 2 8 ' 3 4  0,9702, D .‘” ,3 4 0,9414, n D 1 2 8 - 3 =  1.4S32, n D 1 7 3 -3  =  1,4683, MD =  139,10 u. 
139,52 (bor. 139,26 f^). — 5-Elemisaure, [a]n =  +28,6° in  CH3 OH. — Tetrahydroderiv., 
C3 0 H 5 0 O3. Wie oben. Aus Essigester, F. 236—237°, [<x] d =  +  ca. 37° in CH3 OH, 
+55° in Chlf. Oxim, C3 0H-1 O3 N, aus A., F. 233—234°. — Methylester, C3 1 H 5 2 0 3. Mit 
CH„N2. Aus wss. Aceton, bei ca. 98° sinternd, F . 110—111°, D .110̂  0,9792,
D .135'9! 0,9690, n D U 6 ’ 5 =  1,4847, n D135*e =  1,4787, MD =  138,22 u. 138,18 (ber. 138,22). 
Oxim, C3 1 H 5 3 0 3N, aus CH3 OH, F. 191—192°. (Hely. chim. Acta 15. 1454—59. 1/12. 
1932.) L in d e n b a u m .

L. Ruzicka, H. Briingger, R. Egli, L. Ehmann und M. W. Goldberg, Poly
terpene und Polyterpenoide. LXXVII. Weitere Beitrage zur Deliydrierung des Betulins, 
des Gypsogenins und, der Siaresinolsaure. Uber das Oxysapotalin. (LXXVI. ygl. vorst. 
Ref.) Vff. haben ihre friiheren Dehydrierungsyerss. (C. 1932. I. 2839) fortgesetzt. — 
Betulin. Aus den tiefsd. Anteilen der Dehydrierungsprodd. wurde je tzt noch 1,2,3,4- 
Tetramctliylbenzol isoliert. Man kann sich dessen Bldg. aus dem friiher yorgeschlagenen 
hypothet. C-Gerust I  der Triterpene durch Zerfall an der gestrichelten Linie gut er- 
klaren. — Siaresinolsaure. Isoliert wurden: 1,2,3,4-Tetramethylbenzol, das Naphthol 

(1- o.) u. die beiden hochmolekularen KW-stoffe (1. c.). Der eine (friiher C2 7H 2S) 
■wurde jetzt iiber das i)ipikrat reiner erhalten, u. die Analysen des letzteren u. des noch 
bestandigeren Ditrinitrobenzolats stimmen besser auf dic Formel C2r/ I 2i fur den KW- 
stoff. Dieser kónnte sehr wohl dio Konst. II besitzen, gebildet durch Offnung der 

XV. 1. 50
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Bindung 5,6 in I. Die Analysen des anderen KW-stoffs stimmen wieder gut auf die 
Formel C„rlf f 2„ eines Trimetliylpicens. — Gypsogenin. Aus dessen Dehydrierungsprodd. 
wurde friiher (C. 1929. I I . 2204) nur das Sapotalin oder 1,2,7-Trimethylnaphlhalin iso- 
liert (Synthese desselben ygl. C. 1932. I. 2029). Je tz t wurden ferner 2,7-Dimethyl- 
naphihalin u. das Naphłhol G13Hu O nachgewiesen. AuBerdem war noeh ein Gemisch 
von Naphthalin-KW-stoffen anwesend, aus dem sieh einer von der Zus. GliIIw isolieren 
lieB. Ob dieser yon dem friiher beobachteten KW-stoff C1 4 H 1 0 yerschieden ist, ist noch 
ungewiB, jedoch wurden die FF. des Pikrats u. Styphnats erheblieh niedriger gefunden. 
Eerner wurden obiger KW-stoff G2-H20 u. ein weiterer KW-stoff von E. 117— 118° 
(korr.) isoliert, welche beiden auch S p a th  u. H ro m a tk a  (C. 1932. II. 223) erhalten 
haben. Der letztere besitzt yielleicht Formel C2-H2S; er ist sicher yerschieden von dem 
obigen KW-stoff C2 5H21. — Das Naphthol C1 3 H 1 4 0 , welches bei der Zn-Staubdest. 
Sapotalin liefert u. also ein Oxysapolalin ist, sclieint von besonderer Bedeutung fiir die 
Aufklarung der Zusammenhange zwischen den yersehiedenen Triterpenen u. Tri- 
terpenoiden zu sein. Seine Bldg. deutet darauf hin, daB das sekundare OH bei diesen 
Verbb. immer am gleichen Ort gebunden ist. Weiteres vgl. Original. — Die Ausdehnung 
der Bezeichnung „Terpenoid“ im Sinne von W a g n e r -JAUREGG (C. 1933. I. 515) ist 
abzulehnen.

CH3*» *'/  17 \ 1 218 19 I V / 11III /5 2 0 \  fi / /  2 u

V e r s u c h e .  1,2,3,4-Telramethylbenzól, C1 0 H U. Aus Fraktion 80—100° (12 mm) 
in CHjOH bei —15° das Pikrat, C1 0H 1 7 O,N3, aus CH3OH goldgelbe Nadeln, F. 88—89°. 
Daraus regenerierter KW-stoff zeigte Kp. ca. 200°, D . ~ 4 0,9107, nD2 2 =  1,5213, Md =  
44,86 (ber. 44,78). Dibromderiy., aus A., F. 203—204°. Oxydation m it alkal. KMnO,, u. 
Veresterung m it CH2 N2 ergab Mellophansauretetramethylester, C1 4 H ]4Ofi, aus CH3 0H , 
F. 132°. — K W -stoff C25Hl t . Aus Fraktion 200—220° (0,2 mm) in Bzl. das P ikrat 
gefallt, aus Bzl. um krystalhsiert u. m it NH4OH zers. Aus Aceton, Aceton-A. (1: 1), 
Aeeton-Pentan (1 : 1 ), F . 141—141,5° bzw. 143° (korr.). Dipikrat, C3 7 H 3 0 O1 4 N0, aus 
Bzl. rotbraune Nadelchen, F. 206,5—207,5° bzw. 212° (korr.). Ditrinitrobcnzolat, 
C3 ,H 3 0 Oł2N6, aus Bzl. orangegelbe Krystalle, F . 221—222° bzw. 227° (korr.). Das 
Distyphnat, aus Bzl. orangegelbe Krystalle, F . 219,5—220,5° bzw. 226° (korr.), erwies 
sich unter dem Fluorescenzmikroskop ais uneinheitlich. — K W -stoff G2̂ H20. Aus 
Fraktion 220—240° (0,2 mm) in Bzl. durch 6 fteres Schutteln m it konz. H 2 S 0 4; Bzl.- 
Ruckstand bei 0,1 mm u. 245° sublimiert. Aus Bzl. oder Bzl.-Aceton, F . 293—294° 
bzw. 304—305° (korr.). — K W -stoff Cu Hje. Aus Fraktion ca. 160° (12 mm) iiber das 
Pikrat, F. 139—140°. Fl. Styphnat, C20H 1 9 O8N3, F. 135—136°. — KW -stoff C27H n  ( ?). 
Aus Fraktion 155—225° (0,4 mm) iiber das Distyphnat, C3 8 H 3 4 0 1 6 Nc, aus Bzl., F . 223 
bis 224° bzw. 228—229° (korr.). KW-stoff, aus A., F . 115—117° bzw. 117—118° (korr.). 
Pikrat, aus CH3OH u. Bzl.-Bzn., F. 207—209°. — Ozysapotalinmethylather, Ci4 H 1 0 O. 
Mit Ci.AiSENscher methylalkoh. Lauge u. (CH3 )2 S 04. Aus CH3OH Bliittchen, F. 89,5 
bis 90°. Trinitrobenzolat, C2 0H 1 9 0 ,N 3, aus CH3 ÓH, F. 145—146°. — 1,2,7-Trimethyl- 
naphtlialintrinitrobenzolat, C1 0 H 1 TO0N3, aus A., F. 143°. (Helv. cliim. Acta 15. 1496 bis 
1506. 1/12. 1932. Ziirich, Techn. Hochschule.) LlNDENBAUM.

E . E . J . M arler und E. E. T urner, Orienlierungswirlcungen in der Diplienylreihe. 
X II .  Die Mono- und Dinitrierung von 4,4'-Dimethyldiphenyl. (XI. ygl. S iiaw  u . 
T u r n e r , C. 1932. I. 2713.) Wie D e n n e t t  u . T u r n e r  (C. 1926. I. 3039) gefunden 
haben, wird 4,4'-Dimethyldiphenyl fl) erst in 2, dann in 3' nitriert. Wegen der groBen 
Bedeutung fur das Problem der aromat. Substitution wurde die Rk. em eut untersucht. 
U nter Bedingungen, bei denen Diphenyl mononitriert wird, nimmt I  2 N 0 2 auf; aus 
dem Prod. laBt sich nur eino Substanz isolieren, die weder 2,2'- noch 3,3'-Dinitro-4,4'- 
dimethyldiphenyl ist u. bei der Leichtigkeit ihrer Bldg. auch nicht 2 NO, in einem 
Kern enthalten kann; es muB deshalb das 2,3'-Deriy. yorliegen. Bei der Mononitrierung
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von I  entsteht 2-Nitro-4,4'-dimethyldiphenyl neben etwas 2,3'-Dinitroderiv. Dicses 
Mononitroderiv. entsteht auch aus p-Jodtoluol u. 4-Brom-3-nitrotoluol m it Cu-Pulver u. 
ist vcrschieden von 3-Nitrodiphenyl. — Die Mononitrierung in 2 verlauft wohl analog 
den Verhaltnissen bei der Nitrierung des p-Clilor- u. p-Bromtoluols (S h aw  u . T u r n e r , 
C. 1932. I I .  1161). Die weitere Nitrierung der 2-Nitroverb. zur 2,3'-Dinitroverb. ist 
durch gegenseitige Aktivierung u. Deaktivierung der beiden Keme erklarbar; dagegen 
ist die Tatsache, dafi 3-Nitro-4,4'-dimethyldiphenyl bei der weiteren Nitrierung eben- 
falls dio 2,3'-Dinitroverb. liefert, schwieriger zu interprcticrcn.

V e r  s u c h e. 4,4'-Dimethyldiphenyl (I) wird am besten naeh K riz e w sk y  u . 
T u r n e r  (J .  chem. Soc. London 115 [1919]. 560) dargestellt. Bei der Darst. aus p- Jod 
toluol u. Cu-Bronze erwiesen sieli manche kauflichc Bronzen ais vóllig unwirksam. — 
2-Nitro-4,4'-dimethyldiphenyl C^H^OjN, aus I  u. H N 0 3 (D. 1,42) in Eg. bei 50—55° 
oder aus p-Jodtoluol u. 4-Brom-3-nitrotoluol m it Cu-Pulvcr bei 220—260°. Golbo 
Tafeln aus Methanol, F. 69—70°. K p . 29 220— 225°. Gibt mit SnCl2 +  HC12-Amino-4,4’- 
dimethyldiphenyl CMH 1 5N, Prismen aus verd. A., F . 62—63° (Acetijlucrb. c 1 8 Hl7 ON, 
Nadeln, F . 118—119°; Benzoylverb., Nadeln, F. 95— 96°) u. etwas 2,7-Dimethylearbazol.
— 3-Nitro-4,4'-dimethyldiphenyl, aus 4-Jod-2-nitrotoluol u. p-Jodtoluol m it Cu-Pulver 
bei 230— 250°. Tafeln aus Methanol, F . 80—81°. 3-Amino-4,4'-dimethyldiphenyl, 
Nadeln aus A., F. 104—105°. HCl-Salz, Nadeln, F . ca. 230° (Zers.). Acetyherb., Nadeln, 
F . 156— 157°. Benzoyherb., F . 160— 161°. — 2,3'-Dinitro-4,4'-dimethyldiphenyl, aus I 
oder 2-Nitro- oder 3-Nitro-4,4'-dimethyldiphenyl u. HNOs (D. 1,47) in Eg. bei 50—95°. 
F ast farblose Nadeln aus Butanol, F. 119—120°. (J . chem. Soe. London 1932. 2391—94. 
Sept. London, Univ., Bedford Coli.) O s te r ta g .

Ernst Bergmann, Hellmut Hoffmann und Hermann Meyer, Synthelische 
Versuche in  der Reihe des Telraphenylallens. Im  Verlaufe der Arbeiten iiber den raum- 
lichen Bau des Allens fuhrten Vff. eine grofie Zahl synthet. Verss. aus. Von den drei 
bisher fiir die Synthese von Allenen wichtig gewordenen Wegen war der von V or- 
LANDER u. S ie b e r t  (Ber. dtsch. chem. Ges. 39 [1906]. 1024; SCHLENK u. B erg -  
MANN, C. 1928. II. 888) nur bei der Darst. von 1-Chlortelraphenylallen u. 1,3-Di-p-brom- 
phenyl-l,3-diphenylallen (B ergm an n  u . M ey e r , unpubliziert) erfolgreich. Die Um- 
setzung von Benzal-p-bromacetophenon m it Phenyl-MgBr u. m it p-Bromphenyl-MgBr 
lieferte zwar l,l-Diphenyl-3-(p-bromphenyl)-propanon-(3) u. l,3-Di-(p-bromphenyl)-
l-phenylpropanon-(3), aber die weitere Einw. von p-Bromphenyl-MgBr auf die Ketone 
ergab keine definierten Prodd. p-Brombenza.l-p-bromacetophenon bildete m it p-Brom- 
phenyl-MgBr nur undefinierte Ole. Vor allem auf Allenc m it KW -stoffsubstituenten 
anwendbar ist die Umsetzung von Diarylvinylmagnesiumbromiden m it Diarylketonen 
u. nachfolgende Dehydratisierung (Z ie g le r , C. 1924. I. 45; ZlEGLER u . S a u e r -  
MILCH, C. 1930. II. 1372). Diphenylvinyl-MgBr reagierte m it Di-p-tolylketon leicht 
zu l,l-Diłolyl-3,3-diphenylallylalkohol, m it Fluorenon zu 3,3-Diphenyl-l-biphenylen- 
allylalkohol, der leicht in l,l-Diphenyl-3-biphenylenallen iiberging, m it p,p'-Dichlor- 
bzw. p,p'-Dibrombenzophenon ent-standen dio betreffenden AUylalkohole, die bei 
Wasserabspaltung l,l-I)iphmyl-3,3-di-(p-chlorphenyl)-allen bzw. l,l-Diphenyl-3,3-di- 
(p-bromphenyl)-allen bildeten. 2  Eigenarten der Methode stóren vor allem dio Ge- 
winnung halogenicrter Allene, dio Neigung der Diarylvinylbromide zur WURTZschen 
Synthese unter Bldg. von l,l,4,4-Tetraarylbutadienen-(l,3) u. die Neigung der Tetra- 
arylallylalkohole zur Disproportionierung. Der an seiner charakterist. Farbrk. kennt- 
liche, aus Diphenylvinyl-MgBr -f- p-Brombenzophenon erhaltene Tetraarylallylallcohol 
zerfiel beim Vers. der Dehydratisierung durch Erwarmen in p-Chlorbenzophenon u. 
asymm. Diphenyliithylen. Aus p-Chlorphenylphenylvinylbromid entstand bei der 
Grignardierung u. Umsetzung m it p-Chlorbenzophenon vor allem l,4-Diphenyl-l,4-di- 
p-chlorphenylbutadien-(l,3). Der zwcifellos gleiehzeitig gebildeto 1,3-Di-p-chlorphenyl-
1,3-dipkenylallylalkohol konnte naehgewiescn werden durch Uberfuhrung mittels kónz. 
Saure in das wohlkrystallisierto isomere Indenderiv., dem Formel I  oder I I  zukoinmt. 
Zu Allenen m it liochstens 3 verschiedenen Substituenten fuhrt die Einw. von G rig-  
NARD-Verbb. auf /9-Arylzimtester (S o h le n k  u . B ergm an n , 1. c.), die aber nur bei 
der Darst. von Tetraphenylallen zum Erfolge fiihrte. In  allen anderen Fallen ent- 
standen ólige Rk.-Prodd., die allerdings die Allenfarbrk. m it konz. H 2 S 0 4 geben. Aus 
Phenyl-MgBr +  fi-p-Fluorphenyl- bzw. ft-p-Chlorphenylzim.le.ster entstanden unter Ab- 
spaltung yon A. u. Aufnahme nur o i n e s Mol. GRIGNARD-Verb. die Verbb. Cn H15OF 
bzw. C21HlsOCl, dereń Bldg. durch Addition der GRIGNARD-Verb. in 1,4-Stellung der 
a,/?-ungesatt. Ester zu Triarylpropionsaureestem u. Abspaltung von A. zu 3,3-Diaryl-

50*



7 7 2 D . Or g a n is c h e  C h e m ie . 1 9 3 3 .  I.
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hydrindonen, denen Formcl I I I  oder IV zukoniint, 
zu deuten ist. Die /3-Ary lzirn tester wurden durch 
Kondensation von Diarylketonen m it Zink -f-

J_j3TQn Bromessigester u. nachfolgende Dehydratisierung
gewonnen. Folgende Ketone wurden untersucht: 
p-Fluor-, p-Chlor-, p-Brom  u. p-Jodbenzophenon, 

p,p'-Difluor-, p,p'-Dichlor-, p,p'-Dibrom-, p,p'-Dimethylbenzophenon, Desozybmzoin u. 
Xanthin, welches nicht reagierte. Dio Uberaus leichte Disproportionietung von /?,/?-Di- 
p-brom- u. Di-p-tolylhydracrylsiiureester erklaren auch die Wiedergewinnung des 
Ausgangsmaterials aus p,p'-Difluorbenzophenon. Das Oxim des p-Fluorbenzophenon 
lieferte bei der B eckm A X schen Umlagerung Benz-p-fluoranilid u. ist somit ais syn- 
Phenylform anzusprechen.

V e r s u c h e .  l,l-Diphenyl-3-(p-bromphenyl)-propanen-(3), C2 1H 1 7 OBr, aus Ben- 
zal-p-bromacetophenon +  Phcnyl-MgBr. Aus Propanol Tafelchen, F . 137—139°. — 
p-Brombenzal-p-bromacetophenon, CX5 H 1 0 OBr2, aus p-Bromacetophenon p-Brom- 
bonzaldehyd in A. +  Atzkali in A. -f- Methanol. Aus Toluol Nadeln, F. 185— 186°. —
l,l-Dilolyl-3,3-diphenylallylalkohol, C2 9 H2e0 , aus Ditolylketon +  Diphenylvinyl-MgBr, 
Zers. m it NH 4C1. Trennung vom Tetraphenylbutadien durch Krystallisation aus 
Methylathylketon. Aus der Mutterlauge kommen Wiirfel vom F. 149—150°. — 1-Bi- 
phenylen-3,3-diphenylallylalkohól, C2 7H 2 0 O, aus Fluorenon +  Diplienylvinyl-MgBr. 
Neben Tetraphenylbutadien rhomb. Tafeln, aus PAe. umkrystallisiert, F . 118—121°.
— l-Biphenylen-3,3-diphenylallen, C2 7H13, aus dem Carbinol durch Erhitzen m it Eg. 
oder Acetylchlorid. Aus Bzn. derbe Prismen, F. 139—140°. —  3,3-Diplienyl-l,l-di- 
p-bromphenylallylallcohol, C2,H 2 QOBr2, aus p,p'-Dibrombenzophenon -f- Diphcnylvinyl- 
jNIgBr, Zers. m it NH 4C1. In  A. sl. Tetraphenylbutadien, ais A.-Riickstand ein Gemisch 
von Nadeln (Dien), Blattehen (p,p'-Dibrombenzophenon) u. Drusen des Allylalkohols. 
Aus Bzn. umkrystallisiert u. mechan. zerlegt. Aus Bzn. wurden die Drusen nochmals 
umkrystallisiert, Sintern bei 91—92°, F. 110° (Allen?). — l,l-Di-p-bromphenyl-3,3-di- 
phenylallen, C2 7H 1 8 Br2, durch Erhitzen des betreffenden Allylalkohols auf 130°. Aus 
Methanol Nadeln, F . 112—114°. — 3,3-Diphenyl-l,l-di-p-chlorphenylallylalkohol,
C2 7H 2 0 OC12, aus p,p'-Dichlorbenzophenon +  Diphenylvinyl-MgBr, Zers. m it NH.,C1.
Ol, mit PAe. angeriebcn. Riickstand. Im  F iltra t ICrystalle, aus Bzn. F. 85°. — 1,1-Di- 
p-cMorphenyl-3,3-diphenylallen, C2 7H ,8 C12, durch Erhitzen des eben besehriebenen 
Allylalkohols auf 130— 150°. Aus Methanol Nadeln vom F. 93—95°. — Inden, C2 7H 1 SC12  

(I oder II), aus p-Chlordiphenylvinyl-MgBr +  p-Clilorbenzophenon, m it NH,C1 zers. 
Der in A. unl. Riickstand WTirde aus Amylalkohol umkrystallisiert, gelblichgriine 
Nadeln (F. 230°) von l,4-Dichlorphenyl-l,4-diphenyUmtadien, C2 3H 2 0 C12. Ais Ather- 
riickstand nicht Icrystallisierendes Ol, welches in Eg. m it HCl-Gas in das Inden I  oder
II  ubergefiihrt wurde. Aus Propanol gelbliche Kryrtalle, F . 139°. — p-Fluoi-benzo- 
phenon, C1 3 H 8 OF, aus Fluorbenzol +  Benzoylehlorid +  A1C13. K p . 1 3  159—161°, Nadeln 
vom F. 45̂ —47°. Phenylhydrazon, aus A. Nadeln vom F. 105°. Oxim, aus Essigsaure 
Blattehen, F . 135°. Die BECKMANNSohe Umlagerung m it PC15  lieferte Benzoesdure- 
p-fluoranilid, C1 3 H 1 0 ONF, auch aus Fluoranilin +  Benzoylehlorid, F. 187°. — p-Jod- 
benzophenon, aus Jodbenzol +  Benzylchlorid +  A1C13. Aus Methanol Krystalle, F. 100 
bis 101°. — p,p'-Difluorbenzophenon, C1 3 H 8 OF2, aus Fluorbenzol +  CC14 +  A1C13  in 
CS2. Aus A. Blatter, F . 109°. Phenylhydrazon, aus Propanol Stabchen, F. 146 bis 
147°. — P p-Fluorphenyl-p-phenylhydracrylsaureester, C1 7 H 1 7 0 3 F, aus p-Fluorbenzo
phenon +  Bromessigester +  Zn in Bzl. Aus Methanol Nadeln, F . 8 6 °. — fl-p-Fhwr- 
phenylzimtsaureathylester, C1 7 H 1 5 0 2F, durch Erhitzen des eben besehriebenen Oxy- 
esters m it 85%ig. HCOOH auf 150°. K p.n  193— 194°, Nadeln vom F. 61°. —  Fluor- 
liydrhidon D I oder IV, C2 1H I5 OF, aus /S-p-Fluorphenylzimtsaureester +  Phenyl-MgBr. 
Ol; schwarzer Riickstand nach Vakuumdest., der beim Stehen m it Aceton krystalli- 
sierte. Aus A. briiunliche Prismen, F . 120—122°. — f}-p-Chlorphenyl-(l-phenylhydr- 
acrylsauredłhylester, C1 7 H 1 7 0 3 C1, aus p-Chlorbenzophenon +  Zn +  Bromessigester in 
Bzl. Aus Bzn., F . 69°. — p-p-Chlorphenylzimls&ureałhylester, C1 7H 1 5 0 2C1, aus dem 
eben besehriebenen Oxyester +  85%ig- HCOOH auf 150°. K p . 1 3  210—212°. —  Chlor-
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hydrindon, C2 1H 1 5 OCl, I II  oder IV, aus dom oben beschriebenen Ester +  Phenyl-MgBr. 
Aus Methanol -|- Bzn. Nadeln vom F. 111—112°. — p,f}-Di-p-ćhlorphenylhydracryl- 
sduredthylester, CI7 HJ0 O3 Cl2, aus Dichlorbenzophenon, Bromessigester +  Zn in Bzl. 
Aus Methanol Nadeln, F . 102°. — P-p-Chlorphenyl-p-chlorzimtsaureathylester, G,7 H 1 4 0 2C12, 
analog wie oben. Aus Methanol Nadeln, F. 65°. — p-p-Broviphenyl-p-phenylhydracryl- 
saureathylesier, C1 7 H 1 7 0 3 Br, aus p-Brombenzophenon, Bromessigester +  Zn in Bzl. 
Aus Methanol Nadeln, F. 93°. — p-p-Bromplicnylzirntsaureathylester, Ci7 H 1 5 0 2Br, 
analog wie oben. K p . ] 2  2 2 0 — 2 2 2 °. — /l,fł-Di-p-bromphenylhydracryhaureathylester, 
C1 7 Hi<,03 Br2, aus Dibrombenzoplienon, Bromessigester +  Zn in Bzl., aus Bzn. Nadeln, 
F . 111°. — P-p-Bromphenyl-p-bronizimtsaureathylester, Ci7 H 1 4 0 2Br2, analog wie oben. 
Aus Methanol Nadelbiischel, F . 80—81°. — p-p-Jodphenyl-P-phemylhydracrylsaure- 
dlhylester, C1 7 H 1 7 0 3 J , aus p-Jodbenzophenon +  Bromessigester +  Zn in Bzl. Aus 
Methanol Nadeln vom F. 75°. — p-p-Jodphcnylzimtsdurealkylesler, C1 7 H 1 5 0 2 J, analog 
wie oben, aus Methanol Nadeln vom F. 100—102°. — p,p-Di■p-tólylliydracrylsdure- 
ester, Cł9H 2 20 3, aus Di-p-tolylketon, Bromessigester +  Zn in Bzl* Aus Bzn. Nadeln 
vom F. 81—82°. — p,fi-Di-p-tolylacrylsaurc, C1 7 H 1 0 O2 analog wie oben. Mit NaOH 
Nd., der abgesaugt u. m it Saure zers. wurde. Aus Eg. Prismen vom F. 168—170°. — 
p,P-Di-p-tolylhydracrylsdure, C1 7 H 1 8 0 3, aus dem Oxyester m it methylalkoh. NaOH, 
Nadeln vom F. 163— 164°, sl. in Bzn., 11. in Methanol, Eg., Essigester u. Aceton. — 
P-p-Tolyl-p-methylzimtsaureathylester, CI9H 2 0 O2, durch Einleiten von HCl-Gas in eine 
m it Kaltemisehung gekiihlte Suspension yon Oxyester +  A. +  Bzl. +  Na2 S 04. 
K p . 7 1  213°.. — p-Phenyl-fl-bcnzylhydracrylsaurecster, C1 8 H 2 0 O3, aus Desoxybenzoin, 
Bromessigester +  Zn in Bzl. Aus PAc. Nadeln vom F. 60—62°. — p-Benzal-P-phenyl- 
propionsaurcathylester, C,8H I8 0 2, analog aus dem Oxyester m it Ameisensaure, K p.i6 211°. 
Verseifung m it alkoh. KOH ergab ft-Benzal-fj-plmiylpropionsaure, C1 6H 1 4 0 2, aus Bzl. 
Krystalle vom F. 168°, wahrend /?-Benzylzimtsaure bei 130—131° schm. (J. prakt. 
Chem. [N. F.] 135. 245—66. 6/12. 1932. Berlin, Univ.) HlLLEMANN.

M asao M igita, Unlersuchungen uber Molekularumlagerungen von a-Glykolen.
IV. Einflufi von Substiluenten au f die Reaktionsfahigkeit eines Pinalcons. JReduktion
von p,p'-Dimethoxybenzophenon. (III. vgl. C. 1930. I. 961.) Zum Studium des Ein- 
flusses negatiyer Substituenten auf Pinakone wurde 4,4',4",4"'-Tetramethoxybevz- 
pinakon, (p-CH3 0-C 6H 4 )2C(0H)-C(0H)(C 6H 4 0CH 3 -p ) 2 (I) gewahlt, da es das Anisyl- 
radikal enthalt, das ais negatiystes organ. Radikal angesehen wird. — Ked. yon 4,4'-Di- 
methoxybcnzophenon (Dianisylketon) (II) m it Zn-Staub u. Eg. fuhrt nicht zu dem er- 
warteten I, sondem sowohl beim Erhitzen (3 Stdn. Kochen) wie bei gewohnlicher 
Temp. (4 Tage Stehcn) zu dessen Umlagerungsprod. 4,4',4",4"'-Teiramtthoxybenz- 
pinakolin, C^H^O., (111), Nadeln in A., F. 140—141° unter leichter Zers., das bei Hydro- 
lyse m it sd. alkoh. KOH Anissaure liefert. Da es von Acetylchlorid nicht angegriffen wird, 
besitzt es nicht den Athylenoxydring der a-Form, sondem ist die jS-Form, (p-CH3 0- 
C0H 4 )3 C-CO-C6H 4 -OCH3 -p. — E rst die Red. von II durch Bestrahlung seiner Lsg. in 
absol. A. mittels direktem Sonnenlicht im zugeschmolzenen Rohr ( 1  Woche) fuhrte 
zu I, C3 0 H 3 0 O6, F. 176°, Zers., bei langsamem, F. 181°, Zers., bei schnellem Erhitzen. 
Nach dem Festwerden schm. es wieder bei 123—125° (117—118° nach B 0UVET, Buli. 
Soc. chim. France [4] 15 [1915]. 209). Beim Schmelzen (185°, 1 Stde.) zers. es sich 
in II  u. Dianisylcarbinol. Erhitzen von I m it Eg. liefert III. Koehen yon I m it Acetyl
chlorid in  Eg. u. Bzl. ( 8  Stdn.) lagert I ebenfalls in III um, ohne daB die Zers.-Prodd. II 
u. Dianisylcarbinol dabei erm ittelt werden konnten. (Buli. ehem. Soc. Japan 7. 334 
bis 340. Okt. 1932.) B e h r le .

Masao Migita, Unlersuchungen uber Molekułarumlagerungen von ct-Glykolen.
V. Relativc Elektronegałwitałen des p-Melhoxyphenyl- und p-AilioxyphenylradikaU. 
(IV. ygl. vorst. Ref.) 4-Meihoxy-4'-dlhoxybenzophenon, C1 6H lc0 3  (I), durch mehrstd. 
Behandeln yon aus 15 g p-Anissaure u. SOCl2 liergestelltem p-Anisoylchlorid m it 13 g 
Phenetol in CS2 -Lsg. in Ggw. yon 12 g A1C13. Krystalle, U. in li. Lg. u. k. A., wl. in 
k. A. u. Eg., F . 106—107°. Red. yon 1 m it Eg. u. Zn-Staub (4 Stdn. Koehen) wie auch 
in geringer Menge die Red. von I  m it absol. A. im direkten Sonnenlicht im zugeschmol
zenen Rohr liefert nicht das entsprechende Pinakon, sondem das zugehórige Pinakolin 
[4 - Methoxyphenyl] - bis - [4' - dthoxyphenyl\ - [4" - mełhoxybenzoyl] - methan, C3 2H 3 ,Oc =  
(CH3 OCęH4 )(C2H 5 OCeH 4 )2C-CO-C6H 4 OCH3  (II), Krystalle aus A., F . 160°. Die Konst. 
ergibt sich daraus, daB Hydrolyse m it sd. wss.-alkoh. KOH nur p-Anissaure liefert. 
Die Bldg. von II aus 1 zeigt, daB das p-Athoxyphenylradikal negatiyer ist ais p-Meth- 
oxyphenyl, was ein indirekter Beweis dafiir ist, daB das Methylradikal negatiyer
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ist ais Atliyl. (Buli. chem. Soc. Japan  7. 341—45. Okt. 1932. Tokyo, Imp. 
Univ.) BEHRLE.

Julian W. Hill, Studien iiber Polymerisation und Ringbildung. XVII. Friedel- 
Craftssche Synthesen m it den Polyanhydriden der zweibasischen Sauren. (XVI. vgl.
C. 1932. II. 195.) Die Polyanhydride der zwcibas. Sauren setzen sich m it Bzl. -f  AlCl3  

um u. liefern Dibenzoylalkane C„II5  • CO ■ [CH2]n ■ CO ■ CflH 6, w-Benzoylfettsauren C„H5  • 
CO-[CH2 ]n‘C 02H u. zweibas. Sauren H 0 2 C' [CH2 ]n-C02H in dem theoret. ableit- 
baren Mol-Verhaltnis 1 : 2 : 1 .  Die Rk. bietet eine beąueme Methode zur Synthese 
der bisher nur auf umstandlichen Wegen oder nur in geringen Ausbeuten zuganglichen 
Benzoylfettsauren. Adipinsaurepolyanhydrid (aus Adipinsaure u. Acetanhydrid) hefert 
a>-Benzoylvaleriansdure C1 2H 1 4 0 3, F. 70—71°, Dibenzoylbulan (F. 105—106°) u. Adipin
saure. Sebacins&urepolyanhydrid (aus Sebacinsaure u. Acetanhydrid) liefert co-Benzoyl- 
pelargonsdure (F. 77—78°), Dibenzoyloclan C22H 2 (i0 2 (F. 92—93°) u. Sebacinsaure. 
(J. Amer. chem. Soc. 54. 4105—06. Okt. 1932. Wilmington [Delaware], E . I. du Pont 
de Nemours & Co.) - Ostertag .

K . Dziewoński und Si. Wodelski, Synthese von Kóhlenwassersloffen {2,6- und 
2,7-Dibenzylnaphthalin) und von Ketonen, Derivaten des fi,fi-Naphthalintypus. F iihrt 
man die Rk. zwischen Benzylchlorid u. Naphthalin in Ggw. von A1C13  bei 170° durch 
(vgl. C. 1932. II. 1172), so bilden sich neben fi-Benzylnaphthalin ais Hauptprod. der Rk.
2 isomere Dibenzylnaphthaline vom F. 91 u. 123°. Die Verb. vom F. 123° wird durch 
verd. H N 0 3  z u  2,6-Dibenzoylnaphthalin oxydiert, dessen Dioxim mittels HC1 in 2,6-Di- 
benzoyldiaminonaphtlialin vorwandelt wird. Letztere Verb. entsteht auch aus 2,6-Naph- 
thylendiamin u. C0IIBCOC1. Der KW-stoff vom F. 123° ist demnaeh 2,6-( =  (iJi.^-Di- 
benzylnaphthalin. Auf ahnlichem AVege w r d e  der KW-stoff vom F. 91° ais 2,7-Di- 
benzylnaphthalin identifiziert. Mit ^-Benzylnaphthalin liefert C6H 5 C0C1 in Ggw. von 
ZnCl2 bei 120° 2-Benzyl-6-be,nzoylnaphtlialin.

t e r s u c h e .  fi-Benzylnaphthalin, C1 0 H 7 -CH2 -C6H5, aus 50g N aphthalin u. 
25 g C„H6CH2 C1 bei 170° nach Zusatz von 0,2 g A1C13. Krystalle aus A., F. 55,5°. —
2.6-Dibenzylnaphthalin, C2JH20, erhalten durch Vakuumdest. des Ruckstandes der Dest. 
des /S-Benzylnaphthalins; Nadeln aus A.; F . 123°. — 2,6-Dibenzylnitronaphthalin, 
C2.,H1 5 0,N , aus Dibenzylnaphthalin in Eg. m it H N 0 3 -H 2 S 04. Gelbe, rhomb. Krystalle 
aus A .; F. 133°. — 2,6-Dibenzoylnaphthalin, C2 ,H 1 G0 2, durch 16-std. Erhitzen von Di
benzylnaphthalin m it verd. HNOs. Krystalle aus Eg.; F . 185—186°; orangerot 1. in k., 
konz. H 2 S 04. Dioxim, C2j1H 1 8 0 2 N2. Rhomb. Sśiulen aus Nitrobenzol; F. 281°. -—
2.6-Dibenzoyldiaminonaphthalin, Ć2 4 Hls0 2N2, durch Sattigen des Dioxims in Eg. +  
Acetanhydrid m it HC1. Nadeln; F. 306°. Die gleiche Vcrb. entsteht durch Benzoylieren 
von 2,6-Naphthylendiamin. — 2,6-Dibenzoylnaphthalindiphenylhydrazon, C3 0 I i 2SN4. 
Gelbe Nadeln; F . 235°. — 2,7-Dibenzylnaphthalin, C2 4H 20; Blattchen; F. 91°. — 2,7-Di- 
benzoyhiaplithalin, C2 1H 1 6 0 2; F. 170—171°; ro t 1.' in k. konz. H 2 SO,t. Dioxim, 
C2.|H1 8 0 2 N2; F. 176°. — 2,7-DibenzoyldiaminonaphtJialin, aus dem Dioxim in Eg. +  
Acetanhydrid u. HC1. Nadeln; F . 267°. — 2-Benzyl-6-benzoylnaphthalin, C2.,IIlsO, aus 
30 g C(jH5 COCl, 50 g /J-Benzoylnaphtlialin in Ggw. von geschm. ZnCl, bei 120°. Nadeln; 
F. 126—127°; ro t 1. in k. konz. H,SO,. W ird durch HNOs zu 2,6-Dibenzoylnaphthalin 
oxydiert. — 2-Benzyl-(6)-acetyhiaphthalin, ClsH ł0 O, aus /S-Benzylnaphthalin in CS2 u. 
CH3 C0C1 in Ggw. von A1C13. Nadeln; F . 96°; gelbgTiin 1. in konz. ELSO,,. Oxim, 
Ci9H 1 7 ON; Nadeln; F . 127°. — 2-Benzyl-(6)-acetaminonaphlhalin, C1 8 H 1 ;ÓN, aus dem 
Oxim in Eg. Acetanhydrid mittels HCl-Gas. Nadeln; F. 189°. Erhitzen m it verd. 
HC1 u. Zers. des gebildeten Hydrochlorids m it Soda ergibt 2-Benzyl-(6)-aminonaplithalin, 
C1 7 H 1 5N ; Nadeln; F . 95°; wird an der Luft blau. — 2-Benzoyl-{6)-naplitlioesaure, 
C1 9 H 1 2 0 3, erhalten durch Erhitzen von 2-Benzoyl-(6)-acetonaphthaiin m it verd. H N 03. 
Gelbgrtino Nadeln; F . 198°. (Roczniki Chem. 12. 366—77.1932. Krakau, Univ.) S chon .

K Dziewoński und M. Brand, Weitere Uniersuchmujen iiber die Ketone der 
Naphthalingruppe. Synthese der Acetylderivate des fi-Methylnaphthalins. (Vgl. vorst. 
Ref.) Bei Einw. von Acetylchlorid auf fi-Hethylnaphthalin in  CS2 in Ggw. von A1C13  

bilden sich 2 isomere 8 - u. 2-Monoaceto-/?-methylnaphthaline u. ein festes Diacetyl-fi- 
methylnaphthalin.

2-Mełhyl-6-acetylnaphthalinoxim, C1 3 H 1 3 ON, erhalten durch Behandeln des Iso- 
merengeinisches (Kp . 14 176— 180°) m it NH 2 OH-HCl u. Trennung vom isomeren Oxim 
durch fraktionierte K rystallisation aus A. bzw. Lg. Nadeln; F. 181°. Aus den Mutter- 
laugen erhalt man durch Verdiinnung m it W. das Oxim des 2-Methyl-S-acetylnaphtka- 
lins; Nadeln, F . 120°. — 2-Methyl-6-acetylnaphthalin, C1 3 H 1 2 0 , aus dem Oxim m it HC1.
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F. 70—71°; Kp-is 184°; orangc 1. in k. konz. H 2 S 04. Semicafbazon, Cj,H ,5 ON3; Nadeln, 
F. 240— 242°. — 2-Methyl-6-acetylaminonaplithalin, C1 3 H)3 ON, aus dem Oxim des
2-Methyl-6-acetylnaphthalins in Eg. +  Acetanhydrid u. HCl-Gas. F . 160° (aus verd. A.)
— 2-Methylnaphtluilin-6-carbonsaure, Ci2H 1 0 O2, erhalten durch Erhitzen yon 2-Methyl-
6 -aeetylnaphthalin in 2%ig. NaOCl u. Zers. des gebildeten Na-Salzes m it HC1. Nadeln;
F . 229—230°. — 2-Methyl-8-acetylnap}Uhalin, C12H 1 2 0 , Bldg. aus dem Oxim m it HC1. Ol; 
K p.14176°. Semicarbazon, C1 4 Hj^ON3; F. 228—230°. — 2-Methyl-S-acetaminonaph- 
ilialin, Bldg. analog der 6-Acetamuioverb. F. 182— 183°. — 2-Methyl-8-aminonapkthalin, 
Cu Hn N, aus der Aeetylverb. m it HC1. Farblose, an der Luft sich braunviolett ver- 
fiirbende Nadeln; F . 58—59°. — 2-Metliylnaphthalin-8-azo-(}-naphthol, C2 1H 1 6 ON2, 
Bldg. dureh Diazotieren des 2-Methyl-8-aminonaplithalins u. Kuppeln mit /?-Naphthol. 
Rotyiolette Nadeln; F . 173— 175°. —  2-Methyl-8-naphtlioesaurc, aus 2-Methyl-8-acetyl- 
naphthalin u. NaOCl; Nadeln; F. 147°. — 2-Methyldiacetylnaplithalin (verrnutlich — 6 ,8 ),
F . 127— 128°; gelb, m it schwach griiner Fluoresoenz 1. in konz. H 2 S04. Oxim, 
CisHisOlN; F. 175— 176°. (Roczniki Chem. 12. 693—701.1932. Krakau, Uniy.) SciiON.

A. Sclionberg, Versuche zum Nachweis von freien Radikalen m it einwertigem 
Sclnvefel. Vorl. Mitt. Lec h er  (C. 1 9 2 5 .1. 1598) stellte fest, daB bei Diaryldisulfiden 
kein Radikalzerfall gemaB Ar S S Ar 2 Ar-S— eintritt. Indessen konnte Vf. bei 
Verss. m it Bis-(tMo-a.-naplrfhoyl)-disulfid, C1 0 H, • CS • S • S • CS • C1 0H , (I; vgl. H o u b e n , 
Ber. dtsch. chem. Ges. 39 [1906]. 3230) beobachten, daB die roten Lsgg. yon I  dcm 
BEERschen Gesetz nicht unterliegen. Farbton u. Farbintensitat h. Lsgg. von I  andern 
sich m it der Temp. reversibcl. Ob der event. eintretende Zerfall durch Mol.-Gcw.- 
Bestst. nachweisbar ist, konnte noch nicht entschieden -werden. Mit Metallen tra t 
Rk. ein, so wurde I  durch Zinkpulvcr in Aceton in (C1 0H ; C S S ) 2Zn iibergefuhrt. 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 65. 1864. 7/12. 1932. Berlin, Techn. Hochschule.) Stolpi*.

Sakujiro Kimura, Slereocliemische Studien uber Iiydronaphthaline. II . Absorp- 
iionsspeklren von Hydronaphlhalinen. (I. ygl. C. 1931. II. 3476.) Naphthalin zeigt in A. 
eine Serie yon 9 seharf ausgcpriigten Banden zwischen 3384 u. 2992 A u. eine Serio 
yon 5 breiteren u. diffuscren zwischen 2888 u. 2567 A; ein ahnliches Spektrum fanden 
H e n r i  u . S te in e r  (C. R. hebd. Seances Acad. Soi. 175 [1922], 421) in Hexanlsg., 
wiihrend B a ły  u . T u ck  (J . chem. Soc. London 93 [1908]. 1902) andere Resultate 
fanden. A 1-Dihydronapht]ialin (Kp. 206— 207°, D . 2 5 4 0,9926, n D 2 5  =  1,5782) u. Tetra- 
hydronaphthalin zeigen ebenfalls Spektren, die aus 2 Serien zusammengesetzt sind u. 
iihnliche Freąuenzbeziehungen wie beim Naphthalin aufweisen, aber in der Zahl der 
Banden yerschicden sind; das Dihydroderiy. zeigt 4 u. 3 (3220—2973 u. 2947— 2445 A), 
das Tetrahydroderiy. 11 u. 5 Banden (3210—2840 u. 2745— 2532 A). Im  Gegensatz zu 
den Hydroderiw . des Bzl. zeigen Di- u. Tetrahydronaphthalin also noch die charak- 
terist. scharfen Banden des Naphthalinspektrums. Dieser Unterschied fiihrt zu dem 
ScliluB, daB Bzl. eine andere chem. Struktur ha t ais seine Hydroderiyy., wahrend Di- u. 
Tetranaphthalin ahnlich aufgebaut sind wie Naphthalin selbst. Reduzicrt man Naph
thalin  weiter zu Oktahydronaphthalin (cis-Form aus cis-Dekalol; Kp. 191— 191,5°,
D . 2 5 4 0,9135, n D 2 5  =  1,4918) u. Dekahydromphthalin (Kp. 190— 192°, D.25„ 0,8836, 
nu 2 6  =  1,4738), so treten nur noch die breiten Banden im auBeren Ultraviolett auf 
(Octalin 4 Banden bei 2747, 2673, 2550, 2463 A, Dekalin eine diffuse Bando bei 2780 A), 
der chem. Charakter h a t sich also durch die Hydrierung des 2. Rings yeriindert. Dio 
Unterschiede gegeniiber dcm Verh. des Bzl. u. seinen Hydroderiyy. sind auf den bicycl. 
Charakter des Napkthalins zuruckzufiihren; entspreehende Beobachtungen ha t H agi- 
w a r a  am Pinan u. Menthan gemaclit. Solche Unterschiede zeigen sich aueh im Verh. 
yon Bzl. u. Naphthalin bei der Hydrierung unter hohem Druck (K a g e h ir , C. 1932.
I. 1358). Danaeh ist die Energie im Naphthalin im Gegensatz zum Bzl. nicht gleich- 
formig yerteilt. Derselbc ScliluB laBt sich aus der Tatsache ziehen, daB Di- u. Tetra- 
hydrobenzol bei der Einw. von Pd-Asbest die gleichen Prodd. (Bzl. u. Cyclohexan) 
liefern, wahrend man aus jedem Hydronaphthalin andere Prodd. erhalt (KlMURA, 
C. 1931. II. 3476). (Mem. Coli. Sci., Kyoto Imp. Univ. Ser. A. 14. 303— 16. 1931.) Og.

Gustav Heller, Uber Isatyd wid Isatol. Vf. erklart die yon StTMPTER (C. 1932.
II. 1782) gezogene SchluBfolgerung bzgl. der Konst. des Isatyds fiir unberechtigt. Da 
die Dioxindole unbestandig sind u. sich leieht zu Isatinen oxydieren, so erfolgt bei der 
Kondensation yon Dioxindol u. 5-Methylisatin einerseits, 5-Methyldioxindol u. Isatin 
andererseits sof ort ein Ausgleich, u. es bildet sich nur e i  n Methylisatyd. Man wird 
also den zahlreichen Rkk., welche gegen die Pinakonformel des Isatyds sprechcn, das 
groBere Gewicht zuschreiben miissen. — Die Bldg. des a- u. fi-Isatols (C. 1929. II. 3228
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u. friiher) erklart Vf. wie folgt: Aus Isatinsilber u. CaHs -COCl entsteht primar O-Ben- 
zoylisatin, welches aber nicht bestandig ist u. unter Abspaltung yon Benzoesaure- 
anhydrid in O-Benzoylisatoid iibergeht (Bz =  CO-C0H5):

CO-----C-OBz , „  ^  CO----- C(OH) — N—C.H, ,
4 i u +  EL O =  2 i i i ' +  B z .O .

Celi*—N s C8 Hj—N —(BzO)C—CO ^  4

Dureh Einw. eines weiteren Mol. Isatinsilber entsteht /?-Isatol (I), welches sich 
CO------- C(OH)------- N-----C6 H4 CO--------- CiOH)-------N-----CeH4

i  Ó0H4---- N------------Ó---- CO Ć6H4------Ń-----------Ó----- ĆO
CO—(HO)C-----6 C,H4—(IIO)C-----0
Ć„h 4------Ńh Ńh ----------co

infolge Wanderung des Substituenten vom C2 zum C3  in a-Isatol (II) umlagert. Dieses 
kann die Indopheninrk. nicht mehr zeigen. (J. prakt. Chem. [N. F.] 135. 222—24. 
6/12. 1932. Leipzig, Uniy.) LlNDENBAUM.

E . P łażek  und E . Neymanówna, Uber Arsenderivaie des Indazols. Indazolarsin- 
sauren wurden, ausgehend von den Aminoindazolen, nach der BART-SCHMiDTsehen Rk. 
dargestellt. Die Diazotierung der Aminoindazole yerlauft nicht ąuantitatiy; ein Teil 
der Diazoniumverb. reagiert m it dem unveranderten Amin unter Bldg. von bas. Azo- 
farbstoffen, die sieh bei schwaeh alkal. Rk., bei Durchfiihrung derRk. mit A s,0 3  +  NaOH 
aus der Lsg. ausscheiden; auBerdem wird die Ausbeute an den Ars i n sauren dureh Bldg. 
einer amphoter reagierenden As-Verb. bei der BART-ScilMiDT-Rk. beeintriichtigt. 
Die Indazolarsinsauren sind krystallin., in k. W. swl. Verbb. m it typ. Eigg. der aromat. 
Arsinsauren; die Alkalisalze sind 11., die iibrigen Metallsalze wl. in W. Die N II4-Salze 
scheiden auf Zusatz von Magnesiamisehung die Mg-Salze erst in der Warnie aus. Die 
Indazolarsenosyde sind nicht ausgepragt krystallin., weniger 1. in W. ais die Arsin
sauren, u. zeigen Eigg. schwacher Sauren u. Basen. Die sauren Eigg. sind yon der 
Stellung des AsO abhangig: Die 4- u. 6 -Arsenoxyde sind in verd. NH 3  I., die 5- u.
7-Derivy. nicht einmal in konz. NH3. Die Arsenoindazole sind gelb, unl. in ublichen 
Solyenzien, Basen u. Sauren; unterliegen an der Luft leieht der Osydation. Das Arsen- 
sulfid konnte nur in der Reihe der 6 -Arsinsaure erhalten werden.

Y c r s u c h e .  Indazol-6-arsmsaure (I), aus diazotiertem 6 -Aminoindazol mit 
As2 0 3  +  NaOH, Abscheidung des gebildeten Azofarbstoffs dureh schwaches An-

p n  sauern, Red. des HCl-sauren 
°  ^  F iltrats m it NaH 2P 0 2 u. K J,

Beliandeln der wss. Suspension
der abgesehiedenen As-Verb. mit 

O As-^ H 2 0 2 u s w . F. 206—208°. -— Itid-
azol-~6-arsenoxyd (II), dureh Ein- 

leiten yon SO, in die gesatt. Lsg. yon I ;  zers. sich oberhalb 170°. — 6-Arscnoindazol, 
C1 4 H ,0 N 4As,, erhalten dureh Red. yon I  m it Hypophosphit in Ggw. von K J ; gelbes 
Pulver; zers. sich oberhalb 240°. — Indazol-6-arso.nsulfid, C,H5 N 2 AsS, aus der ammo- 
niakal. Lsg. des 6 -Arsenoindazols u. H ,S; weiBes, in organ. Mitteln unl. Pulver;
F. ca. 170°. — Indazol-6-arsendisulfid, C;H 6N 2 S2As, aus der wss. Lsg. der Indazol-6 - 
arsinsaure u. H ,S ; weiBes Pulver aus Pyridin; F. 202—205°. — Indazol-7-arsinsiiure, 
C7 H -0 3 N 2As, F. 222—225°, erstarrt bei weiterem Erliitzen u. schm. dann bei 336° 
(Anliydridbldg. ?). — Indazól-7-arsenozyd, C7 H 5N 2 0As; zers. sich oberhalb 170°. — 
7,7'-Arsenoindazol, C1 4H 1 0N4 As2; F. 216°. — Indazol-5-arsinsaure, Nadeln; bleibt bis 
340° unverandert. — Indazol-5-arsenozyd, unl. in NH3; F. 286°. — 5,5'-Arsenoindazol, 
is t auBerst leicht oxydierbar. — lndazol-4-arsinsaure; glanzende Nadeln aus wss. A.;
F . 242°. — Indazol-4-arsenozyd; zers. sich oberhalb 250°. (Roczniki Chem. 12. 706— 14.
1932. Lemberg, Techn. Hoelischule.) Schonfeld .

H- J . den Hertog jr. und J . P. Wibaut, Uber die Bromierung von bromierlen 
Pyńdinen in der gasformigen Phase bei erkolilen Tem-peraturen und in Gegenicart V07i 
Kcmiaktsubstanzen. (Vgl. C. 1932. I. 2472.) Vff. haben die Bromierung von 2- u.
3-Brom- (I u. II), 3,5- u. 2,6-Dibrompyridin (HI u. IV) in der gasformigen Phase unter
sucht. — B r o m i e r u n g e n b e i  500°. Ais Kontaktsubstanz diente Bimsstein allein, 
da Metallbromide bei 500° fliichtig sind. Es werden, \rie beim Pyridin, nur die H-Atome 
in 2 u. 6  substituiert; wenn diese schon dureh Br besetzt sind, geht das 3. Br-Atom 
nach 4. Die H-Atome in 3 u. 5 sind also bei 500° nicht reaktionsfahig. Die Ausbeuten 
hangen nur yon der Geschwindigkeit des Gasstroms ab. Folgende Bromierungen wurden
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durchgofiihrt: I ---->-IV. I I  — ->- 3,6-(= 2,5-)Dibrompyridin----->- 2,3,6-Tribrompyridin.
I I I ----y  2,3,5 - Tribrompyridin---->- 2,3,5,6 - Tctrabrompyridin. IV — >- 2,4,6 - Tribrom
pyridin. — B r o m i e r u n g e n  b e i  300°. Hier hiingt die N atur der Rk.-Prodd. von 
der Wahl des Katalysators ab. I I  kann in Ggw. von Bimsstein (B.), Kohle oder Asbest 
in Stellung 5 bromiert werden, wahrend I  u. IV in Ggw. dieser Kontaktsubstanzen nieht 
angegriffen werden. In  Ggw. von B.-FeBr2 oder B.-ZnBr2 werden die H-Atome in 3 
u. 5, in Ggw. von B.-Cu2Br2 die H-Atome in 2 u. 6  substituiert. Folgende Bromierungen 
wurden durehgefuhrt: I I  (B.) — ->- H I. I  (B.-FeBr2 oder B.-ZnBr2) — y  2,5-Dibrom- 
pyridin  — y  2,3,5-Tribrompyridin. IV (B.-FeBr2) — y  2,3,6-Tribrompyridin — >-
2,3,5,6-Tetrabrompyridin. I  (B.-Cu2Br2) — >- IV. I I  (B.-Cu2Br2) — y  3,6-(= 2,5-)Di- 
brompyridin. H I (B.-Cu2Br2) ----y  2,3,5-Tribrompyridin. I II  wurde in Ggw. von
B.-FeBr2, IV in Ggw. von B.-Cu2Br2 bei 300° nicht bromiert. Es ist sehr bemerkens- 
wert, daB diese Differenzen in der Wrkg. der Kontaktsubstanzen nicht beobachtet werden, 
wenn Pyridin selbst bei 300° bromiert wird, z. B. in Ggw. von B.-Cu2Br2. Vielleicht 
liegt dies daran, daB Pyridin starker Yerkohlt u. daher der Katalysator bald m it einer 
dunnen Kohleschicht bedeekt wird. Tatsachlich lieferte I I  m it einem mehrmals ge- 
brauchten B.-Cu2 Br2 auBer 2,5-Dibrompyridin auch etwas III . — Uber einige weitere 
Bk.-Prodd. vgl. unten.

V e r s u c h e .  Fiir dio Bromierung der festen Dibrompyridino muBte die friihere 
Apparatur etwas yerandert werden; Skizze u. Arbeitsweise bei den Yerschiedenen Verss. 
vgl. Original. Darst. der Kontaktsubstanzen: 15—20 g FeBr2 oder CuBr2 u. 75 g Bims
stein m it starker H Br auf W.-Bad verdampft, 2 Stdn. auf 120—-130° u. schlieBlich im 
Rk.-Rohr im N-Strom auf ca. 250° erhitzt, wobei das CuBr2 in Cu2Br2 u. Br zerfiel.
— 2,5-Dibrompyridin, aus A., F . 92,5—93,5° (vgl. Tschitsohibabin u .  Tjashelowa,
C. 1923. H I. 1021), K p . „ 2 234—235°. HgCl2-Verb„ F. 181— 182°. — 2,3,6-Tribrom-
pyridin, C6H 2NBr3, aus A., F . 82—83°. — 2,3,5-Tribrompyridin, aus A., F . 46°, 
K p . „ 2 277°. ~HgCl2-Verb., F . 183—185°. — 2,3,5,6-Tetrabrompyridin, C5 HNBr4, aus 
50°/oig. Essigsaure Stabchen, F. 103,5— 104°. — 2,4,6-Tribrompyridin, C5H 2NBr3, aus 
A. Schuppen, F . 107,5— 108,5°. — Pentabrompyridin, C5NBr5. Wurde bei der Bromie
rung von I bei 300° m it B.-Cu2Br2 neben IV erhalten. Aus Bzl. Stabchen, F. 209,5 bis 
210°. -— 3,5-Dibrom-4-aminopyridin, C6H,jN2Br2. E ntstand infolge komplizierter Rk. 
bei der Bromierung von Pyridin in einem leeren Rolir bei 250° neben III. Aus A. Nadeln,
F. 108—169° (vgl. D o h rn  u. D ie d r ic h ,  C. 1932. H . 219). Dieselbe Verb. haben 
F is c h e r  u. R iem erso h m ied  (Ber. dtsch. chem. Ges. 16 [1883]. 1183) durch Bromieren 
von Pyridin-3-sulfonsaure erhalten, aber ais ein Dibrompyridin angesehen. — 1-Di- 
brompyridin, C5 H 3 NBr2. E ntstand bei der Bromierung von Pyridin m it B.-Cu2Br2 bei 
350° neben III  u. hoher bromierten Prodd. Aus A. Stabchen, F. 8 8 —88,5°. — 3,4,5-Tri- 
brompyridin, C5H 2NBr3. Durch Vakuumdest. der 2. Fraktion von der Bromierung des 
Pyridins bei 300° wie friiher (1. c.). Aus A. Nadeln, F . 106— 107°. HgCl2-Verb., F. 207 
bis 208°. Liefert durch Erhitzen m it wss. NH.,OH obiges 3,5-Dibrom-4-aminopyridin. 
(Recueil Trav. chim. Pays-Bas 51 ([4] 13). 940—50. 15/10. 1932. Amsterdam, 
Univ.) Lindenbaum .

R. J. W. Le Fśvre und J. Pearson, Darstellung von 2-Phenylchinolin aus o-Nilro- 
styrylphenylketon. o-Nitrostyrylphenylketon. Gemisch ro n  o-Nitrobenzaldehyd u. 
Acetophenon imter W.-Kiihlung m it HC1 gesatt., nach Stehen HC1 aus der Schmelze 
entfernt u. abgepreBt. Aus A. rahmfarbene Plattchen, F. 122—123°. — 2-Phenyl- 
chinolin. Voriges in A. u. konz. HC1 m it Fe-Feilspanen 2 Stdn. gekocht, F iltra t m it 
HC1 gesiitt., A. Yerdampft, Uydrochlorid (aus A.-konz. HC1 gelbe Nadeln, F . 163— 165°) 
m it verd. NH 4 OH verriihrt, Nd. in A. +  etwas NH.,OH m it Kohle gekocht, F iltra t 
eingeengt u. m it w. W. Yersetzt. Aus wss. A. Nadeln, F. 85—86°. Pikrat, F . 191—192°. 
Dichromat, F . 145—148°. Chloroferrat, F. 169—170°. — Kondensation von o-Nitro
benzaldehyd u. Acetophenon in ałkoh.-alkal. Lsg. ergab hauptsachlich Indigo. Mit m- 
u. p-Nitrobenzaldehyd entstanden bei alkal. u. saurer Kondensation die Nitrochalkone. 
(J .  chem. Soc. London 1932. 2807—08. N oy. London, Univ.) Lindenbaum .

Ernst Bergmann und Walter Rosenthal, Uber dic Alkylierung von Azomethin- 
rerbindungen. Die Alkylierung von Azomethinen wurde bisher nach FREUND u .  Mit- 
arbeitem (Ber. dtsch. chem. Ges. 37 [1904]. 4666. 42 [1909]. 1101) durch Einw. von 
GRIGNARD-Verbb. auf die Jodalkylate von Chinolin, Isochinolin u. Acridin — Vff. 
verwandten auch die Jlethosulfate in Bzl. — oder neuerdings nach Ziegler u .  Zeiser  
(C. 1931. I. 1616) bzw. B ergmann, B lum-Bergmann u .  Christiani (C. 1930. H . 
3565) durch Einw. von Li-Alkylen auf die genannten Heterocyclen durehgefuhrt. Vff.



7 7 8 D . Or g a n is c t ie  C h e m ie . 1 9 3 3 .  I .

yersuchten, die Li-Alkyle durch GRIGNARD-Verbb. zu ersetzen u. stellten fest, daB 
Isocliinolin +  Phenyl-MgBr in l-Phenyl-l,2-dihydroisochinolin iibergeht. Pyridin 
reagierte m it Propyl-MgBr nicht, sehr glatt dagegen m it Benzyl-MgBr zu 2-Bcnzyl- 
pyridin. Vielleicht erfolgt auch Benzylierung in 4-Stellung, denn bei Einw. von Benzyl- 
MgBr auf Chinohn wurde manchmai neben 2-Benzylehinolin auch das 4-Isomere ais 
P ikrat erhalten u. auBerdem 2,4-Dibenzylchinoliji, dessen Bldg. Vff. durch aufeinander- 
folgende Addition u. Dehydrierung erklaren. Acridin lieferte 9,iO-Dihydro-9-bmzyl- 
acridin, Isocliinolin analog das 1,2-Dihydro-l-benzylisochinolin. Diphenylmethyl-Na 
addiert sich nur an Acridin u. bildet 9-Be.nzliydryl-9,10-dihydroacridin. Auf a-Alkyl- 
pyridine u. -chinolinę, auf 1-alkylierte Isochinoline u. 9-alkylierte Acridine wirken Li- 
Alkyle ein unter Ersatz eines H-Atoms durch Li, welches dann m it Alkylhalogeniden 
umgesetzt werden kann (Z ie g le r  u. Z e is e r , 1. c.). Vff. wendeten diesen Weg zura 
Aufbau Ton rac. Coniin an. a-Picolin wurde m it Li-Phenyl u. dann m it Athylbromid 
umgesetzt u. das so erhaltene Conyrin m it N a +  A. reduziert. Ebcnso lieferte a-Picolin 
mit Benzoylclilorid a -Phenacylpyridin (S c h e u in g  u. W in t e r i ia ld e r ,  C. 1929. II. 
1925). Beide Rkk., welche zur Bldg. yon C-Alkylderiyv. fiihren, lassen sich m it beiden

(C. 1930. II. 308) stim m t u. ein entsprechend zusammengesetztes Pikrat. Von offen- 
kettigen Azomethinen untersuchten Vff. die Einw. von Li-Phenyl auf Benzophenonanil, 
welches unter 1,4-Addition sehr glatt Phmyl-o-diphmylylanilinomethan lieferte (G il- 
MAN, K ir b y  u. K in n e y , C. 1929. II. 1400). Unter n. Umstanden reagiert sogar das 
besonders reaktionsfiihige Benzyl-MgBr m it Benzophenonanil nicht; ebenso verhalt 
sich (C6H 6 )2CHNa, welches aber m it Benzalanilin l,l,2-Triplienyl-2-anilinoathan bildet.

V e r s u c h e .  l-Phenyl-2-melhyl-l,2-dihydroisochinolin, durch Kochen von Iso- 
chinolinmethosulfat (F. 116°) m it Phenyl-MgBr in Bzl. K p . 2 2 210°, F. 58°. —• Iso- 
chinolinchlorhydrat, F. 193°. — 1-Phenylisochinólin, aus Isocliinolin +  Phenyl-MgBr, 
K p . 2 0  198—202°, aus verd. A. Krystalle, F . 90°. — ct-Benzylpyridin, aus Py. +  Benzyl- 
MgBr durch 24-std. Sehutteln, K p . 2 0  1 64°. Pikrat, ClgH J4 0 7N,„ aus Propanol K ry
stalle, F . 139°. — a-Benzylchinolin, aus Chinolin +  Benzyl-MgBr +  Dioxan u. 3-tagiges 
Sehutteln, Kp.IC 219—221°. Pikrat, C22H j0 O7N „ aus Toluol, F. 151°. Ais Nebenprod. 
wurde ein Ol (Kp.ju 280—300°) erhalten, dessen P ikrat aus Toluol granatrote Prismen 
vom F. 193° bildete. Es war 2,4-Dibenzylchinolinpikrai, Cn0H 2 2O7Nj. Beim Umsetzen 
der GRIGXARD-Lsg. in der Warme wurde noch ein Ol (Kp . 2 0  210—224°) isoliert, dessen 
P ikrat aus A. Krystalle vom F. 176° bildete. Wahrscheinlich y-Bmzylcliinolinpikrat 
(R ab e u .  PasTER.yack, Ber. dtsch. chem. Ges. 46 [1912]. 1029). —  i-Benzyl-l,2-di- 
liydroisocliinolin, C1 6H 1 5 N, aus Isocliinolin wio beim Chinolin. Kp.lg 213—215°. Pikrat, aus 
Toluol Krystalle, F . 153°. Ais Nebenprod. griingelbe Krystalle vom F. 176°, 1-Benzyliso- 
chinolinpikrat, C2 2H 1 6 0 7 N.,. -—• 9-Bmzyl-9,10-diliydroacridin, C2 0H i7N, aus Acridin wie 
bei Chinolin, farblose Nadeln. Aus der Mutterlauge gelbe Prismen, F. 173°, von 9-Ben- 
zylacridin. ■— 9-Benzhydryl-9,10-dihydroacridin, C2 6H 2 lN, aus Aeridin +  (C0H 5 )2CHNa, 
aus Nitrobzl. u. Acetophenon Krystalle, F . 266°. — Conyrin, CSH UN, aus a-Picolin +  
Plionyl-Li +  Bromathyl, Kp. 165— 168°. Pikrat, aus Methanol Nadeln, F. 65°. — 
Coniin, aus Conyrin m it Na +  A. K p.7 5 8 166—168°. Chłorhydrat, F . 205°. — Phenyl- 
pyridomeihylcarbinol, C,3 H 1 3 ON, aus a-Picołyl-Li +  Benzaldehyd. Aus Bzn. Blattchen,
F. 110°. — a-Phenacylpyridin, aus Picolyl-Li +  C0H 5 COC1. Kp.ls 185—195°. Aus 
PAe. gelbs Nadeln vom F. 59°. — 2,G-Di-[S-phenalhylpyridin, C2 łH 2 1N, aus Lutidin- 
L i +  Benzylehlorid, K p . 2 0  230—240°. Pikrat, C2 7H 2 1 0 7 N4, aus A. Prismen, F . 137 
bis 138°. — Phenyl-o-biphenylanilinomellMn, aus Phenyl-Li -f  Benzophenonanil, aus 
Propanol Krystalle, F. 144°. Chłorhydrat, F . 186°. — l,l,2-Triphenyl-2-anilinodthan, 
C2 6H 2 3N, aus Benzalanilin +  (C,,H5 )2CHNa, aus Amylalkohol Krystalle, F. 164— 166°.
— 9-tx-Naphthylacridin, C2 3 H 1 5N, durch Kochen von S-Naphthyl-9,10-dihydroacridin 
m it HgO in A. Aus Propanol Krystalle vom F. 242°. — 9-Anisylacridin, C2 0H 1 5 ON, 
analog. Aus Propanol B latter vom F. 213°. — 9-o-Tolylacridin, C2 0 H 1 5N, analog. 
Aus Amylalkohol gelbgrune Nadeln, F . 207°. — .9-m-Tolylacridin, C2 0 H 1 5 N, aus Pro
panol Stabe vom F. 159—160°. (J. prakt. Chem. [N. F.] 135. 267—81. 6/12. 1932. 
Berlin, Univ.) HlLLEMANN.

N I
Li

Formeln erklaren. Vff. halten Formel I  fiir wrahr- 
scheinlicher, denn 2,6-Lutidin kann naeh Formu- 
lierung I I  nur e i n e  Mono-Li-Verb. liefern, naeh I 
dagegen 2. Tatsaehlich lieferte die Einw. yon Benzyl- 
ehlorid auf das Li-Substitutionsprod. des 2,6-Luti- 
dins ein Ol, dessen Analyse auf ein Dehydromorlóbdan
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Paresll Chandra Dutta, Farbsloffe, die sich von der Chinoxalin-2,3-dicarbonsaure 
ableiten. Im  AnschluB an die Unterss. von De u. D utta (C. 1931. II. 3609) hat Vf. 
einige Phthaleinfarbstoffe mittels der Chinox»lin-2,3-dicarbonsauro dargestellt, welche 

sich von nebenst. For mci (X =  O oder NII) ableiten. Die- 
selben sind heller gefarbt ais die Pyrazindicarboxyleine, u. ihre 
Fluorescenz ist sehr abgeschwacht.

V e r s u c h e .  R.esorcinćhinoxalindicarboxylein, C2 ,H I20 6N2. 
Aus Chinoxalin-2,3-dicarbonsaure ( C h a t ta w a y  u. Hum phkey', 
C. 1929. I. 3107), Resorem u. ZnCl2 bei 180—190° (2 Stdn.); 
in NaOH gel., m it HC1 gefallt, in das Pb-Salz ubergefiihrt, 
dieses in  A. m it H 2S zerlegt. Braunrote Nadelchen, bei 196° 
sinternd, F. 248°. Lsg. in NaOH blutrot, orangegriin fluores- 
cierend, in A. orangerot, moosgrun fluorescierend. — Tetra- 
bromderiv., C2 2H 8 0 5N 2 Br4. In  A. (W.-Bad). Aus A. rotviolett, 
krystallin, F . >  290°, in A. violettgrun fluorescierend. — 
Orcinchinoxalindicarboxylein, C2 4Hi<,OrN2. Analog. Sehoko- 
ladenbraune Nadeln, F . 206°, in A. u. NaOH schwach orange- 
griin fluorescierend. — Phloroglucinchinoxalindicarboxylcin, 
C2 2H j2 0 ;N2. Bei 150°; aus NaOH +  HC1 gereinigt. Aus A. 

schokoladenbraun, krystallin, F. >  290°, schwach fluorescierend. — [m-Aminophenol]- 
cliinoxalindicarboxylein, Co.JH 1 1 0.!N3, rotbraune Nadeln, F. >  290°, schwach rotgriin 
fluorescierend. — [m-{Didthylamino)-plienol]-chinoxalindicarboxylein, C3 0 H 3 0 O3 N4, scho
koladenbraun, krystallin, bei 164° sinternd, F. 178°. Lsg. in A. rot, orangegriin fluores
cierend. (Ber. dtsch. chem. Ges. 65. 1791—93. 7/12. 1932.) L indenbaum .

Paresh Chandra Dutta, Farbsloffe, die sich vom Acenaphthenchinon und Isalin  
ableiten: Fluorenoacenaphthazine und Fluorcnoindazine. Im  AnschluC an eine friihere 
Unters. (C. 1932. II. 2651) hat Vf. 1,2-Diaminofluoren m it Acenaphthenchinon u. 
Isatin u. einigen D eriw . letzterer kondensiert. In  der Acenaphthenchinonreihe be- 
wirkt N 0 2 ausgesprochene Farbvertiefung; die Tonc auf Wolle sind dunkler u. leuchten- 
der ais die der Chinoxalinoacenaphthazine (C. 1931. II. 3609). Die Farbstoffe der 
Isatinreihe fiirben heller ais die Chinoxalinoindazine (1. c.). Je  komplizierter das Mol. 
dieser Azinfarbstoffe ist, um so groBer erscheint die Farbvertiefung.

V e r s u c h e .  Fluoranoacenapliihazin, C2 5H 14N2. Acenaphthenchinon u. 1,2-Di
aminofluoren in Eg. 2 Stdn. gekoeht, dann etwas W. zugesetzt. Aus Pyridin hellorange- 
gelbe Nadeln, F . 288°. H 2 SOj-Lsg. braunviolett. F arb t Wolle aus saurem Bade hell- 
gelb. —  6-Nitroderiv., C2 5H 1 3 0 2N3. Mit 5-Nitroacenaphthenehmon. Aus Pyridin rotlich- 
braun, amorph, F. >  295°. H 2 S 0 4 -Lsg. blaulichgriin. F arb t orangen. — 5,6-Dinilro- 
deriv., C2 5H 1 2 0 4N4, aus Nitrobenzol schokoladenbraune Nadeln, F. >  295°. H 2 S 04- 
Lsg. blauliehgrun. F arb t braunlichrot. — Fluorenoindazin, C2 1H 1 3 N3. Mit Isatin. Aus 
Pyridin gelbe Nadeln, F. >  295°. H ,S 0 1 -Lsg. violett. F arbt griinKchgelb. — 5-Nitro- 
deriv., Ć2IH 1 20 2N4, aus Pyridin braunlichgelb, krystallin, F. >  295°. H 2 S0 4 -Lsg. 
violett. F arbt gelb. —  5-Bromderiv., C2 1H 1 2N 3 Br, aus Pyridin braune Platten, F. >  
295°. H 2 S0 4 -Lsg. violett. F arbt gelblichbraun. — 5,7-Dibromderiv., CojHjjNnBrj, aus 
Pyridin schokoladenbraunes Pulver, F . >  290°. H 2 SO,r Lsg. violett. Fiirbt braun. — 
5-Brom-7-nitroderiv., C2iH n 0 2N4 Br, aus Nitrobenzol yiolette Nadeln, F. >  295°. 
H 2 S 0 4 -Lsg. blau. F arb t braun. — 5-Chlorderiv., C2 1H ,2N3 Cl, aus Pyridin braun, kry
stallin, F. >  290°. H 2 S 0 4 -Lsg. Yiolett. F arbt braunlichgelb. (Ber. dtsch. chem. Ges. 
65. 1793—95. 7/12. 1932. Muzaffarpur [Indien], G. B. B. Coli.) L indenbaum .

Bogusław Bobrański, t}berOxo-2-(oxa-l-aza-8-phenanthrendihydrid-l,2). (Roczniki 
Chem. 12. 702—05. 1932. — C. 1932. II. 877.) S c h o k p e ld .

Helge Aspelund, Uber die Bildung von Ketonen aus Diarylcarbinolen dureh Ein- 
nńrkung von Schwefelsaure und Wasserstoffsuperoxyd. (VgL C. 1930. II. 742.) Es war 
anzunehmen, daB die 1. c. beschriebene Bldg. von Ketonen bei der Spaltung gewisser 
Diarylmethylperoxyde m it H 2 S 0 4 auf dio Abspaltung von H 2 0 2 zuruckzufuhren ist. 
Denn die entsprechenden Carbinole liefem, in Eg.-H 2 S0 4  gel. u. m it W. gefallt, keine 
Ketone, sondem unbekannte amorphe Prodd. Vf. hat bowiesen, daB obige Annahme 
richtig ist, denn wenn man die Carbinole m it H 20 2 u. dann m it H 2 S0 4  behandelt, bilden 
sich die erwahnten Ketone. — Phenyl-[phenylthiodiazyl]-keton. 0,5 g Diphenyl-fphenyl- 
thiodiazyl]-carbinol in Eg. aufgeschlammt, m it 0,4 ccm 30%ig- H :;0 ,  versetzt, unter 
Kiihlung konz. H 2 S 0 4 bis zur Lsg. eingetropft, nach 5 Stdn. auf Eis gegossen,Nd. 
in  A . gel. usw. Aus A. gelbliehe Nadeln, F. 127— 128°. — Phenyl-[-phe?iylfurodiazyl\
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keton. Analog. Aus A., F. 137°. (Acta Acad. Aboensis math. et physic. 6 . Nr. 16.
3 Seiten. 1932. Abo, Akademie.) Lindenbaum .

Helge Aspelund, tlber einige neue Telrazin- und Pyrrodiazoherbindungen. Die 
Darst. der friiher (C. 1929. I. 2414) besehriebenen Verbb. I u. II (R =  C0H6) u. I  
(R =  CH3) wurde dadurch verbessert, daB man die Chloride (C6H 5 )2CH-CC1 : N -N  : 
CC1-R (III) nicht in Substanz isolierte, sondem ihre Rohlsgg. benutzte. II u. IV (R =  
CH3) wurden neu dargestellt. Die Ausbeute an II (R =  CH3) war jedoch wegen gleich- 
zeitiger Bldg. anderer Prodd. gering.

I <c.h j ,c h .c* « > g .r  „

C6H6

II (C6 Hs)aC H .C < £ H_ Ng > C - R

IV (C6Hs)aCH-C<55= = 5J>C-R V (C0H5),C II-C <^ q^ > C -C H 3
V e r s u c h e .  5-Benzliydryl-3,4-diphenylpyrrodiazol (I, R  =  C0H5). Benzoyl- 

diphenylacethydrazid m it PC15  in CCI4 1 Stde. gekocht, m it Eis zers., CCl4 -Lsg. griindlich 
m it W. gewaschen, getrocknet u. m it Anilin 4 Stdn. gekocht, F iltra t i. V. yerdampft, 
Riickstand allmahlich auf 150° erhitzt, m it A. u. yerd. HC1 digeriert. Hydrochlorid, 
aus A. +  A. (Mutterlauge m it HC1 gesiltt.), F . 234—235°. In  A. m it NH4OH die Base, 
F. 134°. — G-Benzhydryl-3-phenyltelrazin (IV, R  =  C6H5). Wie vorst. erhaltene CC14- 
Lsg. des Chlorids 1II (R =  C0H5) m it N 2H4-Hydrat 50 Min. gekocht, ausgefallene 
gelbe Nadeln des Dihydrotetrazins II (R =  CcH 5) in A. m it Amylnitrit 1 / 2 Stde. ge
kocht. Violettrote Krystalle. — 5-Benzhydryl-4-phenyl-3-meihylpyrrodiazol (I, R  =  
CH3). Vom Acetyldiphenylacethydrazid aus analog 1 (R =  C6II5) ; Rohprod. m it A. 
u. verd. Lauge behandelt. Aus Bzl., F. 188°. Aus der Lauge m it Saure ein Prod. von 
F. 212—213° (aus wss. A.). — CCl.,-Lsg. des Chlorids III (R =  CH3) m it N 2H4-IIydrat 
2 Stdn. gekocht. Gebildeter Nd. war 5-Benzhydryl-4-amino-3-methylpyrrodiazol, 
C1 6H 1 (,N4, nach Auskochen m it Bzl. aus A., F. 237—238°. C014-Filtrat m it verd. HC1 
gesćhiittelt, getrocknet u. i. V. verdampft, Riickstand m it A. digeriert (F iltrat A). 
Ungel. Teil war 6-Benzhydryl-3-melhyldihydrolelrazin, C_6H lcN 4  (II, R  =  CH3), aus 
Bzl., dann Lg., F . 161—162°. Aus F iltra t A beim Stehen Nd. von Diphenyl-[methyl- 
furodiazyl]-melhan, C1 6H 1 4 ON2 (V), aus A. (ungel. Teil B), F. 115—116°. B zeigte, 
aus viel A., F. 236—237° u. war verschieden vom obigen Aminopyrrodiazol. Aus der 
ath. Mutterlauge von V nach Verdampfen 3,6-Dibenzhydryltelrazin, aus A., F. 174°. 
Aus diesem durch 4-std. Kochen m it Hydrazobenzol in Bzl. 3,G-Dibenzhydryldihydro- 
łełrazin, C2 8H 24N4, aus A., F. 197°. —  G-Bendiydryl-3-metliyllelrazin, C1 6II 1 4N4 (IV, 
R =  CH3). Durch Kochen von II (R =  CH3) m it A. u. Amylnitrit. Aus A., F. 108°. 
Wird durch Hydrazobenzol wie vorst. wieder reduziert. — S-Bcnzhydryl-3-mathyl- 
pyrrodiazol, C1 CH ]5N3. Obiges 4-Aminoderiv. in A. m it konz. HC1 gel., nach Zusatz 
von N aN 0 2 24 Stdn. stehen gelassen, in  W. gegossen, m it Soda alkalisiert, ausgeathert 
usw. Aus 50°/oig. A., dann A., F . 156—157°. Mit alkoh. AgN0 3  Nd. —  5-\Diphenyl- 
oxymethyl]-4-phenyl-3-melhylpyrrodiazol, C2 2H 1 9 ON3. I (R =  CH3) in Eg. m it K 2Cr2 0 7  

erwarmt, m it W. u. A., darauf A.-Lsg. m it Soda gesćhiittelt. Aus A., F. 188°. H 2 S()4- 
Lsg. ro t (Unterschied yon I). — Diphenyl-[methylfurodiazyl]-carbinol, CieH j4 0 2N2. 
Ebenso aus V; Osydation trage. Aus A., F. 191—192°. (Acta Acad. Aboensis math. 
e t physic. 6 . Nr. 4. 14 Seiten. 1932.) Lindenbaum .

Helge Aspelund, Ober die bei der Enthalogenierung ton Bis-[diphenylchlormelhyl']- 
furodiazol und -bisfurodiazol entstehenden Verbindwigen. Im AnschluB an friihero Verss. 
m it Diphenyl-[phenylfurodiazyl]-brommethan (C. 1929. I. 2414), welches bei der 
Enthalogenierung nachweislich ein Radikal bildet, ha t Vf. das von Stolle u .  Schmidt 
(Bor. dtsch. chem. Ges. 45 [1912]. 3123) beschriebeno Bis-[diphenylcldormethyl]-bis- 
furodiazol (I, X  =  Cl) naher untersucht. X  wurde zuerst auf dem Umwege uber O • CO ■ 
CH3  u .  spater auch direkt gegen OH ausgetauscht. Dieses Carbinol ist nicht ident. 
m it der Verb., welcher obige Autoren die gleiche Formel zugeschrieben haben. Dio 
Enthalogenierung von 1 (X =  Cl) ergab in Ggw. von Chinon dio Verb. II, in Ggw. 
yon Hydrazobenzol die 1. c. beschriebeno Verb. I  (X =  H) u. bei Zutritt yon O die
1. c. ais Carbinol beschriebene amorphe Verb., welcho wohl das Peroxyd n i  darstellt. 
Es ist nicht gelungen, dieses m it Zn in sd. Eg. zu I (X =  OH) zu reduzieren. — Stolle 
u. Laux (Ber. dtsch. chem. Ges. 4 4  [1911]. 1131) haben durch Enthalogenierung des 
Bis-[diphenylchlormethyl]-furodiazols (IV, X  =  Cl) dio Azoverb. V erhalten. Vf. ha t 
gepriift, ob auch Mer Radikaleigg. nachweisbar sind. Die Enthalogenierung bei Luft-



1 9 3 8 .  I. D. O r g a n i s c h e  C h e m ie . 7 81

zu tritt ergab eine intensiy rotę, fluorescierende Lsg., aus welclier ein farbloses, amorphes 
Prod. in  reichlicher u. eine krystallisierte Verb. (P. 188°) in sebr geringer Menge isoliert 
wurden; durch Red. des amorphen Prod. m it Zn u. Eg. entstand die krystallisierte 
Verb. Um zu erfahren, ob es sich hier um Perosyd u. Carbinol handelt, wurde IV 
(X  =  Cl) in IV (X =  OH) ubergefiihrt. Dieses Carbinol ist aber nicht ident. m it obiger 
Verb. 188°, u. daher kann das amorphe Prod. auch nicht das Peroxyd sein. Ubrigens 
•absorbierfc die bei Enthalogenierung unter LuftabsehluB erhaltene rote Lsg. aueh 
keinen O. Die Enthalogenierung in Ggw. yon Hydrazobenzol ergab nicht IV (X =  H), 
sondem V, welches durch Zn u. Eg. zu IV (X =  H) reduziert wird. — Vorliegende 
Unters. bestatigt von neuem, daB der Furodiazolrest ein C0H 5  yertreten kann.

(C0H6)2C ■ C < ^ > C - C < ^ > C  • C(C0HS), (CaH6)aC • C < ^ > C  ■ C(C0I U
X  I  X  X  IV  X

(C6H 4)3C . C < ! q ! > C- C < ^ q ^ > C  . C(C„H6)j
C6H4< Ó  n  ( C | 6)1 C : C ^ > C : C(C6H , ) 1

(C6H6)2Ć • c < n ° n > c - c < n - n > c  • ̂  W ’
V

III
(CaH5 )2 C- C < ^ I ^ > C - C < ^ I ^ > C  ■ C(C8 H5)S 

ó ó
I i

V e r s u c h e .  ó,5'-Bis-[diphcnylchłonnethyl]-bisfurodiazol-(2,2'), C,0H 2 0O2N 4Cl2  (I, 
X  =  Cl). Bis-[diphenylacetyl]-oxalsaurehydrazid m it S0C12 bis zur Lsg. (ca. 8  Tage) 
gekocht, i. V. yerdampft, m it wenig absol. A. versetzt. Aus Bzl., E. 248—249°, be- 
standig gegen sd. W. oder sodahaltiges W. in sd. Bzl. — Diacełat I (X =  0 -C 0-C H 3). 
Aus vorigem m it Ag-Acetat in sd. Bzl. (ca. 40 Stdn.). Aus Essigester, F. 239—240°. — 
5,5'-Bis-\diphenyloxyniethyl\-bisfurodiazol-(2,2’), C3 nIŁ 20 4N4 (I, X  =  OH). Voriges in 
Eg. m it konz. HC1 kurz gekocht u. stehen gelassen. Aus A. Nadeln, F. 260°. — Di- 
hydrochinondther C72HisOsN s (II). I  (X =  Cl) m it Chinon in Bzl. unter LuftabsehluB 
20 Stdn. m it Hg geschiittelt, F iltra t i. V. fast verdampft, in wenig Essigester gel., 
m it A. gefiillt, Harz m it A. gekocht. Amorphes Pulver. — 5,5'-Bisbenzhydrylbisfuro- 
diazol-{2,2'), C3 0H 2 2O2N 4 (I, X  =  H). Wie yorst. m it Hydrazobenzol; Bzl.-Ruckstand 
m it A. yersetzt. Aus Bzl., dann Essigester, F . 234°. — Peroxyd III. I  (X =  Cl) in Bzl. 
m it Hg in  O-gefullter Flasehe 24 Stdn. geschiittelt, F iltrat i. V. yerdampft, m it A. 
yersetzt, Nd. m it A. gereinigt. F . 224— 227°. — Bis-[diphenylchlortncthyl]-furodiazol 
(IV, X  =  Cl). Aus sek. symm. Diphenylacethydrazid m it SOCl2 wie oben (2 Tage). 
Aus CC14, F. 166°. — Bis-\diphenylacctoxymethyl\-furodiazol, C3"2H 2 0O5 N2 (IV, X  =
0-C 0-C H 3). Aus yorigem wie oben. Aus Bzl., F. 199°. — Bis-[diphenyloxyme(hyl]- 
furodiazol, C28H2 20 3 N 2 (IV, X =  OH). Aus yorigem wie oben, femer direkt durch 
Hydrolyse des yorvorigen. Aus A., F. 2G0°. (Acta Acad. Aboensis math. ot physic. 
6 . Nr. 5. 13 Seiten. 1932.) Lindenbaum .

Helge Aspelund, Zur Kenntnis des dreiwerligen Koldensloffs. IV. (II. u. I II . vgl. 
C. 1930. I. 3787 u. yorst. Ref.) Vf. ha t die beiden C6H 5  des Diphenyl-[phenylfuro- 
diazyl]-methyls (C. 1929. I. 2414) durch die Diphenylengruppe ersetzt, um die hier- 
m it yerbundenen Verandenmgen der Radikaleigg. festzustellen. Das dazu erforderliche 
Benzoyldiphenylenaeethydrazid (I) konnte durch Benzoyherung dos prim. Diphenylen- 
acethydrazids mittels CjH^-COCl oder C6H 5 -C0 2C2H 5  nicht erhalten werden, weil 
stets, falls uberhaupt Rk. eintrat, das symm. sek. Hydrazid entstand. Die Darst. von 
I gelang aber schlieBlich durch Umsetzung yon Diphenylenacetylchlorid m it Benz- 
hydrazid. I lieferte m it PC15  das Chlorid II, dagegen m it S0C12 ohne weiteres dio 
Verb. IU  (X =  Cl), in der sich das Cl auBerst leicht gegen OC2H 6 u. auch ziemlich leicht 
gegen O • CO • CH3  austauschen laBt. Hg spaltet das Cl g la tt ab unter Bldg. des Athans IV. 
Dieses bildet sich auch, wenn man die Cl-Abspaltung in Ggw. yon O oder Hydrazobenzol 
ausfiihrt; man erhalt weder das Peroxyd noch das Methan. Die Lsg. von IV in B/l. 
fiirbt sich beim Erwarmen schwach ro t u. die in Brombenzol tiefer ro t; die Farbungen 
yerschwinden beim Erkalten u. kehren beim Erwarmen zuriick. Obwohl es sich hier 
wahrscheinlich um Radikalbldg. handelt, konnten die sd. Lsgg. weder m it O noch 
mit J  zur Rk. gebracht werden. IV laBt sich durch yerschiedene Agenzien zum Methan
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III (X =  H) reduzieren. Dieses entsteht auch durch Red. von III (X =  Cl) mit Hydrazo
benzol, u. zwar uber IV ais Zwisehenstufe. — Fem er hat Vf. das Hydrazid V dargestellt. 
Hierbei entstand unter gewissen Bcdingungen ein zweites, nicht rein erhaltenes Prod., 
wahrscheinlich das Diacetylderiv. Denn unter gleichen Bedingungen wurde das Di- 
acetylhydrazid VI neben dem Monoacetjdhydrazid erhalten. Verss., V m it S0C12 in 
die der Verb. TII (X =  Cl) analoge CH3 -Verb. uberzufiihren, waren erfolglos, da aus

chem. Ges. 46 [1913]. 1793). Aus A., F. 225°. —r Benzoyldiphmylenacelhydrazid, 
C2 iH 1 6 0 2N 2 (I). Chlorid der Yorigcn ( S to l ł e  u. W o lf ,  Ber. dtsch. chcm. Ges. 46 
[1913]. 2248) in trockenem Bzl. gel., in gleiche Lsg. von Benzhydrazid eingetragen, 
1 Stde. gekocht, abgesaugten Nd. m it etwas A. yerrieben u. nach Zusatz von W. ge
kocht. F . 269—271°. — Chlorid, C2 1H hN 2C12 (II). I  m it PC16 in CC14 18 Stdn. gekocht, 
m it Eis yerriihrt, m it W. geschuttelt usw. Aus A., F. 90—91°. — Diphenylen-[phenyl- 
furodiazyl]-chlormethan, C2 1H I3 0N 2C1 (III, X  =  Cl). I  m it S0C12 48 Stdn. gekocht, 
i. V. yerdampft, m it absol. A. digeriert. Aus Essigester, F . 161—162°, sehr bestandig 
gegen sd. W. — Diphenylen-[phenylfurodiazyl]-athoxymethan, C2 3H]80 2N2 (III, X  =  
ÓC,H5). Durch 4-std. Kochcn des yorigen in absol. A. Bildct sich aueh (nicht das 
Carbinol!), wenn man voriges in A. lóst u. sofort in  verd. NH 4 0 H  gieBt. Aus Essig
ester, F. 211°. — Diphenylen-lphenylfurodiazyl]-methylaceiat, C2 3H 1 60 3 N 2 (HI, X  =
O ■ CO ■ CH3). Aus vorvorigem u. Ag-Aeetat in sd. Bzl. (20 Stdn.). Aus Bzl. oder Lg., 
F. 147— 148°. — Bis-[diphenylen]-bis-[phenylfurodiazyl]-&tkan, C4 2H 2 60 2N4  (IV). m  
(X =  Cl) in trockenem Bzl. m it Hg 16 Stdn., am besten unter LuftabschJuB, geschtittelt, 
F iltra t i. V. fast yerdampft, m it A. yersetzt. Aus Essigester, F. 227° (tief rot, spater 
Zers.). — Diphenyle.n-[phenylfurodiazyl\-methan, C2 1H 1 4 ON2 (III, X =  H). 1 . IV in 
sd. Eg. allmalilich (4 Stdn.) m it Zn-Staub yersetzt, m it W. gefallt, in A. gel. usw. 2. IV 
in Bzl. m it Hydrazobenzol 7 Stdn. gekocht, abdest., in absol. A. gel., m it HC1 gesatt., 
Nd. m it Bzl. ausgekocht (ungel. Teil war Benzidinhydrochlorid). 3. III (X =  Cl) in 
Bzl. m it Hydrazobenzol 8  Stdn. gekocht, filtriert, Bzl. abdest., m it A. yersetzt; Nd. IV, 
aus dem F iltrat III (X =  H). Aus A., F . 128°. — Acelyldiphenylenacelhydrazid, C1 6H ] 4  

0 2N 2 (V). Diphenylenacethydrazid in Eg. m it 1,5 Mol. Acetanhydrid 10 Min. gekocht. 
Aus A., F . 282—283°. Bei 4—5 Moll. Acetanhydrid u. langerem Kochcn ging V wieder 
in Lsg. unter wahrseheinlicher Bldg. des Diacetylderiy. — Diacetyldiphenylacethydrazid, 
C1 8H ,„0 3 N 2 (VI). Durch 1 -std. Kochen von Diphenylacethydrazid in Eg. m it 4 Moll. 
Acetanhydrid. Aus A. Nadeln, F . 184—185°. Aus der Eg.-Mutterlauge nach Einengen 
Acetyldiphenylacethydrazid (F. 200—202°). (Acta Acad. Aboensis math. et physic.

Helge Aspelund, Zur Kennlnis des dreiwerlige.il Kohlenstojfs. V. (IV. vgl. vorst. 
Ref.) Da bekannthch auch Gruppen, die mittels eines CO am Methan-C-Atom haftcn, 
ein C6H 3  im Triphenylmethyl ersetzen konnen, hat Vf. durch Kondensation yon Di- 
phenylchloracetylchloiid u. Benzhydrazid das Benzoyldiphenylchloracethydrazid, (C6H 6 ) 2 

CX-CO-NH-NH-CO-C 6H 6 (I, X  =  C1), dargestellt, ran dessen Verh. bei der Cl-Ab- 
spaltung zu untersuelien. Bei Einw. von W. wird das Cl auffallend leicht durch OH 
ersetzt. Das so gebildete Benzoylbenzilsaurehydrazid wurde auch durch Benzoylierung 
des Benzilsaurehydrazids, (C6H 5 )2C(OH)-CO-NH-NH2, dargestellt. Das Cl in I (X =  Cl) 
kann auch leicht gegen andere Gruppen u. durch Einw. yon Red.-Mitteln gegen H  
ausgetauscht werden. — Hg spaltet das Cl aus I (X =  Cl) ziemlich leicht ab. In  Ggw. 
yon Hydrazobenzol entsteht I (X =  H). In  Ggw. von O entstand ein Gemisch, aus dem
4 krystalline Prodd. isoliert wurden; ais Hauptprod. erscheint I (X =  OH); auBerdem 
wurde nur noch symm. Dibenzoylhydrazin identifiziert; ein Peroxyd wurde nicht er
halten. In  Ggw. yon Chinon entstand ein harziges Prod., aus welchem in geringer 
Menge eino Verb. m it den zu erwartenden Eigg. isoliert wurde. Die Cl-Abspaltung 
unter LuftabschluB ergab ein Prod., dessen Zus. noch nicht erm ittelt wurde, welehes 
aber nach seinen Eigg. nicht das Athanderiy. sein kann. Aus diesen Verss. darf man 
wohl schlieBen, daB aus I (X =  Cl) primar ein unbestandiges Radikal entsteht. — 
AnschlieBend werden einige Umsetzungen der Diphenylebloressigsaure mitgeteilt.

6 . Nr. 12. 15 Seiten. 1932.) L indenbatjm .
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V e r s u c h e .  Benzilsdurchydrazid, Ci4H 1 4 0 2N2; Durch 3-st<l. Erhitzen gleicher 
Mengen Benzilsaureamid u. N 2H 4-Hydrat auf 150°, schlieBlich 160°. Aus yerd. A., 
dann Bzl. Nadeln, F. 172°. E ntsteht aueh aus Diphenyl-[methylfurodiazyl]-brom- 
methan (C. 1930. II . 742) durch liingeres Liegen an feuehter Luft infolge Hydrolyse 
u. Abspaltung von CH3 -C02H. — Benzylidenderw., C2 1H 1 8 0 2N2. Durch Schiitteln 
einer gesatt., mit etwas ELSO., yersetzten Lsg. in verd. A. mit Benzaldehyd. Aus A. 
Nadeln, F . 197°. — Benzoylbenzilsaurehydrazid, C2 1H 1 S0 3N 2 (I, X  — OH). Aus je
1 Mol. des vorvorigen u. Benzoesaureanhydrid in sd. Bzl. (24 Stdn.) oder oline Bzl. 
bei 100° (12 Stdn.). Aus Bzl., F. 156—157°, unveriindert 1. in Lauge. Wird durch 
sd. SOCl2 (24 Stdn.) in Diplienyl-[phenylfurodiazyl]-chlormellian, F. 115— 116°, iiber- 
gefiihrt (vgl. C. 1930. I. 3787). — BenzoyldiphenylcMoracethydrazid, C2iH 1 7 0 2N 2C1 
(I, X  =  Cl). 2 Moll. Benzhydrazid in sd. Bzl. gel., 1 Mol. Diphenylchloracetylchlorid 
zugefugt, noch 5 Min. gekocht, F iltrat von Benzhydrazidhydroclilorid i. V. eingeengt, 
Krystalle m it absol. A. gewasehen. F. 147—148°. Wird durch 48-std. Schiitteln in A. 
mit A.-gesatt. W. quantitativ zu I  (X =  OH) hydrolysiert, durch 15-std. Kochen in 
Bzl. m it Hydrazobenzol oder durch 3-std. Kochen in Eg. m it Zn-Staub zu Benzoyl- 
diphenylacelhydrazid (I, X  =  H ; vgl. C. 1929. I. 2414) reduziert. — Benzoyldiphenyl- 
[benzoylhydrazino]-acelhydrazid, C2 8H 2 40 3N 4 (I, X  =  NH-NH-CO-C 6H5). 4 Moll. 
Benzhydrazid u. 1 Mol. Diphenylchloracetylchlorid in Bzl. 5 Stdn. gekocht, F iltrat 
eingeengt. Aus A., F . 216— 217° (Zers.). — Benzoyldiphenylaihoxyacethydrazid, C2 3H 22 

0 3 N 2  (I, X  — OC2H6). I (X =  Cl) in absol. A. stehen gelassen, schlieBlich aufgekocht 
u. in verd. NH4OH gegosBcn, Nd. in A. gel. usw. Harziges Prod. in Bzl. gel., mit Lg. 
bis zur Triibung versetzt, diese durch Erhitzen entfem t. Krystallchen, F . 152—153°.
— Cl-Abspaltung aus I (X =  Cl): 1. In  Bzl. m it Hg u. Hydrazobenzol unter Luft- 
abschluB 22 Stdn. geschuttelt, F iltra t verdampft, Prod. m it Lg. ausgekocht. Aus A.
I (X =  H). Weitero Mengen aus dem Hg-Schlamm m it sd. Bzl. — 2. In  Bzl. m it Hg 
in O-gefiillter Flasche bis zur yolligen Cl-Abspaltung geschuttelt, F iltrat i. V. stark 
eingeengt. Beim Erkalten Krystalle von I  (X =  OH). Aus der Mutterlaugo nach 
Reinigen m it Lg. u. aus A. Krystalle von F . 204°, N-haltig, 1. in Alkali, H 2 S 0 4 -Lsg. 
farblos. Aus dem Hg-Schlamm m it sd. Bzl. usw. aus A. Krystalle von F. 237—239°, 
N-haltig, unl. in Alkali, H 2 S 0 4 -Lsg. farblos. Aus der alkoh. Mutterlauge symm. Di- 
benzoylhydrazin. — 3. Mit Hg u. Chinon unter LuftabschluB; eingeengte Lsg. m it A. 
gefallt, Harz aus A., dann Aceton umgel. F . 207—208° (Zers.). H 2 S 0 4 -Lsg. rot. 
Weitere Mengen aus dem Hg-Schlamm. — 4. Mit Hg allein bei LuftabschluB; ein
geengte Lsg. m it A. gefallt. Aus Bzl., dann Eg. Krystalle, F . 170—172°, 1. in Lauge. 
H 2 S 0 4 -Lsg. farblos. Wird durch Zn-Staub in sd. Eg. nicht verandert. Aus den Mutter- 
laugen ein Prod. von F. 257°, aus dem Hg-Schlamm ein solches von F. ca. 160°. — 
Diphenylcldoressigsaure ( S to l le ,  Ber. dtsch. chem. Ges. 43 [1910]. 2471). Aueh glatt 
aus ihrem Chlorid boi langerem Liegen an feuehter Luft. Wird durch TiCl3 in sd. Eg. 
zu Diphenylessigsaure reduziert. — Diphenyl-[benzoylliydrazino]-essigsdure, C2 1Hi8 0 3 N2. 
Vorige m it Benzhydrazid in Bzl. 3 Stdn. gekocht, Nd. m it W. ausgekocht. Aus yerd. 
A., F. 167— 168° (Gasentw.). — Diphenyldthozyessigsaure, C1 GH IG0 3. Vorvorige in 
C2H 5 ONa-Lsg. gel., nach 20-std. Stehen A. abdest., in W. gel., m it H 2 S 0 4 angesauert 
u. ausgeathert. Aus Bzl., dann wss. A., F . 114—115°. (Acta Acad. Aboensis math. et 
physic. 6 . Nr. 17. 17 Seiten. 1932.) Lin d enbaibi.

Eugen Macovski und Alexandru Silberg, Synthesen in  der Homoneurinreihe.
II. Homoneurine der Chinaalkaloide. (I. vgl. C. 1932. II- 3892.) Durch Einw. von iiber- 
schiissigem Allyljodid auf die Chinaalkaloide entstehen Dihomoneurinjodide, welehc 
mit den heterocycl. Homoneurinjodiden (1. c.) in ihren Eigg. gut ubereinstimmen, 
aber in k. W. swl. sind, so daB ihre physiolog. Verwendung auf Schwierigkeitcn stoBt. 
Daher haben Vff. aueh die entsprechenden Bromide dargestellt, welche sich in k. W. 
lcicht losen. Dio Chloroplatinate besitzen die allgemeine Formel [B]PtCls, 2 H20  u. 
sind gelblichrosa, krystallin. Durch die Anlagerung der Allylhalogenide wird die 
Fluorescenz der Chinaalkaloide nicht gehemmt, aber die Thalleiochinrk. ist negativ, 
entsprechend der Hypothese von Pavolini (C. 1931: H . 3486), nach weleher die Rk. 
m it der Anlagerung des Halogens an den N des Chinolinringes beginnt.

V e r s u c h e .  Chinindihomoneurinjodid (Cliinindijodalhjlat), C2 6H 3 4 0 2N2 J 2. Aus 
freiem Chinin; evtl. erwarmen. Aus A., dann W. gelbe Nadeln, F . 160° (Zers.). Durch 
Kochen der wss. Lsg. m it frisch gefalltem AgCl u. Fallen des Filtrats m it H ,PtCll!-Lsg. 
das Chloroplatinat, C26H 3 4 O2N 2Cl0 Pt, 2 H 20 , bei 220° schwarz. — Chinindihomcmeurin- 
bromid (Chinindibromallylat), C2 6H 3 1 0 2N 2 Br2. Analog. Aus absol. A. weiBe ICrystalle,
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F . 159— 160°. Bisweilen entsteht ein Prod. m it 2 H 20 , F . 152—155°. — Chinidin- 
dihomoneurinjodid (Chinidindijodallylat), C2 6H 3 4 0 2N2 J 2, l 1/ ,  H 2 0 , aus A. griinlieh- 
gelbe Krystalle, F. 155—156° (Zers.). Aus dem alkoli. F iltrat wenig rotbraune Nadeln 
von F. 235°, wl. in w. W., wahrscheinkch das Monojodallylat. Chloroplatinat, C20H3.j 
O2N2Cl0Pt, 2 H 2 0 . — ChinidindihomoTieurinbromid (ChinidindibromaUylat), C26H 3 4  

0 2N 2Br2, nach Waschen m it k. Aceton weiCes Pulver, F. 152° (Zers.) (unrein). — 
Cinchonindihomoneurinjodid (Cincluynindijodallylat), C2 5H 3 2 ON„J„, aus A. gelbe K ry
stalle, F. 248—250° (Zers.). Chloroplatinat, C2 5H 3 2 0N 201cPŁ, 2 H 20 , bei 235—240° 
schwarz. — Ginchoninmonoliomoneurinbromid (Ginchoninmonobromallylat), C2 2H 2 7 ON2Br. 
Wie ublich. Aus Aceton weiBes Pulver, F . 240—241° (Zers.). — CinchcmindihomoTieurin- 
bromid (Cinchonindibromallylat), C2 5H 3 2 ON2Br2. Im  Rokr im sd. W.-Bad; Prod. m it 
sd. Aceton auswasohen. F . gegen 222° (Zers.) (unrein). — Cinchonidindihomoneurin- 
jodid (Cinclionidindijodallylat), C2SH 3 2 ON2 J 2, aus A. gelb, krystallin, F. 238—239° 
(Zers.). Chloroplatinat, C2 6H 3 2 ON2 ClcPt, 2 H 2 0 , gegen 225° schwarz. — Ginchonidin- 
dihomoneurinbromid (Cinchonidindibromallylat), C2 5H 3 2 ON2Br2, nach Waschen mit 
h. Aceton aus absol. A. Krystalle, F . 225° (Zers.). (J . prakt. Chem. [N. F.] 135. 237—44. 
6/12. 1932. Cluj, Univ.) Lindenbaum .

Theodor Wagner-Jauregg und Lotte Werner, Bildung und Umlagerung der 
Choleslerylather. (Vgl. C. 1932. II . 224.) Beim Erhitzen yon Cholesterylbromid m it 
N aJ  in Aceton auf 100—125° entsteht Cholestadien, F . 77—78°; [a]n =  —65,4°; bei 
gleichzeitigem Zusatz von Piperidinacetat ist der F. der gleiche, [<x]d aber — 103°. (Vgl. 
B ose u. D o ra n  (C. 1930. I. 1157.) Cholestadien addiert Maleinsaureanhydrid nicht.
— Cholesterylchlorid oder -bromid liefert boim Erhitzen in Alkoholen auf 125° die 
entsprechenden Ckolesterylather. Bei Zusatz von K- oder Li-Acetat entstehen dic 
isomeren, rechtsdrehenden Ather (vgl. S t o l l ,  C. 1932. II. 224). Diese lassen sich 
beim Erhitzen m it HC1 in Alkoholen auf 130° in die n. Ather umlagern. — Die Hydrie- 
rung des n. Cholesterylmetkylatkers liefert den Methylather des Dihydrocholestcrins 
(/3-Ckolestanols): F. 82,5—83°; [<x]d =  +20,0° (CHC13), Beim Verscifen des Dikydro- 
ckolesterylatkers m it HBr in Eg. bei 130° entstand ein Cholestanylbromid, F . 59—61°. 
Bei der katalyt. Hydrierung des isomeren Cholesterylmethylathers entsteht ein Ge- 
misch oliger Dihydroather, das nach Umlosen aus Aceton bei tiefer Temp. groBten- 
teils lcrystallisiert. F . 78—78,5°. Diese Krystalle bleiben beim Erhitzen mit konz. 
HC1 auf 100° unyerandert; m it HBr in Eg. bei 160° entsteht Cholestan. — Es wird 
geschlossen, daB dio Doppelbindung im Cholesterin in a,/?-Stellung zum Hydrosyl 
steht. Bei Substitutionsrkk. der Cholesterylhalogenide n ird  man m it Allylverschie- 
bungen zu rechnen haben. Das durfte aueh die Ursache der Bldg. der isomeren Ather 
sein:

= 2 >UJ #  > n ( K M J )
I I  ist aber nur Zwisehenprod. der Umlagerung und stabilisiert sich in noch 
nickt bekannter Weise. (Hoppe-Seyler’s Z. pkysiol. Chem. 213. 119—124. 6/12. 
1932.) Wagner-Jauregg.

Franz Faltis, Bemerkung zu der Yeroffenllichung von H. Kondo und Mitarbeilern 
uber die Konstilution des Tetrandrins und Trilobins. (Vgl. KONDO u. Mitarbcitcr, 
C. 1932. H . 2657. 2659.) Die kiirzhch (C. 1932. II. 3097) vom Vf. der Konst. des Oxy-

acanthins zugrunde gelegte Annahme des Aufbaus aus 2 Moll. Norcoclaurin ersch8 pft 
die tatsachUeken Yerkaltnisso nickt; yielmehr ist eine innigere Beziehung zwischen
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den beiden Isochinolinhalften anzunehmen. Die KoNDOschen Formeln fiir Tetrandrin 
u. Oxyacanthin seheinen moglicli. Dagegen sehlagt Vf. fiir Trilohin u. Isotrilóbin aus 
stereoekem. Griinden die Formeln I u. II vor, welehe den Tatsaehen ebenso gereoht 
werden. (Liebigs Ann. Chem. 499. 301—02. 30/11. 1932. Wien, Univ.) Lin d e n b .

H ans Lieb und MiloS MladenoviĆ, Weitere Untersuchungen iiber die a-Elemol- 
■und Elemonsaure. V. (IV. vgl. C. 193 2 .1. 2333.) Um die letzten Zweifel an der Formel 
C3 0 H 4 8 O3  der a-Elemolsauro zu beseitigen, yersuchten Vff. eine Reinigung iiber das 
Acetylderiy. u. iiber das HBr-Additionsprod. Acetyl-a-elemolsaure liiCt sieli mit 
NaOC2 H5, aber nicht mit H 2 S 04, glatt verseifen. Aus Bromhydroelemolsaurc wurde 
durch methylalkoh. KOH glatt wieder H Br abgespalten. Auf beiden Wegen wurde 
reino a-Elemolsaure (F. 226°) gewonnen. Die friiher aus nicht vóllig reiner a-Elemol- 
saure erhaltenen D eriw . wurden aus dem neuen P raparat z. T. mit anderen Eigg. 
erhalten, so Bromhydro-a-elemolsaure m it F . 229° s ta tt 224°, Dibrom-a-elemolsaure 
m it F. 235 s ta tt 207°. — Dio von Ruzicka (C. 1932. II. 56) ais zersetzlich beschricbene 
Bromhydro-a-elemolsaure ist wohl ein unreines P raparat gewesen. — Die Formel 
C3 0 H 4 6O3  der Elemonsaure wurde erneut bestatigt. Die von Bauer u .  DiMOKOSTOULOS 
(C. 1931. II. 1008) beschriebene Red. des Oxims zur Aminohydroelemisaure lieC sich 
nieht reproduzieren; auch durch H 2 +  Pd wird das Oxim nicht yerandert. Bei der 
Hydrierung von Elemonsaure werden entgegen der Ansicht von MLadenoyiĆ (C. 1932. 
I. 1368) nicht 4, sondern nur 2 H-Atome aufgenommen; das Iiydrierungsprod. ist 
Dihydro-a.-elemonsd.ure C3 0 H 4 8 O3, F. 293°, die auch aus Dihydro-a-elemolsiiure m it Cr0 3  

erhalten wurde; sie scheint m it der Dihydroelemonsaure von RuziCKA (1. c.), fiir die 
F. 295— 296°, aber ein anderes Drehungsvermógen, angegeben wird, isomer zu sein. 
Die Dihydroelemonsauren liefern je naeh Herkunft ganz verschiedone Oxime. — a-Elemol- 
sdure C3 0 H 4 8 O3, aus Acetyl-a-elemolsaure u. NaOC2 H 5 -Lsg. oder aus Bromhydro-a- 
elemolsaure u. methylalkoh. KOH auf dem W.-Bad. Nadeln aus Aceton, F. 226°. 
M d20 =  —29,6° in Aceton, — 21,8° in Chlf. Dihydro-a-elemolsdure C3 0 H 5 0 O3, aus 
a-Elemolsaure m it H 2 u. Pd-Kohle in A. Nadeln, F. 238°, [a]o2° =  — 18,35° in A. 
Bromhydro-a.-elemolsdure C3 0 H 4 9 O3 Br, aus a-Elemolsaure u. HBr-Gas in Chlf. Nadeln 
aus Aceton, F. 229°, [a]D =  —15,6° in Aceton, — 13,9° in A. Acetyl-a-elemolsaure 
C3 0 H 5 0 O4, F. 225°. Dibromdihydro-a-ehmolsdure C3 0 H 4 8 O3 Br2, F. 235°, [ a ] D 20 =  —8,16° 
in A., —- 6,62° in Chlf. Gibt m it methylalkoh. KOH Morwbrom-a.-demolsaure C3 0 H 4 ,O3 Br, 
F . 283°. — a-Elemonsaure C3 0 H 4 6 O3, aus a-Elemolsaure, F. 274—275°. [ k ] d 21 =  —67,43° 
in Chlf. Oxim  C3 0 H 4 7 O3 N, F. 236—237°, [a]n 1 6  =  —112,8° in  Chlf. Dihydro-a-elemon- 
sdure C3 0 H 4 8 O3, aus Dihydro-a-elemolsiiure u. Cr0 3  in Eg. (I) oder durch Hydrierung 
von Elemonsaure (II). F. 293° (aus Aceton), [a]n2° =  —52,4° in  Chlf. Oxim C3 0 H 4 9 O3 N, 
aus I F. 249° (aus Aceton), [a]u 1 9 =  —6,16° in Chlf.; aus II F. 231° (aus A. u. Aceton), 
[a]D2° =  — 126,1° in Chlf. (Mh. Chem. 61. 274—85. Nov. 1932. Graz u. Zagreb, 
U niw .) OSTERTAG.

A. E. Bradfield, A. R. Penfold und J. L. Simonsen, Konslilution des Eremo- 
philons und zweier verwandłer Oxyketone aus dem Holzol von Eremophila Mitćhdli. Vff. 
haben aus genanntem Ol ein Keton C1 5H 2 20 , Eremophilon genannt, u. 2 Oxylcelone 

u. C'1 5 /72 ,0 , isoliert u. die Konst. dieser Verbb. ermittelt. — Eremophilon 
enthalt 2 hydrierbare Doppelbindungen, ferner die Gruppe —CH2 -CO-C : C—, denn 
es liefert ein Oxymethyleiideriv., m it alkal. H 20 2 ein Oxyd, welch letztero Rk. fiir 
imgesatt. Ketone charakterist. ist, u. m it H2S ein unbestandiges Additionsprod. Es 
wird durch Na u. A. zum Dikydroeremophilol, C1 5H 2 G0 , reduziert, welches durch De
hydrierung m it Se Eudalin (Pikrat, F . 90—91,5°) lieferte u. durch Ozon zu H-GHO 
u. einem Oxyketon C1 4 / / 2 i0 2 oxydiert wurde. Die weitere Oxydation des letzteren mit 
NaOBr ergab CHBr3 u. eine Śdure C13H2i0 3. Damit ist dio Ggw. einer Isopropenyl- 
gruppe erwiesen. Von mohreren fiir Eremophilon móglichen Formeln ist I  die wahr- 
scheinlichstc. Denn das Oxyd (V) lieferte — entsprechend den Unterss. von BAKER 
u. R ob inson ' (C. 1932. II. 1450) bei acycl. Ketoathylenoxyden — durch Behandlung 
m it Eg. +  Na-Acetat u. dann m it Alkali ein Ol, welches starkę FeCl3 -Rk. zeigtc, u. 
dieses ein Benzoylderiv. C2 2fir2 c0 3. V ist somit zum Diketon VI oder zu einer soiner 
Enolformen isomerisiert worden, von welcher sieli das Benzoylderiy. ablcitet. Nun- 
mehr folgen fiir Dihydroeremophilol u. dessen Oxydationsprodd. dio Formeln H,
III u. IV.

Die Richtigkeit dieser Formeln wurde durch Unters. des Oxyketons C1 5I I 2 20 2 

bestatigt. Fiir dieses wurde die Konst. VII eines 2-Oxyeremophilons ermittelt. Dasselbe 
is t  sehr oxydabel u. gleicht in vielen Eigg. dem Diosphenol. Sein Benzoylderiy. ist

XV. 1. 51
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ident. m it dem von V aus erhaltenen (vgl. oben). Dessen Ozonisicrung in CC14 ergab 
Aceton, eine Spur H-CHO  (hier lierrscht also die Isopropylidengruppe vor) u. eine 
neutrale Verb. CigHiaOs, ein gemisehtes Anhydrid, welches zu Benzoesiiure u. einer 
Kełonsdure G12Hu 0.t hydrolysiert wurde. Das Anhydrid besitzt zweifellos Formel IX 
(X =  CO-C6H5) u .  ist aus dem primaren Oxydationsprod. V llł dureh W.-Abspaltung 
entstanden. Die Ketonsaure ist IX (X =  H). — Die Oxydation von YH m it alkal.

1LC CH, CH,

C H > °

CH 3 -C0 j c h 2 

c h - c h 3  

h 2c  c h 3  c h 2

-ICO

(CH3)SC

(CH3 )3 C-H
OH

X II I

H 2C I i  C(CH3).OAc
------------ ćo

H,C

CH 
H 0-C H 3

c h 3 c h 2

CH-OH

H,C;

c h : > c -h

Ho G

CHS CH2 

Ć > ^ > C H . O H

CH2 

CH-CH,
CH, CH., 
- C - ^ ^ C H - O B

H,C CIIs CHa
X T

CH.-CO-HO CH-OH 
CH-CH 3

g g ; > c . H d ^

Cv
H 0(011,) • CO, H

■ OH
CH-CH,

H 20 2 ergab das OxydX  m it stark plienol. Eigg. 
u. 2 wahrscheinlich stereoisomere Sauren 
CjSHi6Oe (XI), welche sich dureh ihre Rk. 
m it Acetylchlorid unterscheiden; die ec-Saure 
liefert eine in Alkali 1. Verb. 6 \ 7 / / 2 c0 6, wahr
scheinlich eine acelylierte Ixiclonsdure X II
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oder X III, die /?-Saure ein in Alkali unl., nicht rein erhaltenos Prod., welches wohl ent- 
weder das acetylierte Anhydrid oder das Dilacton von XI ist. — Das Oxyketon C1 5H 2 40 2 

wurde ais 2-Ozy-l,2-dihydroeremophilon (XIV) erkannt. Es bildet ein Diacetał, welches 
sich von der Enolform ableitet, u. nimm t katalyt. 2 H  auf. Mit Na u. A. entstand ein 
óliges Red.-Prod., welches, m it Se dehydriert, Eudalin lieferte. Durch Oxydation von 
XIV m it alkal. H 2 0 2 wurde die a-Form der Saure XI erhalten. 2-Oxyteirahydroeremo- 
philon lieferte, ebenso oxydiert, eine Dicarbonsaure Cu H 2aOt u. durch Red. m it Na- 
Amalgam in 50%ig. A. Tetrahydroeremophilmi, womit die Lagę der CO-Gruppe be- 
stimmt ist. Die Ozonisierung von XIV in CCI., ergab H-CIIO, Spuren Aceton u. das 
Oxyketon XV. Ein zweifellos stereoisomeres 2-Oxytelrahydroeremophilon wurde durch 
katalyt. Hydrierung des Benzoats von VII ais Ol erhalten (verschiedene krystallisierte 
Oxime); die beiden Isomeren werden ais a  (fest) u. fl (fl.) unterschicdcn.

V e r s u c h e .  Ereinopliilon, C1 5 H 220  (I), nach Reinigung iiber das Semicarbazon 
bcwegliches, etwas unangenehm riechendes Ol, im Kaltegemisch erstarrend, aus CH3OH 
Nadeln, F . 41—42°, K p . ] 5  171°, D.25̂  0,9994, no 1 5  =  1,5182, Md =  66,12 (ber. 66,15), 
Msiei =  —207° in CH3 ÓH, ziemlich oxydabel, 1. in h. N aH S03, daraus m it Alkali 
regenericrbar. Keine FeCl3 -Rk.; reduziert nicht FElILINGsche Lsg.; absobiert lebhaft 
Br; kondensiert sich m it aromat. Aldehyden zu amorphen Prodd. Semicarbazon, 
C1 6 H 2 5ON3, aus CH3OH Nadelbiischel, Zers. 202—203°, [a]5,161 =  —293° in CH3 OH.
— Oxymethylenderiv., CjcH 2 20 2. In  A. m it Na-Pulver u. Amyiformiat (Kaltegemisch); 
spiiter m it Eis u. Eg. zers. Aus CH3OH gelbliche Nadeln, F. 105°. Mit alkoh. FeCls 
tief purpurrot. — Tetrahydroeremophilon, C1 5 H 2 nO. Hydrierung in A. m it Pd-Kohle. 
Beweghches Ol, K p . 1 7  165°, D . 2 = 25 0,9641, n D“  =  1,4909, MD =  66,71 (ber. 67,08), 
Mmoi =  +12,5° in CH3 0H . Liefert m it Amylnitrit u. HC1 ein Nitrosoderw., Zers. 
139°, u. wie oben ein fl. Oxymethylenderiv. Semicarbazon, C1 0 H 2gON3, aus CH3OH 
Nadeln, Zers. 213— 214°. Oxim, C1 5H 2 -ON, aus A. Nadelbuschel, F. 126— 127,5°, 
[a] 6 4 8 1 =  +17,2° in Chlf. 2,4-Dinitrophenylhydrazon, C2 lH 3 0 O4N4, aus A. orangene 
Nadeln, F. 178—179°. — Dihydroeremophilol, C]5H 2IJ0  (II), auBerst viscoses Ol, K p . I 4  

168—170°, nn2S =  1,5089, [a] 5 4 6 1  =  + 6 8 ,8 ° in CH3 OH. 3,5-Dinitrobenzoat, C22H 2 8O0N2, 
aus CH3OH Blattchen, F. 119—121°. — Dihydroeremophilon. Aus I I  m it Cr0 3 -Eg. 
Semicarbazon, C1 6 H 2 7 ON3, Nadeln, Zers. 214—215°, — 6-Acelyl-4,9-dimethyldekalol-(2) 
(m). n in CC14 ozonisiert, CC14 verdampft, m it W.-Dampf behandelt, Riickstand 
alkahsiert u. ausgeathert. Olig. 2,4-Dinitrophenylhydrazon, GjoH^OjNj, aus A. orangene 
Nadelchen, F. 146—149°. — 4,9-Dimelhyldekalol-(2)-carbonsdure-{G), C1 3 H 2 20 3  (IV). 
Aus I II  in CH3OH m it uberschiissiger wss. NaOBr-Lsg. Aus verd. CH3 0H  Plattchen, 
F. ca. 155°. — Eremophilotwxyd, C1 5 H 2 20 2 (V). I  in CH3OH bei nicht iiber 2° m it Ge- 
misch von 4-n. NaOH u. 15°/0ig. H 20 2 versetzt, in Kaltegemisch, dann bei 22° stehen 
gelassen, in Eiswasser gegossen, Krystalle isoliert, Rest ausgeathert. Aus PAe. Nadeln, 
F. 63—64°, [a] 5 4 6 1 =  —208° in CH3 OH. — Dihydroderiv., C1 5H 2 10 2. Durch Hydrieren 
von V in A. m it Pd-Kohle. Aus verd. CH3 0 H  Nadeln, F. 53— 54°, [oc]6m =  —205° 
in CH3 0H . — 2-Oxyeremophilonbenzoat, C22H 2 80 3  (nach VH). V in Eg. m it Na-Acetat
2 Stdn. gekocht, m it W. verd., Ol in A. gel., m it Soda gewaschen usw. Keine FeCJ3- 
Rk. Mit alkoh. KOH kurz erhitzt, m it W. u. Saure gefallt, Ol wieder in A. gel. usw. 
Je tz t tief blauschwarze FeCl3 -Rk. Ol in Pyridin benzoyliert. Fraktion 200—240° 
(2 mm) lieferte aus CH3 0 H  bei 0° Prismen, F. 119—120°, [a]51cl =  +166° in Essigester.

2-Oxyeremophikm, C]5H 2 20 2 (VII). Aus dem Holzol iiber das Benzoylderiy. mit 
methylalkoh. KOH. Hellgelbes, sehr viscoses, etwas nach Jonon riechendes Ol, K p . 22  

189—190°, allmahlich erstarrend, aus CH3OH Prismen, F . 66— 67°, D . 2 5 2 5  1,0620, no 2 5  =  
1,5564, Md =  70,85 (ber. 67,67), [a] 5 t 8 1  =  +153° in CH3 OH, an der L uft auflerst schnell 
zu braunem Harz oxydierend, unl. in Alkali, 1. in N aH S03. Reduziert FEHLiNGsche 
u. Ag-Lsg. sofort. Mit FeCl3  tief blauschwarz. Bmzoat ident. m it dem oben beschriebenen. 
Oxim, C]5H 2 3 0 2N, aus 50°/oig. CH3OH Blattchen, bei 148° sinternd, F. 157—158°. — 
Anhydrid C'1 9 / / 1 8 0 5  (IX, X =  CO-C6H6), aus A. Nadeln, F. 186— 188°. — Semicarbazon- 
der 9-Methyldekalen-(2)-dion-(4,6)-carbonsaure-{2), C1 3 H i,0 4N3, 2 C2H eO (nach IX, 
X =  H). Voriges m it wss.-methylalkoh. NaOH 12 Stdn. stehen gelassen, m it C0 2  

gesatt., CH3OH im C 02-Strom verdampft, angesauert, ausgeathert, Benzoesaure m it 
W.-Dampf entfemt, m it (NH4 )2 S 0 4 gesatt., ausgeathert usw. Aus A. Rhomboeder, 
Zers. 215—216°, wenn in Bad von 195° eingefuhrt. — V II in CH3OH m it Gemisch von 
4-n. NaOH u. 15%ig. H 2 0 2 versetzt, nach 12 Stdn. in W. gegossen, Ol m it A. entfemt, 
alkal. Lsg. angesauert u. ausgeathert, E xtrak t nacheinander m it N aHC0 3  (A), Soda (B) 
u. NaOH (C) ausgezogen. — Aus C durch Sattigen m itC 0 2 usw. 2-Oxyeremophilonoxyd,

51*
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CI5H 2 20 3  (X), aus CH3OH Prismen, E. 150—151°, [a] 51 (11 =  +196° in C!H3 OH. Mifc 
alkoh. EeCl3  blaulichpurpurn. Reduziert FEHŁiNGsche u. Ag-Lsg. Acetylderiv., 
C1 7H 2 40 4, aus verd. CH3OH oder PAo. Prismen, F. 122—123°. — A angesauert, aus- 
geathert, Ol in NH,OH gel. u. m it CaCl2 yersetzt, F iltrat von amorphem Nd. angesauert, 
halbfestes Prod. m it A. bebandelt. Wl. Teil war l-Mdhyl-4-[a.-oxyisopropyl]-cyclo- 
hexan-l-essigsdure-2-a.-milchsdure (ot.-Form), C1 5H 2 60<j (XI), aus Essigester Platten, bei 
140° sintornd, F. 167—168°, bestandig gegen alkal. KMnO„ in saurer Lsg. langsam 
oxydiert. LI. Teil war dio fl-Form, C1 6 H 2 6Oc, aus verd. CH3OH Nadeln, Zers. 198°. 
Aus der a-Form m it Acetylehlorid die Acelyllactonsaure Gt7H„0Or> (XII oder XIII), aus 
yerd. CH3OH Nadeln, Zers. 192—193°. Aus der /9-Forin ebenso ein Prod. von F. ca. 172°.
— 2-Oxytełrahydroeremophilonoxim (fl-Form), C1 5 H 2 70 2N. Benzoat von VII in Essig
ester m it Pd-Kohle hydriert, yiseoses Ol m it metliylalkok. KOH yorseift u. oximiert. 
Aus CH3 0 H  Prismen, F. 146°.

2-Oxy-l,2-dihydroerenuyphilon, C1 5 H 2 1 0 2 (XIV), aus CH3OH Prismen, F. 102—-103°, 
(a ] 5 1 0 1  =  +95° in CH3 OH. Keine FeCl3 -Rk. Reduziert leicht FEHŁiNGsche Lsg.
2,4-Dinitrophenylhydrazon, C2 1H 2 80 5N4, aus A. goldgelbc Nadeln, Zers. 239—241°. 
Diacełat, C1 9 H 2S0,„ aus CH3OH Prismen, F. 69—70°. 3,5-Dinitrobenzoat, C2 2H 2 0O;N2. 
aus CH3OH Nadeln, bei 139° sinternd, F. 145— 146°. — 2-Oxyłetrahydroercmophiloii 
(tn-Form), C1 5 H 2 60 2. Hydrierung yon XIV in A. m it Pd-Kohle. Aus CH3 0 H  Wiirfel, 
F . 84—85°, [a] 5 1 6 1 =  +84,2° in CH3 OH. Reduziert FEHŁiNGsche Lsg. O zim, C1 5H 2 7  

OaN, aus verd. CH3 0H  Nadeln, F . 158—160°. 2,4-Dinitrophenylliydrazon, C2 1H 3 0 O5N|, 
aus A. orangene Nadeln, F. 210—220°. — 6-Acełyl-4,9-dimethyldekalon-(2)-ol-(3)-semi- 
carbazon, C1 5H 2 50 3 N3  (nach XV), Plattchen, Zers. 216— 219°. — Dicarbonsdure ClTf i vX)v. 
2-Oxytetrahydroeremophilon in CH3OH m it 4-n. NaOH u. 15%ig. H 2 0 2 15 Min. auf 
50—60° erwarmt, nach langerem Stehen m it W. yerd., F iltra t angesauert u. aus- 
geathert, diesen E xtrak t m it Soda ausgezogen usw. Sehr yiseoses Ol. — 2-Oxy-co-di- 
hydroeremophilon. Durch Oxydation von 2 -Oxytetraliydroeremophilon in Eg. m it CrO;i. 
Gelbes Ol. Mit alkoh. FeCl3  grun. 2,4-Dinitrophenylhydrazon, C2 1H 2 S0 5N4, aus A. 
hellschwefelgelbe Nadeln, F. 158—160°. (J. chem. Soc. London 1932. 2744—59. Nov. 
Bangor, Uniy., u. Sydney, Technol. Mus.) L indenbaum .

E. Biochemie.
Francis William Fox, Die Chemie der Individualildt. Vortrag iiber die chem. 

Untersehiede mensclilicher Individuen. (Proc. South Afric. chem. Inst. 1930/31. 
22—32. 1931.) Skaliks.

St. J. VOn Przylecki und S. Dobrowolska, Untersuchungen iiber die Bindung der 
Biokolloide. IV. Teil. Bindungen zwischen Amylopektin und Eiweifikdrpern oder ihren 
Abkommlingen. (III. vgl. C. 1932. II. 3067.) Es wird die Bindung von Aminosiiuren. 
Harnsiiure, Guanin, EiweiB u. Pepton an native Starkę, Amylopektin u. Amylose 
untersucht. — Eine Starkesuspension bindet keine dieser Substanzen, An das Amylo
pektin wird EiweiB, Pepton, Asparaginsaure, Guanidin, Guanin, Kreatin u. Kreatinin 
gebunden, dagegen Glykokoll, Alanin u. Harnsiiure nicht. Die Bindung ist stark 
pH-abhangig, meist mit einem Minimum am I. P. Es wird wahrscheinlich gemacht, daB 
der P  des Amylopektins m it den NH2-Gruppen der gebundenen Substanzen eine hetero- 
polare Bindung oingeht. — Bei der Bindung von Oyalbumin an Amylopektin kommen 
etwa 7 Moll. Amylopektin auf 1 Mol. Oyalbumin. (Biochem. Z. 245. 388—407. 
1932. Warschau. Univ.) G. V. Schulz.

St. J. von Przylecki und St. Kisiel, Untersuchungen iiber die Bindung der Bio
kolloide. V. Teil. (IV. ygl. yorst. Ref.) Um die in einem Gewebe vorhandene Menge 
Harnsaure (U) yollstandig zu bestimmen, genugt in der Regel nicht eine einfache Aus- 
wasehung dcsselban, da EiweiBkórper im Solzustand die U stark binden. Viclmehr 
muB man, wie gezcigt wird, dio EiweiBkórper durch saure Hydrolyse yollstandig zer- 
storen. — Es ergibt sieh, daB Muskelgewebe nur sehr wenig U enthalt, dagegen Leber- 
gewebe sehr viel. Man kann die Gewebe in f/-bindungsfahige u. CJ-bindungsunfahige 
einteilen, wobei auffallig ist, daB dic ersteren besonders reich an Proteiden sind. (Bio- 
chom. Z. 247. 1—7. 1932.) G. V. S :hulz.

St. J. von Przylecki und M. Z. Grynberg, Untersuchungen iiber die Bindung der 
Biokolloide. VI. Teil. Oeronnenes Omlbumin und verschiedene Kohlenhydrate. (V. vgl. 
yorst. Ref.) Es wird dio Bindung P-haltiger u. P-frcier, kolloiddisperser u. molekular- 
disperser Kohlehydrate an MERCKsches Albumin (koaguliert) untersucht, m it dom
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Ziel, dio N atur dieser Bindung zu erfahren. Aus dem EinfluB des pn, der Verdunnung 
u. der Anwesenheit von Salzen wird geschlossen, daB die Bindung keinen homóopolaren 
Charakter hat, sondern durch Salzbldg. der Aminogruppen der Proteine m it den Phos- 
phorsauregruppen des Kohlehydrates zustande kommt. Auch die gegenseitigen Mengen- 
yerhiiltnisse sprechen fiir diese Auffassung. Oberhalb von pn =  5, wo auf Grund der 
eben entwiekelten Theorie keine Bindung eintreten sollte, tr i t t  bei den kolloiden Kohle- 
hydraten (im Gegensatz zu den Krystalloiden) doch Bindung ein, die jedoch auf Neben- 
yalenzkraiten beruhen soli. Diese Auffassung wird dadurch gestiitzt, daB P-freie 
Kohlehydrate eine pn-unabhangige Bindung m it dem Protein eingehen, dio jedoch 
nur bei Kohlehydraten m it hohem Mol.-Gew. auftritt. (Biochem. Z. 248. 16—38. 
1932.) G. V. Schulz.

St. J. von Przylecki und M. Z. Grynberg, Uber die Bindung der Biokolloide.
VII. Mitt. Eiweift und Nucleinsdurc, sowie dereń Abbauprodukte. (VI. vgl. yorst. Ref.)
Es wird nach derselben Methode wie in den yorangegangenen Arbeiten die Bindung 
einer Reihe von Substanzen (nucleinsaures Na, Guanylsaure, Adenylsaure, Xanthyl- 
saure, Cytidinsiiure, Adenosin, Guanosin, Guanin, Xantliin, K H 2PO.j) an Ovalbumin 
im Sol- u. im Gelzustand untersucht, wobei das pn der Lsg. yariiert wurde. Es zeigt 
sich, daB die Bindung nicht ais ein fiir alle Substanzen gleichartiger Vorgang aufgefaBt 
werden darf. Neben Assoziationen auf Grund des Ladungsgegensatzes mussen noch 
Bindungen anderer A rt angenommen werden. Die Bindung im Gel-Zustand ist in 
yielen Fiillen yon der im Solzustand erheblich yerschieden. (Biochem. Z. 351. 248—66. 
9/8. 1932.) _ G. V. Schulz.

M. Z. Grynberg und St. Kisiel, Untersuchungen uber die Bindung der Biokolloide.
V III. (VII. ygl. yorst. Ref.) Es wird gezeigt, daB Harnsaure an Gelatine nur im
koagulierten Zustand gebunden wird. Dio Bindung yon Harnsaure an koaguliertes 
Ovalbumin, EiereiweiB u. Birkenkohle zeigt eine pH-Abhangigkeit, die darauf schlieBen 
laBt, daB die Bindung nicht nur vom Ionisationszustand der Harnsaure, sondern auch 
vom Zustand des Kolloids abhangt. — An Fette u. Lipoide wird Harnsaure nicht ge
bunden. (Biochem. Z. 253. 146—51. 21/9. 1932. Warschau.) G. V. Schulz.

E j .  E n ry m ch em ie .
F. F. Nord, Physikalisch-chemiscTie Vorgange bei Fermentreaktionen. Zu dem 

Referat in C. 1932. I. 1793 ist folgendes nachzutragen. — Vf. lehnt je tzt im AnschluB 
an fruhere Ausfiilirungen (C. 1930. I I . 3300) die bisher der Bldg. von Zymophosphat 
bei der Garung zugeschobene Bedeutung ganz ab. Die Feststellung, daB die Beschleuni- 
gung der Garung nur bei Ggw. yon anorgan. Phosphat zu beobachten ist, daB die 
Besehleunigung auch durch andere Alkalisalze erfolgen kann u. daB nach Verbrauch 
des Alkaliphosphates die Besehleunigung aufliórt, berechtigt zu dem SchluB, daB die 
Besehleunigung lediglich durch die Ggw. des anorgan. Phosphates, nicht aber durch 
Bldg. der Zymophosphate bedingt ist. Es besitzen die Hefensaft-e die Fahigkeit zur 
Veresterung; jedoch ist keine Grundlage fiir die Annahme eines inneren Zusammen- 
hanges mit dem eigentlichen Garyerlauf gegeben. Die Phosphate diirften in der Zelle 
folgende Rolle spielen: 1 . Sie sind zum Aufbau des Zelleibes erforderlieh; 2. so lange 
keine nachweisbaren Ergebnisse fiir eine Rolle der Zymophosphate im Auf- bzw. Umbau 
der Kohlenhydrate in lebenden Zellen yorlianden sind, konne die Wrkg. der Phosphate 
yergliohen werden m it der eines Puffersystems, das die Enzyme befahigt, das ph auf- 
recht zu erhalten, was am Platz der enzymat. Tatigkeit in der Zelle ais yorherrsehend 
bekannt ist, niimlieh pn =  6,0. Beim Garyerlauf ist also eine Umwandlung der Zucker 
ohne yorangehende Phosphorylierung anzunehmen. —- Das Referat von H. Pfeiffer  
(Protoplasma 12 [1931]. 472) stellt eine Bestatigung der Befunde yon Mahdihassan  
(C. 1930. I I . 3300) iiber innere [H‘] in Hefe (pH =  5,9— 6 ) u. Fusarium lini B (pH =  6,0 
bis 6,1) dar. — Fiir die „Analyse m it Hilfe des Frostes“ (vgl. C. 1929. I. 1357) wird 
die Bezeichnung ,,Kryolyse“ yorgesehlagen. Aus den hier erstmals yeroffentlichten 
Untersuehungsergebnissen ergibt sich folgendes.. Unterwirft man die Lsgg. der lyo- 
philen Kolloide der Kryolyse u. erleiden die Teilchen lediglich eine Disaggregation, 
dann erhóhen sich sowohl Oberflachenspannung ais auch Viscositat der aufgetauten 
Lsg. T ritt bei der kolloiden Lsg. unter dem EinfluB des Frostes neben einer Disaggre
gation auch eine Aggregation der Teilchen ein, dann kónnen tJberdeckungen vorkommen. 
Dics wiirde zur Folgę haben, daB Oberflachenspannung u. Viscositaten yerschieden 
gerichtete Veranderungen erleiden konnen, bzw. es kann ein Teil der kolloiden Teil
chen nach dem Auftauen suspendiert bleiben, wodurch wohl eine Erhohung der Ober-
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flaehenspannung u., trotz vergróBerter Oberflache, ein Sinken der Viscositat eintreten 
kann. In  guter Ubereinstimmung m it der Annahme Yon der YergroBerung der Ober- 
fliicho infolge der Frostwrkg. stehen die Ergebnisse der Messungen von Leitfahig- 
keit bzw. kataphoret. Wanderungsgescliwindigkeit der Lsgg. In  Ubereinstimmung 
m it dem EinfluB der Konz. wurde niimlich naeh dem Erieren bei allen Tempp. 
ein Ansteigen der Leitfahigkeit bei den verd. u. ein Sinken bei den konz. Lsgg., ver- 
glichen m it der Leitfahigkeit der ungefrorenen Lsgg., gefunden. Die kataphoret. 
Wanderungsgescliwindigkeit der Teilehen gefrorener Lsgg. war ungcfahr auf das 
Doppelte gestiegen. — Die experimentelien Ergebnisse an Lsgg. von Protein u. von 
Gumini stehen in guter Ubereinstimmung mit den Ergebnissen, die Mc B a in  (Journ. 
chem. Soc., London 115 [1919]. 1279) an Seifenlsgg. erhalten hat. Aus diesen Verss. 
liaben sich dann die Unterss. iiber den EinfluB von Athylen u. Acetylen auf die Ober- 
flachenspannung der lyophil-kolloiden Lsgg. (C. 1930. II . 3300) entwickelt. (Ergebnisse 
der Enzymforsch. 1. 77—112. 1932. Berlin. Sep.) Hesse .

F. F. Nord und O. M. von Rankę-Abonyi, Kryolyse lyophiler Kolloide und ilire 
Bedeulung fiir  den Mechanismus der Enzymwirkung. Bei der Fortsetzung friiherer 
Unterss. (C. 1927. II . 2551. 1931. I. 2028) wurde der EinfluB des Frostes auf Lsgg. 
Yerschiedcncr Konz. von Eialbumin, Gelatine, Gummi arabicum u. Na-Oleat studiert. 
Versuchsteil vgl. nachst. Ref. — Zur Deutung der Ergebnisse wird angenommen, 
daB unter dem Einflusse des Frostes eine irreversib le Disaggregation-Aggregation 
der kolloiden Teilehen erfolgt. Der Wiederanstieg der Oberflachenspannungswerte 
in  die Nahe des Wertes von reinem W. wird m it Hilfe der Verschiebung des Gleich- 
gewichtes gebundenes Wasser freies Wasser erklart. Der nicht gleiehsinnige Ver- 
lauf der Yeranderungen der Viseositatswerte im Falle einer heterogenen Substanz, 
wie z. B. Gelatine, wird m it der Annahme gedeutet, daB die teilweise Aggregation, 
wie z. B. bei einer Zymaselsg. bis zur Koagulation fortschreiten kann. Hierdurch 
bleiben Teilehen suspendiert u. haben keinen weiteren EinfluB auf die Viscositat, 
dio dementsprechend sinkt. Die Disaggregation-Aggregationshypothese wird auch 
dureh die W erte der elektr. Leitfahigkeit u. kataphoret. Wanderungsgescliwindigkeit 
gestiitzt. Die Versuehsergebnisse werden zugleich ais erster esakter Beweis fur 
die Abhangigkeit der Wrkg. eines kolloiden Enzymtragers von soinem physikal. 
Zustand angesehen. (Science 75. 54—55. 1932. Berlin, Tierarztl. Hochsch.) W eid .

Olga Maria v. Rankę-Abonyi und F. F. Nord, Kryolyse lyophiler Kolloide.
10. Mitt. zum Mechanismus der Enzymwirkung. (9. vgl. C. 1931. I. 631.) Es wird 
der Vers. gemacht, folgenden Befund kolloidchem. aufzuklaren: Eine eingefrorene 
Zymaselsg. zeigt nach dem W iederauftauen Yorubergehend eine Erhóhung ihrer 
Garfahigkeit. Zu diesem Zweck wird untersucht, ob die Oberflachenspannung 
(O.-Sp.), Viscositat (Visc.), Leitfahigkeit (Lf.) u. elektrophoret. Wanderungs- 
gesehwindigkeit (WG.) einiger koli. Lsgg. (Ovalbumin, Gelatine, Gummi arabi
cum, Natriumoleat) nach vorubergeliendem Einfrieren veriindert ist (Ygl. vorst. 
Ref.). — Boi Oyalbumin wird die O.-Sp. erhóht, u. zwar um so stiirker, je 
langer die Frostoinw. war; der Effekt ist um so starker, je geringer die Konz. der 
Lsg.; wiedcrholtes Einfrieren andert an dem Effekt nichts mehr; die Temp. ist zwischen 
— 18 u. — 180° nicht von EinfluB. Die Visc. wird erhóht, u. zwar um so starker, je langer 
die Einw.; die Konz. ist nicht von EinfluB; ebensowenig Haufigkeit des Einfrierens u. 
Temp. —  Bei der Gelatine u. beim Gummi arabicum ist der EinfluB auf die O.-Sp. wie 
oben (nur der Konz.-Effekt etwas schwacher). Dagegen wird die Vise. dureh das E in
frieren herabgesetzt. — Beim Na-Oleat ist der EinfluB auf die O.-Sp. wie oben (nur 
der Konz.-Effekt bleibt aus). Der EinfluB auf die Visc. ist bei verschiedenen Konzz. ent- 
gegengesetzt. — Ais weiterer Effekt zeigt sich, daB die Na-Oleatlsg. beim Gefrieren 
eine Volumverminderung erleidet, wogegen das Volumen der anderen Lsgg. unyerandert 
bleibt. — Die Autoren erklaren die gefundenen Erscheinungen dadureh, daB 1. dureh 
die Frostwrkg. die Kolloidteilchen der Lsgg. disaggregiert werden, 2. die O.-Sp. einer 
koli. Lsg. ein Mischwert aus der O.-Sp. des reinen Losungsm. u. der hydratisierten 
Kolloidteilchen ist. — Ais weiterer Beweis fiir die Yermutete Disaggregation wird 
gezeigt, daB die Lf. u. die WG. aller Lsgg. dureh dio Frosteinw. erhóht wird. —  Der 
ZymaseYers. wird auf Grund dieser Yerss. in dem Sinne ais geklart betrachtet, daB die 
,,Tragersubstanz“ in der beschriebenen Weiso dureh die Frostwrkg. kolloidchem. ver- 
iindert wird. (Kolloid-Z. 58. 198—208. 1932. Berlin, Tierarztl. Hochsch.) G. V. Schulz.

F. F. Nord, Olga-Maria v. Rankę-Abonyi und Gertrud WeiC, Bedeutung der 
Kryolyse fiir enzymatische Yorgange und die Emuhionsbildung. In  Weiterfiihrung
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friihcrcr Verss. (vgl. C. 1932. I. 1793) wurden elektr. Leitfahigkeit, Oberflachen- 
spannung, Viscositat u. Bestandigkeit aucli von Emulsionen gepriift, die m it un- 
gefrorenen bzw. gefroren gewesenen u. wieder aufgetauten lyopliilen Koli. hergestellt 
waren. Ais Emulsionstrager dienten Eialbumin, Gummi arabieum, Saponin u. Natrium- 
oleat in  2°/0ig. Lsg., ais emulgierte Substanz 01ivenol in Mengen von 10%, hercehnet 
auf die fertige Emulsion. Die Emulsionen wurden m it Hilfe einer Homogenisier- 
maschine angefertigt. Die elektr. Leitfahigkeit wurde m it der WHEATSTONsclien 
Briicke gemessen, die Viscositat m it dem VoGEL-OsSAG-Viscosimeter, dio Oberflachen- 
spannung m it Hilfe der Tropfenzahl in einem geraden Stalagmometer, die Bestandigkeit 
durch Ablesungen in einem graduierten MeBzylinder. Gefroren wurde je 2 Stdn. bei 
— 18 bzw. —79°. Bei Eialbumin sinkt sowohl in der Emulsion, wie in der entsprechenden 
2%ig. Lsg. die Oberflachenspannung unter dem EinfluB der Frostwrkg., ebenso sinkt 
die Viscositat; bei Gummi arabieum steigt dio Oberflachenspannung, ebenso die Vis- 
cositat; bei Saponin ist der Anstieg von Oberflachenspannung u. Yiscositat infolgo der 
Frostwrkg. betraehtlich, bei Natriumoleat dagegen ist er nur sehr gering. Die Leit
fahigkeit der Emulsionen bzw. der zur Herst. der Emulsionen yerwendeten Lsgg. steigt 
bei Eialbumin, sinkt dagegen bei den anderen Koli., am starksten wiederum bei Saponin.
— Dio Theorie einer gleichzeitig disaggregierenden u. aggregierenden Einw. des Frostes 
wird gestiitzt durch Mikrophotogramme der Emulsionen, die m it Eialbumin, Saponin 
u. Natriumoleat hergestellt sind: die Mikrophotogramme zeigen, daB sich die Emulsions- 
teilchen bei Eialbumin infolge der Frostwrkg. yergroBert haben, die Oberflache sich 
also yerkleinert hat. Bei Saponin wurde dagegen das Umgekehrte gefunden; bei 
Natriumoleat ist im Mikrophotogramm ein GróBenunterschied kaum wahrzunehmen, 
was m it den physikal. Messungen in Einklang steht. —  Die Bestandigkeit der mit 
gefroren gewesenen Emulgatoren bereiteten Emulsionen zeigte eine geringe Stcigerung 
gegeniibor Emulsionen m it ungefrorencn Emulgatoren. Auf Grund der Versuchsdaten 
wurde aueh die Anwendbarkeit der Gleichungen von v. Smoluchowski bzw. E instein  
gepriift. Im Sinne der ElNSTEINSchen Gleichung bedeuten die Befunde, daB beim 
Eialbumin eine VergroBerung des Gesamtvol. der suspendierten Teilchen u. bei der 
Gelatine eine Yerringerung bei Einw. desselben physikal. Einflusses eingetreten ist. 
Beide Ergebnisse liegen im Sinne der Auffassung, daB durch die Frostwrkg. beim Ei
albumin eine irreversiblc VergróBerung der Teilchenoberflache unter Vermehrung des 
gebundenen W. eintritt, u. daB bei der Gelatine im Falle einer Disaggregation-Aggre- 
gation der Teilchen das Verhaltnis zugunsten der letzteren verschoben ist. Da EiweiB 
nach dem derzeitigon Stand der Forschung nicht nur ais Substanz fiir krystallisierte 
Enzyme in Frage kommt, sondern aueh fiir die Eigg. der sog. Tragersubstanzen ver- 
antwortlich gemacht wird, so sehen Vff. ihre Befunde ais Beweis der Abhangigkeit 
der Funktionen einos koli. Tragers von seinem physikal. Zustand, z. B. dem Dispersitats- 
grad, an. (Ber. dtsch. chem. Ges. 65. 1148^—70. 1932. Berlin, Tierarztl. Hoch- 
sehule.) Weidenhagen .

Henry B. Buli, Bemerkungen zur Kryolyse lyophiler Kolloide. Vf. geht aus yon 
Verss. von v. B a n k e-A b o n y i u. N o rd  (yorst. Reff.).u. wendet die v. S m oluchow sk i- 
sche Viscositatsgleichung auf die Versuchsdaten von v. RANKE-ABONYI u .  N o rd  an. 
Dabei wird der die elektr. Veranderungen betreffende Teil der Gleichung so klein, daB 
nur die Gleichung in der ElNSTEINSchen Form: fjLsg. =  ?;n20 {1 -|- K  (p) zur Geltung 
kommt. Daraus schlieBt Vf., in  Ubereinstimmung m it der Ansicht von V. R a n k e -  
A bo n y i u. N o rd , daB die Frosteinw. bei Eieralbumin eine YergroBerung des Gesamt- 
yolumens ę  der dispersen Pliase, d. h. der Teilchenzahl, bewirkt, also eine Disaggre- 
gation, dagegen bei Gelatine eine bevorzugte Aggregation. (Z. physik. Chem. Abt. A. 
161. 192—94. Aug. 1932. Berlin-Dahlem.) E rb e .

Toyosaku Minagawa, t)ber Amylosynthease. (Vgl. C. 1931. H . 3618.) Vf. gibt 
weitere Yerbesserungen zur Darst. der Amylosynlhese an. Aus wss. Hefeextrakt fallt 
Am2 S 0 4  einen flockigen Nd., der groBere Mengen Amylosynlhese u. etwas Amylase 
enthiilt. Bei fraktionierter Zugabe von Am2 S 0 4 enthalt die 2. Fallimg weniger Amy
lase beigemengt. Die Amylase laBt sich durch Waschen m it Glycerin entfernen. Das 
zuruckbleibende gelbweiBe Pulver ist stark aktiy. Achrodextrinlsg., m it Amylosyn
thease yersetzt, wird schon nach 15 Minuten yiolett gefarbt, nach wenigen Tagen hat 
sich ein starker Nd. abgeschieden. — Amylosynthease wird adsorbiert von Al-Hydroxyd; 
Al-Phosphat, mono-Ca-Phosphat, Kaolin u. Tierkohle u. laBt sich m it verd. Biocarbo- 
natlsg. wieder herauslósen. Aueh durch Zugabe yon 1 Teil Pb-Acetat zur Hefelsg. 
laBt sich die Amylosynthease frei von Amylase abscheiden. Kartoffel u. Reis enthalten
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ebenfalls Amylosyntliease. Gibt man zu friscli gemahlenen Kartoffeln das gleiche 
Vol. /̂gQ-m°l. Pliosphatlsg. (pn =  8,0), filtriert u. fallt mit Am2 SO,„ so enthalt der 
Nd. ein Gemisch von Amylosyntliease u. Amylase u. kann durcli Glycerin von letzterer 
befreit werden. — Wss. Lsgg. von Tri- bzw. Hexahexosan (aus Starkę), die m it Jod 
keine Fiirbung geben, polymerisieren sich bei Zugabe geringer Mengen Amylosyntliease 
u. farben sich m it Jod zuerst rot, dann violett, schlieClich blauviolett. Trihexosan laCt 
sich in Hexahexosan uberfiihren; die Rk. muB abgebrochen werden, wenn Jod erst 
ro t farbt. (Proc. Imp. Acad. Tokyo 8 . 244—46. 1932. Tokyo. Univ.) Dziengel.

Fritz Kubowitz und Erwin Haas, Ausbau der pholochemischen Methoden zur 
Unlcrsuchung des sauerstoffiiberlragenden Fermenis (Anwendung auf Essigbaklerien und 
Hefezellen). Vff. bestimmen die langwelligen Nebenbanden des 0 2-iibertragenden 
Fcnnents mittels der Na- u. Tlialliumdampflampe u. neuer Effektkohlen; isoliert 
wurden 37 Linien (193— 671 m/ł). Die Lichtintensitat wurde wahrend der Bestrahlung 
der Vers.-Objekte (Bact. pasteurianum u. Torula utilis) gemessen. App. siehe Original. 
Die Atmung wird durch CO auf ca. 30°/o des n. Wertes gehemmt u. durch Bestrahlung 
wieder auf 600/„ des n. Wertes gebraeht. Trotz ihres unterschiedlichen Verh. gegeniiber 
CO u. Beliehtung ist das Fermentspektrum beider Zellarten nach Lago u. Intensitats- 
verhaltnis der Banden nahezu gleich. Durch prismat. Zerlegung des Bogens der weiBen 
Effektlcohle wird das Gebiet zwischen 385 u. 665 /i/i in lnnreichend schmale Bezirke 
hinreichendcr Intensitat zerlegt. Mit sinkender Temp. wird die Lichtempfindlichkeit 
der CO-Verb. gesteigert. Aus den gemessencn Lichtintensitaten werden die Licht- 
empfindlichkeiten u. daraus das Absorptionsspektrum des Ferments bercchnet. — 
Der Yergleich des Fernientspektrums m it den Spektren des Hamoglobins u. des Cliloro- 
cruorins ergibt folgendes: Die a-Bande der CO-Verb. des Ferments ist gegen die a-Bando 
des CO-Hamoglobins nach R ot verschoben, letzterem fehlt ferner die fiir die Konst. 
des Fermenthamins wesentliche /?'-Bandę. Mit den Absorptionsbanden u. -koeff. des 
Chloroeruorins zeigt sich weitgehende Ahnlichkeit. Das Fermenthamin ist also wahr- 
scheinlich von der Art des Spirographishamins. 0 2-iibertragendes Ferment u. Cyto- 
chrom untersclieiden sich durch die Lagę ihrer Absorptionsbanden, dem entspricht 
die Unfahigkeit des Cytochroms, m it 0 2 oder CO zu reagieren. (Biochem. Z. 255. 247 
bis 277. 25/11. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Zellpliysiologie.) Simon.

Stotherd Mitchell und łan Mac Arthur, Anwendung der Ezponentialanalyse auf 
die asymmctrische Hydrolyse einiger p-Glucoside mit Emulsin. Es schien von Interesse, 
die bei der Hydrolyse von d- u. l-Methyl-n-hcxylcarbinol-/f-d-glucosid durch Emulsin 
(Mitchell, C. 1930. I. 2906) gemachten Befunde auch bei den Glucosiden anderer 
opt.-akt. Carbinole nachzupriifen. Zu diesem Zweck muBte aber die zeitraubendo u. 
kostspielige Spaltung der Alkohole vermieden werden. Das Verhaltnis der Geschwindig- 
keiten, m it der dio beiden Komponenten eines d,l-Carbinol-d-glucosids liydrolysiert 
werden, laBt sich mathemat. m it Hilfe der von Walsh (Proc. physic. Soc. 32 [1919]. 26) 
ausgearbeiteten Exponentialanalyse berechnen. Ableitungen vgl. Original. Nach Yerss. 
am d,l-Methylhexylcarbinolglucosid wird die d-Komponente 8 ,6 -mal rascher hydrolj'- 
siert ais die 1-Komponente; dies stimmt befriedigend m it dem frtihcr an den isolierten 
Komponenten gefundenen Verhaltnis k,,: =  8,4: 1 uberein. Das Verhaltnis k2: kl
betragt beim /?-Glucosid des d,l-Methylbutylcarbinols 1,5:1, bei dem des d,l-Methyl- 
atliylcarbinols 5,5: 1. Die GroBe des sekundiiren Alkylradikals ist also von groBem 
EinfluB auf das Verhiiltnis der Hydrolysekonstanten. Durch einen besonderen Vers. 
m it einem teilweiso aktivierten Methylśithylcarbinol wurde auBerdem gefunden, daB in 
diesem Falle die 1-Komponente rascher liydrolysiert wird ais die a-Komponente. — 
d.l-Methylbutylcarbinol-fi-tetraacetyl-d-glucosid C20H320 10, F. 99°. d,l-Me.thylbutylcarbinol- 
ft-d-glucosid Cj2H210 6, F. 115°. d,l-Methylathylcarbinol-f)-ietraacetyl-d-glucosid C1 8 H 2 8Oi0, 
F. 125°. d,l- i /ethyłathylcarbinol-ft-d-glucosid C1 0H 2 0O6, F. 95°. (J. chem. Soc. London 
1932. 1669—75. Glasgow, Univ.) Ostertag.

E 6. T ierphysiologie.
Emerich Fodor, Gedeon Eros und Stephan Kunos, tJber den Einflufl t on 

Extrakten aus dem endohrinen Driisensystem a u f die Entwicklung des Mausecarcinoms. 
In  nicht angegebener Weise hergestellte E xtrakte aus Leber, Milz, Pankreas, Gehirn 
u. Insulin hemmten das Angehen u. die Entw. des Mausecarcinoms. Besonders giinstig 
erwies sich eine Kombination aus Knochenmark, Milz, Leber, Pankreas, Nebenschild- 
driise. Fordernd auf das Carcinom wirkten Extrakte aus Nebennierenrinde, Schild- 
druse, Prahypopliyse. — Es zeigte sich, daB die E xtrakte derjenigen Organe, die die
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Zuckerassimilationsfaliigkeit des Kórpers erhohen, die glykolysierende Tatigkeit der 
Zellen dampfen u. den Cholesteringeh. erhohen, die Carcinomentw. liemmen; d. h. diese 
Organe yermogen die Vorbedingungon des Krebses, dio Eigg. des oarcinomatosen 
Milieus, in einer krebshenimenden Richtung zu beeinflussen. Die entgegengesetzton 
Eigg.. haben dio krebsfordernden Organe. (Z. Krebsforschg. 38. 1—20. 12/11. 1932.
Budapcst, Israelit. Krankenh., II. In t. Abt. u. A. Prosektor.) WADEHN.

L. Elek, II'jrrnonale. Einflusse auf die Blutzuckerregulation. Naeh mehrtiigiger 
Behandlung m it je 100 Einheiten Follikulin ist beim weibliehen Kaninchen die Hyper- 
glykamio naeh peroraler Zuckerbelastung yiel ausgesprochener ais beim unbehandelten 
Tier. Andererseits w irkt die Follikulinbehandlung der Adrenalinhyperglykamie ent- 
gegen u. yerstarkt die durch Insulin heryorgerufene H 3Tpoglykamie. — Prolan steigert 
die Adrenalinhyperglykamie beim Mannclien. — Ein Untersehied in den Blut- 
zuckerkuryen konnte naeh peroraler Belastung bei Schwangeren u. Nichtschwangeren 
nicht aufgefunden werden. (Z. ges. exp. Med. 85. 227—34. 8/11. 1932. Budapcst, 
I. Univ. Frauenklin.) WADEHN.

O. Miihlbock und C. Kaufmann, Kreatinurie naeh parenleraler Kreatinbelaslung 
und, ihre Beziehung zur Ovarialfunktion. Es besteht kein Zusammenhang zwischen der 
H5he der Keiindrusenfunktion bei der F rau u. ihrer Fahigkeit, parenteral zugefiihrtes 
K reatin zu verwerten. (Z. ges. exp. Med. 85. 272—81. 8/11. 1932. Berlin, Charite, 
Univ.-Frauenklin.) Wadeh n .

Roland K. Meyer, S ..L . Leonard, Frederiek L. Hisaw und S. J. Martin, 
tlber die Eimoirkung des Ostrins a u f den keiindrusenstimulierenden Komple.r in  der 
Prahypophyse bei lcastrierten mannlichen wid weibliehen Ratlen. Hypophysen kastrierter 
R atten, yon denon ein Teil einige Wochen hindurch Ostrin (4— 10 RE. pro Tag) injiziert 
erhalten hatte, wurden infantilen R atten  implantiert u. das Gewicht der Oyarien dieser 
Tiere naeh einigon Tagen festgestellt. Die Oyarien der infantilen R atten, die die Hypo
physen der m it Ostrin behandelten Tiere implantiert erhalten hatten, waren 45—47% 
leichter ais die Oyarien der R atten, denen die Hypophysen der unbehandelten K astraten 
eingepflanzt worden waren. Dieser geringere Geh. an Wirkstoff der Hypophyse der 
m it Ostrin behandelten Tiere war festzustellen, gleichgiiltig, ob die Injektionsserie kurz 
naeh der ICastration oder einige Monate naeh der K astration yorgenommen wurde. 
Die Injektion yon Ostrin yermindert also den Geh. der Hypophyse kastrierter miinn- 
licher u. weiblicher R atten  an Vorderlappensexualhormon, u. zwar wahrscheinlich 
dadurch, dafi die Produktion dieses Wirkstoffes durch Ostrin gehemmt wird. (Endo- 
erinology 16. 655— 65. Noy./Dez. 1932. Univ. of Rochester, Dep. of Anat., IJniy. of 
Wiseonsin, School of Med. and Dent and The Dep. of Zool.) Wadehn .

J. VintiIesco und J. Bibesco, Vergleichende chemische Untersuchungen iiber die 
Omrien einiger Tierarten und von Ovarpulvem des Handels. Selbst hergestellte Oyar- 
pulyer von Rind, Sehaf u. Schwein u. Ovarpraparate des Handels wurden analysiert. 
Asehe, Cl, A .-Extrakt, Unyerseifbares, JZ., Cholesterin, Gesamt-N u. -P, Lipoid-P, 
Glykogen u. reduz. Zucker wurden bestimmt. (J. Pharmae. Chim. [8 ] 16 (124). 
369—75. 1/11. 1932.) Wadeh n .

Richard E. Heller, tlber die sponlane Aktwiliil von mannlichen Ratten in  Be
ziehung zum Testisliormon. Die spontane A ktiyitat der R atte  wurde in Rotations- 
kafigen gemessen. Die Anderungen der Aktiyitat, die naeh Zufiihrung von Testis- 
hormon oder Vorderlappenhormon bei n. oder kastrierten R atten  oder naeh der 
K astration eintraten, waren zu unregelmaBig, um zu Testzwecken benutzt werden zu 
konnen. (Endoerinology 16. 626—32. Noy./Dez. 1932. Chicago, Univ., Hull Zool. 
Lab.) Wadeh n .

Marshall N. Fulton und Harvey Cushing, tlber die spezifisch-dynamische Wir- 
kun/j des Eiweipes bei Kranken mit Stdrungcn in  der Hypophyse. Bei hypophysiiren Er- 
krankungen, z. B. Akromegalie, war eine Abweichung der spezif. dynam. EiweiBwrkg. 
yon der Norm nieht festzustellen. (Arch. internal Med. 50. 649—67. Noy. 1932. Boston, 
P eter Bent Biugham Hosp., Surg. Seryice and the Metabolism Lab.) Wadehn .

Hans Lucke, Der Kohlehydratstoffwechsel bei Erkrankungen des Hypohpysen- 
vorderlappens. Aus den Storungen im Kohlehydrathaushalt bei Akromegalen: hoher 
Nuehtern-Blutzucker, erhohte Nierenschwelle fiir Zucker, yerminderte hyperglykam. Rk. 
auf Zucker u. Adrenalin, Unempfindlichkeit gegeniiber Insulin u. lange u. starkę hypo- 
glykam. Nachphase naeh alimentarer Hyperglykamie u. aus den ehtgegengesetzten 
Storungen bei Unterfunktion der Hypophyse wird ein Bild der Bedeutung der Pra-
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hypophyse fiir den Kohlchydratstoffwechsel cntworfcn. (Z. klin. Med. 122. 23—32. 
4/10. 1932. Gottingen, Mcd. Klin.) Wa d e h n .

Jack Spencer, Fred E. d’Amour und R. G. Gustavson, Weilere Untersuchungen 
iiber den Antagonismus Ostrin-Hypophyse bei der weiften Batte. Injektion ausreichender 
Mengen Óstrin liemmt das W aohstum junger R atten  u. die Entw. ilirer Gonaden. - W ird 
neben Osterin auch Wachstumshormon injiziert, so wird das Waclistum n. Wird neben 
Óstrin auch Hebin (Vorderlappensexualhormon) injiziert, so war das Gewicht der 
Hodcn doppclt so groB wic bei Ostrintieren, aber halb so groB wie bei Norm altieren; bei 
Weibchen wurde durch den Hebinzusatz die Hemmung des Óstrins yollig koinpen- 
siert. — Die das Kórperwachstum u. dio Gonadenentw. hemmende Wrkg. des Ostrins 
diirfte daher iiber die Hypophyse gehen. (Endocrinology 16. 647—54. Nov.-Dcz. 1932. 
Denyer, Univ. of Denver. Research Labor.) WADEHN.

Ruth M. Kraft, Die Wirkung des keimdriisenstimulierenden Hortnons der Pra- 
hypophyse a u f die sponłane Aktiritat, den Eintritt der Geschlechtsreife und a u f die Grófie 
des Wurfes bei unreifen weiblichen Albinoratten. Jungę R atten  (18—22 Tage alt) 
erhielten in yersehiedenem Modus Rattenhypophysen oder Extrakte aus Hypophyse 
(Parkę, Davis) injiziert. Die Geschlechtsreife — Óffnung der Vagina — tra t  17 Stdn. 
bis 3 Tage nach der Behandlung ein. Es gelang, einige dieser friihreif gemachten Tiere 
bald nach der Behandlung tragend zu machen, teils durch kiinstliche Einfiihrung von 
Sperma, teils durch natiirlichen Deckakt. Beim Wurf waren zwei dieser Muttertiere 
48—50 Tage a lt u. wogeń 8 6  u. 102 g, sie konzipierten also in  einem Alter von 26 bis 
28 Tagen. Die Wiirfe der kiinstlich sexuell gereiften Tiere waren zahlreicher ais die 
von Kontrollen, besonders war dies deutlich, wenn die Behandlung sich auch noch 
auf die zweite Generation erstreckte. In  den Wiirfen der Versuchstiere war das natur- 
liche Zahlenyerhaltnis der Geschlechter zueinander verschoben, dic Zahl der Mann- 
chen betrug (auf 100 Weibchen) 56 in der ersten Generation u. 48 in der zweiten Gene
ration. — Die spontane Aktiyitilt der Tiere wurde durch die Behandlung nicht ein- 
deutig beeinfluBt. Ein typ. Zyklus war auf Grund der Vaginalabstriche nicht fest- 
zustellen; es lierrschte meist Diostrus. Haufig kamen Gemische von Schollen, Epi- 
thelien u. Leukozyten vor, bei denen der Anteil jeder Zellart von Tag zu Tag wechselte. 
Es wird aus diesen Erscheinungon der SchluB gezogen, daB bei den behandelten Tieren 
der ganze Zyklus auf 1—2 Tage yerkiirzt war, so daB jedes einzelnc Zyklusstadium 
nur wenige Stdn. wahrte. (Amer. J. Physiol. 102. 355— 64. 1/11. 1932. Ohio State 
Univ., Dep. of Physiol.) W ad eh n .

M. Louise Long, Elsie Hill und Fritz Bischoff, Das Hypophysenhinterlappen- 
kormon im Stoffwechsel. III . Die Wirkung von Pilressin und Pituilrin a u f die Lipoid- 
verteilung. (Vgl. B ischoff u . Long, C. 1931. II. 3111.) Normale Kaninchen u. 
Kanincken, die unter yerschiedenen Bedingungen gehalten wurden (z. B. epinephrekto- 
miert), erhielten Injektionen yon Hypophysenpriiparaten u. von Insulin. Wassergeh. 
u. A.-Lósliches der Muskulatur u. der Leber dieser injizierten Tiere wichen von un- 
gespritzten Kontrollen nicht ab. Die Fettsauren u. das Cholesterin wurden durch die 
Injektionen nicht yerandert. — Der Gesamtlipoidgeh. von Mausen wurde durch Pitres- 
sininjektionen — in weitem Dosierungsbereich — nicht yerandert. — Dosen von 0,5 u.
1,0 Einheit Pitressin, in 0,25 Einheiten alle 3 Stdn. gegeben, fuhren bei der Maus zur 
Hyperglykamie; 30 pressor. Einheiten, unterteilt in 12 Stdn. gegeben, wirken auf 
die Maus tódłich. (Amer. J. Physiol. 102. 402—08. 1/11. 1932. Santa Barbara College 
Hosp., Chem. Labor. of the Potter Metabol. Clin.) Wa d e h n .

Helmut Tollas, Bietet die Anwendung yon Hypophysenliinterlappenpraparaten 
unter der Geburt Gefahren ? Es werden die Indicationen zur Anwendung der Hypo- 
physenhinterlappenpraparate geschildert. (Fortschr. d. Therap. 8 . 747—55. 25/12. 
1932. Berlin-Neukolln, Brandenburg. Landesfrauenklin.) Wa d e h n .

Luigi Cattaneo, Untersuchung iiber den Durclitritt fotaler Hormone durch die 
Plazenła (Hormon der Nebennieren und Hypophyscnhinterlappenhormon). Adrenalin, 
Cholin u. Hinterlappenhormon wurden in das Herz des Fótus injiziert u. lieCen sich 
nach einiger Zeit im mutterlichen Blut (Kaninchen) naehweisen. Die Injektion ins 
Herz schlieBt Irrtiim er aus, wie sie bei Injektion in die Muskulatur auftreten kónnen. 
(Arch. ita l. Biol. 8 6  (N. S. 26). 1—10. 1931. Mailand, Uniy., Clin. obst.-gyn6 col., Inst. 
supórieur de Mcd. yeterin.) Wa d e h n .

Wayne J. Atwell, Uniersuchungen iiber Zusamnienhdnge zwischen Hypophyse- 
Nebenniere-Keimdruse. Es wurde dic Einw. yon Nebennierenrindenextrakt (Cortin) 
auf hypophysektomierte Tiere studiert. —• Bei weiblichen hypophysektomierten Froschen
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war nach einer Cortinbehandlung iiber 2 Monate das Gewicht der Oyarien gegenuber 
den nicht behandelten hypophysektomierten Tieren um das 21/2-fache gesteigert. — 
Die Injektion yon Cortin hattc bei hypophysektomierten R atten  eine steigernde Wrkg. 
auf die spontane Bewegungslust der Tiere u. auf die Kórpertemp. Auf das Korper- 
gewicht, das nach der Operation langsam abnahm, war die Behandlung ohne EinfluB; 
ebensowenig war eine Beeinflussung der Atrophio yon Schilddriise, Nebennieren, 
Keimdriisen, Thymus, Leber, Milz u. Nieren zu beobachten. Es ist also anzunehmen, 
daB die kraftesteigernde Wrkg. des Cortins nicht uber eine endokrine Driise yermittelt 
wird, sondern an den Kórperzellen selbst angreift. (Endocrinology 16. 639—46. Nov.- 
Dez. 1932. Buffalo, Univ., Dep. of Anat.) Wa d e h n .

Emmerich von Haam und Harvey S. Thatcher, Die Bezielmng der Neben
nieren zum relativen Erythrocytenvolumen. Nach intrayenoser Injektion von Adrenalin, 
nach Blutyerlust u. Asphysie kommt es zu einer kurz dauernden Vermehrung der 
Erythrocyten im peripher. Blut beim Hunde; die Milz is t stark  kontrahiert. Nach 
Entfernung der Nebennieren bleibt diese Vermehrung der Erythrocyten u. die Milz- 
kontraktion nach Blutyerlust u. Asphyxie aus. Es ist anzunehmen, daB die Neben
nieren u. ihr Inkret Adrenalin eine wichtige Rolle in jenem Reflesmechanismus 
spielen, der die Verteilung der Erythrocyten im Korper regelt. (Endocrinology 16. 
6 6 6 —74. Nov.-Dez. 1932. L ittle Rock, Uniy. of Arkansas, School of Med. Dep. of 
Pathol.) W a d e h n .

Luigi Cattaneo, Untersuchung iiber die Pliysiologie des Fólus. — Die Wirkung 
der Nebennierenezlrahe des Fotus. Der E x trak t aus fótalen Nebennieren wirkt blut- 
drucksenkend; es liegt dies an seinem Geh. an Cholin, das der Nebennierenrinde ent- 
stam m t. Die fótale Nebenniere unterscheidet sich also yon der Nebenniere des ge- 
borenen Tieres dadurch, daB bei ih r die Rinde u. nicht das Mark iiberwiegend tatig 
ist. In  dieser verschiedenen Funktion der fótalen Nebenniere ist es auch begriindet, 
daB sie nach der Exstirpation der Nebennieren des M uttertieres nicht ersetzeńd ein
treten kann, trotzdem ihre Hormone die Plazenta passieren. (Arch. ital. Biol. 8 6  

(N. S. 26). 33—48. 1931.) Wa d e h n .
Martin M. Maliner, Adrenalinchlorid bei der Diagnose non Herzgerduschen beim 

Kinde. (Arch. Pediatrics 49. 305—13. 1932. Brooklyn.) Wa d e h n .
F. A. Mc Junkin, R. R. Raił und P. L. Singer, Die Wirkung des Adrenalin- 

chlorids a u f die proliferative Tdtigkeił der Zellen des Nebennierenmarks. Die intraperi- 
toneale Injektion von Adrenalin (11—25 Tagc) hemmte bei jungen saugenden R atten  
die proliferatiye Tatigkeit der Zellen des Nebennierenmarks; die Zahl der Mitosen 
war in diesen Zellen erheblich kleiner ais bei Kontrollen. Aus diesen u. den Befunden 
anderer Autoren geht also heryor, daB die Adrenalinsekretion einer Selbststeuerung 
unterliegt. — Am linken Ventrikel waren scharf umschriebene nekrot. Veranderungen 
festzustellen, so daB der tox. Effekt des Adrenalins in dieser Hinsieht nicht auf das 
Kaninchen, bei dem bislang diese Erscheinungen allein beobachtet wurden, beschrankt 
ist. (Endocrinology 16. 635—-38. Nov./Dez. 1932. Chicago, Loyola Univ. School of 
Med., Dep. of Pathol.) Wa d e h n .

Hyozo Tada, Uber die Bedeulung der vermehrlen Adrenalinsekretion nach Guanidin 
fiir die gleichzeitigen Schwankungen des Blutzuckers beim Hunde. Beim . beiderseitig 
splanchnicotomierten Hunde t r i t t  nach Guanidinzufiihrung eine Hypoglykamie, niemals 
Hyperglykamie auf. Die hyperglykam. Rk. nach Guanidin ist also abhangig von der 
Ggw. der Splanchnicusneryen. Gemeinsame Injektion von Guanidin u. Adrenalin 
beim splanchnicotomierten Hunde erzeugt Blutzuckerschwankungen, wie sie beim 
n. Hunde nach alleiniger Gabe von Guanidin auftreten. (Tohoku J . exp. Med. 20. 
1—13. 30/11. 1932. Sendai, Tohoku Univ., Physiol. Labor.) Wa d e h n .

Ladislav Volicer und Slavoj V6Sin, Die Veranderungen der M ilz nach Adrenalin 
im Rontgenbilde und die gleichzeitigen Veranderungen des Blutbildes. Es waren róntgeno- 
grapli. (Kontrastm ittel Thorostrat) keine wesentlichen Unterseliiede in der Kontrakti- 
lita t n. u. patholog. Milzen nach Adrenalin auszufinden. Der Splenokontraktion ging 
fast immer eine markante Leukocythose parallel, die Erythrocytose w'ar wenig aus- 
gepragt. (Z. klin. Med. 122. 57—82. 4/10. 1932. Prag, II. Med. Klin. der K arls 
Univ.) Wa d e h n .

F. Thoenes, Die Bedeulung der Schilddriise in  der Pathogenese der Rachitis. (Ex- 
perimentelle Untersuchungen). E in EinfluB des Schilddriiseninkretes auf den inter- 
mediaren P-Stoffwechsel besteht nicht; ein anscheinend yorhandener EinfluB dieses
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Inkretes auf die rachit. Stoffweehselstórung geht jedenfalls nicht iiber den P-Haushalt. 
(Jb . Kinderlieilkunde 137 ([3] 87). 329—39. Dez. 1932. Koln, Univ.-Kinder-Klin.) W a d .

G. Middleton, Die chemische Untersuchung von Schilddrusen. MaBgeblich fur die 
Wirksamkeit von Schilddrusenpraparatcn ist nicht der Gesamtjodgeh., sondern der 
Geh. an Thyroxin, wie H arixgTo.y , R andall  (C. 1930. I. 2115) feststellten, die die 
Menge des ais Thyroxin gebimdenen Jods gleichsetzen mit der Jodmenge der in Saure 
unl. Fraktion nach der Hydrolyse der Schilddriisensubstanz m it Alkalihydroxyd. Um 
den Wrkg.-Wert von Schilddriisenpraparaten zu bestimmen, muB also einmal das 
Gesamtjod u. zweitens, nach quantitativer Hydrolyse des Schilddriisenpraparats dureh 
Kochen m it n.NaOH-Lsg. u. nach Filtration u. darauffolgender Fallung m it Saure, 
der Jodgeh. des in Saure unl. Anteils bestimmt werden. Beide Bestst. werden am besten 
durch alkal. Yeraschung nach der Methode des Vf. (C. 1930. I. 2285), Oxydation des J '  
zu J 0 3' u. Titration des m it KJ-Lsg. freigesetzten J ,  mit Na2 S2 0 3 -Lsg., ausgefiihrt. 
Nach krit. Besprechung der Angaben verschiedener Autoren zu dieser Methode wird ais 
Oxydationsmittel Br2 empfohlen, zu dessen vollstandiger Entfernung Vf. Durchlciten 
eines COo-Stromes durch die sd. Lsg. vorschlagt. Es wird eine genaue Arbeitsvorschrift 
zur Best. des Gesamtjods u. des „saureunl. Jods“ gegeben u. dio Best. von letzterem 
ais Standardisierungsmethode fiir Schilddrusenpriiparate empfohlen. (Analyst 57. 
603—09. Okt. 1932. London, Analyt. Lab., B rit ish  D ru g  H o uses Lt d .) R oman*.

Walter Orywall, Anatomische Untersuchungen an der norddeutschen und siid- 
d-eutschen Rallenschilddruse unter besonderer Beriicksichligung der Jodwirkung. Schild- 
driisen von weiBen R atten aus Suddeutschland (Stuttgart) sind schwerer infolge ihrer 
Kolloidarmut u. ihres Epithelreichtums ais Schilddrusen norddeutsclier R atten  (Leipzig). 
Die S tuttgarter R atte  reagiert leichter auf kleine J-Gaben ais die Leipziger Ratte. 
(Virchow's Arch. pathol. Anat. Physiol. 287. 348—61. 17/12. 1932. Stuttgart-Cannstadt, 
Stadt. Krankenh., Pathol. Inst.) WADEHN.

A. Wł. Elmer, Beitrage zum JodstoffwecJisel im menschlichen Organismus. I. Mitt. 
Der Blutjodspiegel und die Harnjodausscheidung nach einmaliger intrarenóser Injektion 
ton  anorganischem Jod beim Menschen. Fdlle mit normaler Schilddriise (Euthyreosen). 
Nach intravenóser Injektion einer klcinen J-Menge (1300 y  ais K J) wird das eingefiihrte 
J  ziemlich rasch aus dem Kreislauf entfernt; nach 6  Stdn. ist der J-Spiegel im Blut 
kaum noch erholit. ThyTOxin-J verhalt sich hierbei ebenso wie anorgan. J . — Die Aus- 
scheidung im Harn betragt innerhalb der ersten 6  Stdn. nach der Injektion des an 
organ. J  etwa die Halfte der iiberhaupt im H arn ausgeschiedenen J-Menge; dio Aus- 
scheidung ist nach 24 Stdn. prakt. beendet u. belauft sich auf 21—30°/o des ein- 
gefiihrten Jods, ist also erheblich geringer ais andere Autoren bei Verabfolgung groBer 
J-Mengen im Harn wiederfanden. Vom injizierten Thyroxin-J werden nur gegen 13% 
im Harn wiedergefunden. (Dtsch. Arch. klin. Med. 174. 390—98. 9/12. 1932. Lwów, 
Univ., Inst. f. allgem. u. exp. Pathol.) W a d e h n .

Hanna Schulze, Uber die Wir kun g des Thyrozins auf die Entwicklung weiper 
Mdusc. Jungo weiBe Mause erhielten von verscliiedenen Lebensstadien ab, z. T. bereits 
wenigo Stunden nach der Geburt, steigende Mengen Thyroxin injiziert. Die Entw. 
der Thyroxintiere yerlief besonders in den ersten 14 Tagen typ. verschieden von den 
Kontrollen. Bei starker Wachstumshemmung war die Entw. erheblich beschleunigt, 
so daB z. B. am 13. Tage die Thyroxintiere bei 2,74 g Gewicht in der Ausbildung des 
ganzen AuBeren wie ein erwachscnes Ticr sich verhielten u. auBerhalb des Nestes 
Nahrung suchen konnten, die Kontrollen (7,53 g) noch vollstandig blind waren u. nur 
ein instinktmaBiges Drangen zur M utter ausfuhren konnten. Vom 14. Lcbenstag setzt 
eine schnelle Entw. des Normaltieres ein, es iiberholt aueh an funktioneller Leistungs- 
fahigkeit bald das Thyroxintier. Die durch das Thyroxin in maximaler Weiso in der 
Entw. vorwarts getriebenen Tiero pflegen gewóhnlich bald nach dem 14. Lebenstag 
zu sterben. Der Tod ist meist ein Herztod. — Die Befunde der histolog. Unters. der 
einzelnen Organe werden ausfulirlich geschildert.— Charakterist.Veranderungen nach 
Thyroxin waren am Haarldeid zu beobachten, das wollig wurde; es tra t scharf um- 
scln-iebener Haarausfall m it spaterer Nekrose dieser kahlgewordenen Stellen auf. Infolge 
starker Hypcramie der LidgefaBe kam es hiiufig zum yólligen VerschluB der Augen. 
(Beitr. pathol. Anat. allg. Pathol. 90. 142—79. 23/8. 1932. Berlin, Univ., Pathol. Inst., 
G'harite.) A V a d e h n .

David L. Thomson und Leonard I. Pugsley, Uber den Mechanismus der Wirkung
des Nebcnschilddrusenhormons. Dem Anstieg des Ca im Serum nach Nebenschilddriisen- 
hormon geht keine Yerminderung des anorgan. Phosphats oder der P 0 4-Ionen voraus,
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dio Ansicht von Albrigiit , daB dio Wrkg. des Parathormons auf einor Vermindorung 
der Ausscheidungsschwelle der Niero fiir Pliosphato begrundet sei, ist daker nicht 
haltbar. — Werden CaCl2 u. Parathormon gemcinsam gegeben, so ist das Yerh. der 
Ca-Kurvo so, wie aus dom Yerlauf dor Ca-Worto nach Injektion von CaCl2 allein u. 
Parathorm oa allein zu erwarten war. Es licgt kein Anzeicken dafiir vor, daB P ara t
hormon dadurch wirkt (GREENWALD), daB es die Lósungsfahigkeit des Plasmas fiir Ca 
erhoht. — In  Ubereinstimmung m it den Versuchsergebnissen ist jcdoch die Ansiclit, 
daB das Parathormon durch die Stimulierung der osteoblast. Prozesse wirksam worde. 
(Amer. J . Physiol. 102. 350—54. 1/11. 1932. Montreal, Mc GlLL Univ., Dep. of Bio- 
chem.) Wa d e h n .

Shunkai Ujiie, Vber die Bezieliungen des Nebenschilddrusen- und Schilddriisen- 
hormons zwischen Mutter und Fótus. Die Entfernung der Schilddriiso oder die teilweise 
Entfernung der Nebensehilddrusen bei Kaninchen hat eine Versehiebung im Rest-N 
u. Harnstoff-N des Blutes zur Eolge. Dieso Veranderungen verschwinden bei trachtigen 
Kaninchen in der zweiten Hiilfto der Schwangersohaft, um nach dem Wurf wieder 
aufzutreten. Es ist daraus der SchluB zu ziehen, daB die Hormone der Schilddriiso 
u. der Nebenschilddriise die Plazenta passieren konnen. (Tohoku J . exp. Med. 20. 
34—64. 30/11. 1932. Sendai, Univ., gerichtl.-med. Inst.) Wa d e h n .

Poul Schultzer, Ober die Behandlung der parałhyreoiden Telanie mit Calcium- 
chlorid, Nebenschilddrusen extrakt und Vitamin D. Bericht iiber einige Falle post- 
operativer parathyreoider Tetanie. Der gesunkene Ca-Spiegel wird durch Verabfolgung 
von Nebenschilddriisenliormon, Vitamin D u. CaCl2 gehoben; ist das erreicht, so kann 
das Hormon boi fortgesetzten Gaben von Vitamin u. CaCl, ausgesetzt werden, ohne 
daB der Ca-Spiegel absinkt. (Acta med. scand. 79. 11—22. 14/12. 1932. Kopenhagen, 
Bispebjerg Hosp., Dept. B., S tate Hosp., Med. Dept.) Wa d e h n .

S. G. Major und Frank C. Mann, Ober die Bildung von Glykogen nach Pankreas- 
tixlfemung. Pankreaslose Hundo wurden 5 Tage lang ohne Nakrung u. Insulinversorgung 
gelassen. Der Glykogengeh. von Leber u. Muskel wurdo an exstirpierten Stiicken fest
gestellt, sodann Glucose intravenós zugefiihrt u. das Glykogen erneut bestimmt. Das 
Leberglykogen war bei 5 Tieren yermindert, bei 9 Tieren deutlich verm ehrt; auch das 
Muskelglykogen war bei einigen Hunden angestiegen. Der pankreaslose Organismus 
ist also imstande, im Muskel u. in der Leber Glykogen zu synthetisieren, wenn der 
Betrag auch hinter der Syntheso beim n. oder insulinisierten Tier deutlich zuriickbleibt. 
(Amer. J . Physiol. 102. 409—21. 1/11. 1932. Rochester, The Mayo Foundation, Div. 
of Exper. Surgcry and Pathol.) Wa d e h n .

Erik Forsgren, Uber die Leberfunktion und Insulinempfindlichkeil. Die Leber 
durchlauft tiiglich einen Cyclus m it aufeinanderfolgender assimilator. u. sekretor. 
Tatigkeit (Glykogenablagerung bzw. Gallensckretion). Dio Empfindlichkeit gegeniiber 
Insulin verandert sich ebenfalls in regclmaBiger Folgę im Verlauf des Tages. Man kann 
beide Erscheinungen in Beziehung setzon u. die Schwankungcn der Insulinempfindlieh- 
keit auf den versehiedenen Arbeitszustand der Leber beziehen. Aus dieser Erkenntnis 
lassen sich prakt. Regeln fiir dio Verteilung der Insulindosen ziehen. (Klin. Wsehr. 11. 
1429—-30. 20/8. 1932. Schweden, Svenshógens Sanatorium.) Wa d e h n .

A. Rosenblueth und R. A. Phillips, Sympalhin und das sympalhomimelische 
Hormon der Leber beim Hunde. (Vgl. C. 1932. II. 235.) Beim Hundo war die Rk. des 
entnervten Herzens u. des Blutdruckes auf die periphere Reizung der Lebernerven u. 
der unteren sympathet. Eingoweidenerven von der gleichen A rt, wie sie bei der Katze 
boreits beschrieben wurde. Das Vork. des Sympathins ist also nicht auf das Katzen- 
geschlecht beschrankt. (Amer. J . Physiol. 102. 332—35. 1/11. 1932. Harward Med. 
School, Labb. of Physiol.) Wa d e h n .

Kyumatsu Asakura, Untersuchungen iiber das entgijtende Hormon der Leber 
(Yakriton). 37. Mitt. (37. Bericht iiber Peroxydase-Reaktion.) (36. Mitt. ygl. C. 1932.
I I .  735.) Die Milch von Kaninchenmuttern, die mindestens 9 Tage vor dem Wurf 
yitamin-B-frei ernahrt wurden, gibt keine Peroxydaserk. nach A rakaw a . Wird 
nach dem W urf dom Tier ein Vitamin-B-Praparat injiziert, so wird die Ara kaw a- 
Rk. erst nach einigen Tagen positiv. Wird auBer dem Vitamin-B-Praparat Yakriton 
injiziert, so t r i t t  die ABAKAWA-Rk. erheblich schneller u. kraftiger auf, auch dann, 
wenn viel weniger Vitamin B benutzt wird. (Tohoku J . exp. Med. 19. 269—74. 
1932. Sendai, Tohoku Univ., Fac. of Med.) Wa d e h n .

Konrad Lang, Untersuchungen iiber die Physiologie, Pathologie und Pharmakologie 
des Blutmagnesiums. Ausfiihrliche (Jbersicht der bisherigen Untersuchungen uber Mg,
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der eigene Yerss. iiber den Mg-Geh. des Serums bei yersehiedenem Lebensalter, Ge- 
schlecht, Ernahrung u. bei der Mg-Narkose angeschlossen sind. (Z. klin. Med. 122. 
206-—43. 4/10. 1932. ..Kici, Stadfc. Krankenanst.) W a d e h k .

Anna Denes, t/ber die Lichtabsorplion des Globinhamochromogens und uber seine 
Verwendbarlceit zur Bestimmung des Farbstoffgehaltes des Blutes. (Vgl. C. 1929. I- 1362.) 
Die Lichtabsorptionskurve des Globinhamochromogens weist zwei Maxima bei 555,8 /i/i 
u. 527,1 /i/i u. dazwischen ein Minimum bei 540,0 /(/( auf. Aus den an den Stellen der 
beiden Maxima abgelesencn Extinktionskoeff. u. dem Absorptionsverhiiltnis kann der 
Farbstoffgeh. des Blutes berechnet werden. (Biochem. Z. 255- 378—S6. 25/11. 1932. 
Budapcst, Univ., Physiolog. - chem. Inst.) SlMON.

Hans W. Schmidt, Uber den Einfluf! des Heparins auf die Regeneration der Ery- 
throcyten. Kaninchen wurden durch Blutentzug anam. gemacht; ein Teil erhielt tag- 
lich Heparin intrayenós. Die Injektion von Heparin hemmte deutlich die Regeneration 
bzw. die Proliferation der Erythrocyten. Auf die physiolog. Regeneration der Erytliro- 
oyten — also beim n. Tier — hat Heparin keincn hemmenden EinfluB. Zur Messung 
der regcnerativen Fahigkeit des ICnochenmarks ist die Feststellung der prozentualen 
Retikulocytenzahl am geeignetsten. (Z. ges. exp. Med. 85. 197—207. 8/11. 1932. K rakau, 
Univ., Inst. f. allgem. u. exper. Pathol.) Wadeh n .

Lafayette B. Mendel und William E. Anderson, Uber die Bezieliungen zwischen 
Ernahrung und Feltanlagerung im  Organismus. Zusammenfassender Bericht iiber 
zahlreiche neuere Arbeiten iiber diese Fragen u. krit. Betrachtungen besonders hin- 
siehtlieh der Moglichkeit der Bldg. yon Fetten aus Proteinen u. Kolilehydraten u. 
iiber die Chemio u. Biochemie des tier. Fettstoffwechsels. (Buli. Soc. sci. Hyg. aliment. 
Aliment. ration. Homme 20. 101—31. 1932. Ithaca, New York, CornellUniy.) Schwaib.

R. Reder St. Julian und William C. Rose, Uber die Beziehung von Amino
dicarbonsauren zur Ernahrung. (Vgl. C. 1928. II. 70.) Jungę R atten erhielten ein voll- 
standiges Futtergemisch, dessen Proteinkomponente aus Tryptophan, Cystin u. liydroly- 
siertem Casein bestand, aus weleh letzterem die Dicarbonsauren nach angegebener 
Methode entfernt worden waren. Kontrolltiero erhielten auBerdem taglich 130 mg 
Glutaminsaure u. 50 mg Asparaginsaure. Unter diesen Vers.-Bedingungen hatte das 
Fehlen der Aminodicarbonsauren keinen merklichcn EinfluB auf das Waehstum, diese 
sind demnach keino notwendigen Ernahrungsfaktoren. (J . biol. Chemistry 98. 439—43. 
N oy. 1932. Urbana, 111., Univ., Lab. Physiol. Chem.) Schwaibold.

R. Reder St. Julian und William C. Rose, Prolin und Oxyprolin bei der Er
nahrung. (Vgl. C. 192 8 .1. 361 u. vorst. Ref.) Die eingetrockneten Gemische der Amino- 
sauron, die durch Hydrolyse m it H 2 S0 4  aus Casein bzw. Lactalbumin bzw. Edestin 
erhalten w rd e n , wurden 40-mal m it absol. A. zur Entfernung des jewcils darin ent- 
haltenen Prolinanteils u. eines nicht sicher bekannten Teils des Oxyprolins extrahiert. 
Wurden diese Gemische jeweils in einer Menge von 9° / 0 (einschlieBlich einer geeigneten 
Erganzung durch Aminosauren) einem sonst yollstandigen, aber proteinfreien F u tter
gemisch zugesetzt, so wurde in allen 3 Fallen bei R atten ein befriedigendes Waehstum 
erzielt. Kontrolitiere m it zusatzlicher Beifiitterung yon 50 mg Prolin taglich wiesen 
kein stiirkeres Waehstum auf. Prolin ist demnach ein fur die tier. Ernahrung entbehr- 
licher EiweiBbestandteil. Hinsichtlich Oxyprolin ist das Ergebnis aus method. 
Griinden weniger sicher, aber Vff. sehen auch diese Substanz ais nicht notwendigen 
Bestandteil der Ernahrung an. (J. biol. Chemistry 98. 445—55. Nov. 1932.) Sc h w aib .

R. Reder St. Julian und William C. Rose, Uber die mogliche Austauschbarkeil 
gewisser 5-Kohlenstoffaminosauren in  der Ernahrung. (Vgl. vorst. Reff.) Aus hydroly- 
siertem (H ,S04) Casein wurden Arginin, die Aminodicarbonsauren u. die Proline ent- 
fem t u. das Prod. m it einem sonst N-freien Futtergemisch unter erganzendem Zusatz 
yon Tryptophan, Cystin u. Histidin (Gesamtmengc der N-Substanzen im F utter ll,5 ° /0) 
an wachsende R atten yerabreicht. Es wurde damit nur halbnormales Waehstum er- 
reicht, das auch nicht durch Zusatz von einer der aus dem Caseinhydrolysat entfemten 
N-Substanzen yerbessert werden konnte. Demnach seheinen sich Ornithin, Glutamin
saure, Oxyglutaminsaure, Prolin u. Oxyprolin nicht gegenseitig in der Ernahrung 
ersetzen zu konnen. Da aber jedes einzelne Prod. fiir sich entbehrlich erscheint, 
u. die Gemische noch nicht ganz rein dargestellt werden konnten, wird das Ergebnis 
m it Vorbehalt angenommen. (J. biol. Chemistry 98- 457—63. Nov. 1932.) S ch w aib .

Joseph Charles Kemot und Nita Elise Speer, Uber den relattien Wert der Melile 
von tranigem und weipem Fisch fiir  Waehstum und Verkalkung. (Ygl. C. 1931. II. 592.) 
Die Mehle wurden im Laboratorium aus Stockfisch (weiBes Mehl) u. aus Hering u. a.
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(traniges Meli!) hergestellt. Die an R atten durchgefiihrten Futterungsverss. ergaben 
im Gegensatz zu dem Resultat der angefiihrtcn Arbeit, daB die Nahrwerte der Meble 
vorwiegcnd yon dem Rohmaterial abhangen u. daB eine Entólung eines saehgemaB 
getrockneten Meliles dessen Eig., bei Verfiitterung die Knochenbldg. anzuregen, nicht 
beeintrachtigt. (Bioehemieal J .  26. 1435 —- 40. 1932. London, Battersea Poly- 
technic.) Sciiwaibold.

Joachim Kiihnau, Probienie der Vilaminterminologie. K rit. Ubersichtsbericbt. 
Ais Ergebnis wird ein Verzeiclmis der zurzeit bekannten Vitamine u. der Bezeicbnungcn 
angegeben, unter denen sie in der Literatur erwalmt werden. (Z. Vitaininforsehg. 1. 
184—91. Ju li 1932. Breslau, Univ., physiol. Inst.) Sciiwaibold.

H. y. Euler und Tore Philipson, Wasserlosliclie W aclislumsfaktoren. (Vgl. C. 1932.
I. 246.) Unter „Bios“ ist ein Stoff zu yerstehen, der fiir das Waehstum der Hefe er- 
forderlieh ist. E r wurde zuerst von WlLDIERS (1901) aufgefunden. In  neuerer Zeit ist 
gefunden worden, daB auch hóhere Pflanzen in ilrrer Entw. yon Wachstumsstoffen ab- 
hangig sind, daB z. B. in der Spitze des Coleoptils von Avena satiya eine Substanz vor- 
kommt, dio den Zuwachs des gesamten Gewebes besehleunigt. Vff. priifen nun, ob 
dieser Stoff aus Avenacoleoptilcn ebenso wie Bios Zuwachswrkg. auf Hefe besitzt. Das 
ist tatsachlich der Pall. Der das Hefewaehstum befórdernde Stoff wird auch fortlaufend 
in den Coleoptilspitzen erzeugt. Garungsbefórdernde Substanzen vom Typ der Akti- 
vatoren Z  sind dagegen in den Avenacoleoptilen nicht enthalten. Der Hefewachstums- 
faktor wird auch yon yerscliicdenen Pilzen synthetisiert (Rhizopus tritici, Iłhizopus 
nigricans [zwei Stamme: Kiel u. Breslau], Aspergillus Wenlii). Auch Penicillium  kann 
einen Hefewachstumsfaktor synthetisieren. Wird er auf Teeblatterextrąkt kultiyiert, 
so erfolgt eine Abnahme ursprunglicher A k tm ta t des Extrakts. Entweder Yerbraucht 
Penicillium dabei Waclistumsfaktor, oder er bildet tox. bzw. hemmende Substanzen. — 
Vff. schlagen fiir dio Waehstumsfaktoren, dereń Wirksamkeit an hoheren oder niedrigen 
Pflanzen nachgewiesen ist, dio Bezeichnung B P  vor (in Anlehnung an die fiir den tier. 
Organismus notwendige Vitamin-B-Gruppe). Wenn ein Waehstumsstoff von den 
anderen Gliedern der i?P-Gruppc abgegrenzt ist (durch chem. Eigg. oder biolog. 
Wrkgg.), so soli er durch Indexziffern (B P U B P 2 usw.), oder durch Angabe der Pflanze, 
auf die er spezif. wirksam ist (z. B. BP-Avena), gekennzeiehnet werden. (Bioehem. Z. 
245. 418—30. 1932. Stoekholm, Univ.) W ill sta ed t .

H. v. Euler, T. Philipson und D. Burstrom, Biokałalysatoren bei der Keimung. 
(Vgl. auch O. 1932. I. 2970.) Vff. verweisen auf den von Euler u .  P h il ip s o n  (vgl. 
vorst. Ref.) gemachten Vorschlag einer einheitlichen Nomenklatur fiir tier. u. pflanz- 
liche Waehstumsfaktoren. — Die Faktoren Z, die die Giirung der lebenden Hefe be- 
sehleunigen, sind keine Waehstumsfaktoren, aber sie bilden (vgl. C. 1932. I. 2193) 
einen Ubergang yon den Kohlehydrataktivatoren zu den Wachstumsstoffen der Vita- 
min-B-Gruppe. — Vff. zeigen, daB die Schalen von Malz Z-Faktoren enthalten, wahrend 
in Schalen yon ungekeimter Gerste nur unbedeutendo Z-Mengen yorhanden sind. Die 
Cotyledonen von keimenden Gerstenkornern enthalten rccht erhebliche Mengen von 
Z-Faktoren u. Co-Zymase. — In  Bohnen wurden Z-Faktoren nachgewiesen, docli war 
es noch nicht móglich, die Lokalisierung des Z-Faktors genau festzustellcn. — Bei 
Erbsen befindet sich ein sehr erheblicher, wahrscheinlich der gróBte Teil des Wachstums- 
faktors B P  in der Schale. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 208. 281—84. 1932. 
Stoekholm, Univ.) WILLSTAEDT.

Hans v. Euler und Tore Philipson, Oarungsalclitaloren Z  und Wachslumssloffe. 
(Vgl. vorvorst. Ref.) Die Gdrungsaktivatoren Z  steigern die Gargeschwindigkeit, ohne 
die Zellenzunahme zu andern, wahrend die pflanzliclien Waehstumsstoffe B  P  (1. e.) 
die Zunahme der Zellenzahl pro Zeiteinheit erhohen. Zur Messung der Giirungs- 
aktivatoren Z wird die Formel a — k log (qc) +  L  angegeben, worin a die Gargeschwin
digkeit, q das zugesetzte Aktivatorvolumen, c das Trockengewicht der Aktivatorlsg. 
in ing/ccm, k u. L  Konstanten sind. In  einem gewissen Bereieh yerlauft die Kurve 
log q u. ecm C02/Std. gradlinig. Die Formel kann auch fiir die Berechnung einer Kom
ponentę von Z [Żt bzw. Z,) benutzt werden.—  Die Verteilung der Z-Faktoren in pflanz- 
lichem u. tier. Materiał wird untersucht, u. es scheint die Einteilung der Substratc 
in 3 Gruppen moglich: Hefenextrakt m it k =  ca. 6 , E x trak t von Pflanzenteilen u. 
Harn m it k  =  ca. 4,3 u. Spinat, Eidotter m it k — ca. 3,25. k ist eine fur die Faktoren 
charakterist. Konstantę, wahrend L  von Vers. zu Vers. yariiert u . seine Bedeutung 
noch nicht erkannt ist. — Das Vork. des Faktors ZŁ im H arn wurde durch Ausfallen 
m it Zinkhydroxyd erwiesen. Durch Zersetzen der Adsorptionsyerb. m it H2S kann Z l
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wieder freigelegt werden. Bei Unterss. iiber den ^ -F a k to r  ist das Zinkhydroxydfiltrat 
aus Harn ais Standardlsg. fur Z., zu verwenden. — Naeh Fiillung von Hefenkochsaft 
naoheinander m it Zinksulfat, B aryt u. Quecksilbersulfat (wobei etwas von dem 2-Effekt 
cntfernt wird) u. Einengen der Lsg. im Vakuum auf 1 / 8 ihres Volumens gingen durch 
Fallung m it Hg(N0 3 ) 2 +  NaOH bis ph 4 ca. 35°/o der Aktivitilt in den Nd. iiber, u. 
ca. 45% Aktivitat blieben im F iltra t erhalten; 20% der urspriinglichen Aktiyitat 
wurden nicht wiedergefunden. Die A rt der Fraktionierung ist noch nicht erkannt; 
um Ausfiillung von handelt es sich hier jedenfalls nicht. — Es werden neue Vcrss. 
bzgl. der Bldg. der Wachstumsfaktoren B  P  durch Penicillium u. Rhizopusarten mit- 
gcteilt. (Biochem. Z. 249. 245—56. 1932. Stockholm, Biochem. Inst. d. Univ.) K o b e l .

P. Karrer, H. y. Euler, H. Hellstrom und E. Klussmann, Zur Kenntnis der 
Oxydation des (S-Carotins. Die Kenntnis der bei geniiiCigtcr Oxydation des Carotins 
sich bildenden Prodd. ist von Intercsse, da viele Tatsachen darauf hindeuten, daB die 
biolog. Rolle des Carotins m it seiner Fahigkeit zur Sauerstoffaufnahme bzw. Sauerstoff- 
iibertragung zusammenhiingt. — Carotin ist, in KW-stoffen, Chlf. oder A. gol., gegen
0 2  ziemlich stabil. E rst naeh einer gewissen Zeit kommt die Oxydation in Gang, die 
dann allerdings autokatalyt. yerliiuft, weil die primaren Oxydationsprodd. des Carotins 
sclmeller 0 2 aufnehmen ais Carotin selbst. Die Autoxydation von Carotin in wss.- 
kolloidaler Lsg. erfolgt an der Luft etwa 3-mal so schnell wie im Vakuum, u. bei 0° um 
etwa 15% weniger schnell ais bei 39°. Weitgehend autoxydierte Lsgg. zeigten ein breites 
Absorptionsband, das von 270 m,u ab sich iiber das kurzwellige Ende des Spektruins 
erstreckt. Beim Zusatz eines Obersehusses an H 2 0 2 zu Carotinsolen erfolgt schnell 
yóllige Entfarbung. Eine Aufspaltung in der Mitte des Molekiils, die zu Vitamin A 
fiihren wiirde, erfolgt dabei nicht. Bei der Behandlung von Carotin m it Benzopersaure 
erhalt man Carotinoxyd vom F. 161°. Es zeigt Absorption bei 465, 436, 410, 389, 363 
u. 320 m/t. Es ist demnach beim Ubergang von Carotin in Carotinoxyd eine allgemeine 
Verschiebung der Absorptionsbanden um 25—30 m/t erfolgt. Es ist deshalb wahr- 
scheinlieh, daB die K ette der konjugierten Doppelbindungen im Carotinoxyd unver- 
andert ist, u. der Sauerstoff sich an eine endstandige Doppelbindung (im Iononring) 
angelagert hat. — Der L0VIB0ND-Wert des Carotinoxyds ist 425 C. L. O. Bei der 
Ultraviolettbestrahlung von Carotinoxyd in Chlf. erfolgt Grunfarbung. Dabei steigt 
zugleich der L0VIB0ND-Wert auf 516. — Carotinoxyd zeigt gute Wachstumswrkgg. in 
Tagesdosen von 5 y. — Vff. erwagen auch, ob das Carotinoxyd in pflanzlichen oder ticr. 
Organcn neben Carotin vorkommt. In  Extrakten aus herbstlichen Blattern von Wild- 
wein wurden naeh der Verseifung Banden bei 462 u. 431 m/t beobaehtet, die den 
Banden 465 u. 436 m/t des Carotinoxyds nahe stehen. Definitive Schliisse sollen aber 
aus diesem Spektralbefund noch nicht gezogen werden. (Ark. Kemi, Minerał. Geol. 
Ser. B. 11. Nr. 3. 5 Seiten. 2/12. 1932. Zurich u. Stoekholm, U niw .) W illsta edt .

J. L. Rea und J. C. Drummond, Uber die Bildung von Yilamin A  aus Carotin 
im  tierischcn Organismus. (Vgl. C. 1931. II. 3508.) Durch Einwirkung von fein zer- 
mahlenen Lebern von R atten u. Katzen auf Carotin erfolgte keino Umwandlung dieser 
Substanz in Vitamin A. Dureh Injektion kolloidaler Suspensionen von Carotin intra- 
yenos in den Leberkreislauf von Katzen tra t  keine nachweisbare Zunahme des Vitamin-A- 
Geh. der Lebern der Vers.-Tiere ein. In  beiden Vers.-Serien wurde ein groBer Teil 
des Carotins in farblose oder weniger gefarbte Substanzen umgewandelt. Es wird an- 
genommen, daB dio Katze (ais Carnivore) nicht die Fahigkeit besitzt, Carotin in Vitamin A 
umzuwandeln, was offenbar eine Teilfunktion des Meclianismus ist, der bei der Assi- 
milation pflanzlicher Nahrungsstoffe in W irksamkeit tr itt . (Z. Vitaminforschg. 1. 
177—83. Juli 1932. London, Univ. Coli., Dep. Physiol. u. Chem.) Sch w aibold .

Hans von Euler und Ebba Virgin, Carotinoide und Y itam inA  im  Blulserum 
w id in Organem hóherer Tiere. (Vgl. C. 1932. I . 1551. 1544.) Es werden neue Bestst. 
der SbCl3 -Rk. von Binderserum, Kalbserwn u. Rattenserwn mitgeteilt. Das Serum von 
R atten, dereń Grundkost durch eine Vitamin-A-Zufuhr von 0,01 mg a-Carotin oder
0,03 mg eines 50%ig. Carotinpraparats erganzt worden war, gab keine Blaufarbung. 
Das entspricht einem friiheren Befund (Eu l er , E u i,er , K arrer , C. 1929. II. 2897), 
wonach in keinem Falle, in dem weniger ais 0,029 mg Carotinoid pro Tag gegeben wurde, 
ein Carotinoidgeh. in der Leber mittels der SbCl3 -Rk. festgestellt werden konnte. Durch 
die Aufstellung der Strukturformel fiir das Vitamin A durch K arrer  (C. 1932. I. 11. 
92) ist man in der Lage, sich ein Bild vom Ubergang von Carotin in  Vitamin A  zu 
machcn. — Vff. zeigen, daB bei R atten die Carotin- u. Vitamin-A-Reserven in der 
Leber m it steigendem Al ter abnehmen. Die Extrakte von Meerschweinchenlcbem geben
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stets selir ilicdrigo Blauwerte. Das ist bei der Vcrwonclung von Meerschweinchen ftir 
Vitamiu-A-Vcr63. zu beriicksichtigen. Das Serum gab bei Meerschweinchen in Iccinem 
Falle Blauwerte. Im  E xtrak t von Schweineleber waren die L 0 VHi0 XD-Werte geringer 
ais bei Lebern von Grasfressern. Auch bei Meerschweinchen gabcn die Extrakte aus 
Nebennieren teilweise starkę Blaurklc. Die Farbenrk. weicht aber dureh das starkę 
Heryortreten von Rot erheblich von derjenigen des Carotins ab. — Bei Ratten, dio 
auBer ihrer Nahrung tiiglich 3 mg Hamin erhalten hatten, ist der Blauwert der Lebcr- 
extrakto nach Zus. von SbCl3  erheblich schwaclier ais bei n. ernahrten Tieren, auBer- 
dem ist dio Eigenfarbe der Extrakte deutlich yerschicden. Boi den hamingefiittertcn 
Ratten sind dio Extrakto rotstichig. Der EinfluB des Hamins erscheint wegen des im 
Institu t der Vff. mehrfach untersuchten Zusammenwirkens von Fe u. Carotin in der 
Leber bei Oxydationsvorgangen bemerkenswert. Vff. zeigen, daB auch anorgan. Ee 
auf die Oxydation von Carotin (in Mohrriibensclmitzeln) eine deutliche katalyt. Wrkg. 
ausiibt. ■— In  Extrakten aus Hiihnerleber wurde in Bestatigung friiher er orientierendor 
Verss. neben Fitamin A  (Absorptionsmaximum bei 328 m/t) Xanthophyll (Absorptions
banden bei 457 u. 487 m/t) festgestellt. Dureh Ftitterung mit Gras u. Tran lasscn sieli 
dio Blauwerte des Hiilmerleberols starlc steigern (von 78 C. L. O. auf 400 C. Ł. O.). 
In  Rinderleber wurde kein Xanthophyll gefunden, dagegen in Butler. In Lebcrextrakten 
von Hecht u. Plótze wurden die Absorptionsbanden des Xanthophylls gefunden. Die 
C. L. O.-Werte der Lebern sind recht gering, lioher sind sie dagegen beim Laćhs. Das 
Xanthophyll aus Lebern wurde m it aus Eidotter oxtrahiertem Xanthophyll in petrol- 
iith., methanol. u. CS2 -Lsg. vergliehen. Die Absorptionsspektra erwiesen sich ais ident. 
Yff. halten den Vorschlag, Blattxanthophyll ais Lutein zu bezeichnen, nicht fiir zweek- 
miiBig. — Vff. beschreiben noeh dio Horst, der Extrakte von Lebern verschiedenor 
Meeresfisclie (Haifisch, Makrelenarten, Roclien, Fhinder, Scomber sconibrus, Tlmnnus 
thyńnus, Solca solea, Rliombus niazimus, Scombresoz saurus), u. machen Angaben iiber 
dio erhaltenen Blauwerte. Entgegcn einer yerbreiteten Ansichfc wird die beste Ausbeute 
an Vitamin A erhalten, wenn die Lebern in ganz frischem Zustand verarbeitet werden. 
(Biocheni. Z. 245. 252—64. 1932. Stockkolm, Uniy., Biochem. Inst.) W i l l s t a e d t .

H. von Euler, Carotin und Vitamin A . (Ygl. C. 1932. II . 2675.) Vortrag. Die 
Rolle des Carotins ais Waehstumsfaktor, seine Beziehungen zum Vitamin A des Fisch- 
lebertrans, die Frage des Vork. von Vitamin A in Pflanzon, das Verh. von Carotinoidon 
u. Vitamin A in den verschiedensten tier. Organen, dio Rolle des Carotins u. Vitamins A 
ais Oxydationskatalysatoren, des Carotins ais antiinfektióser Faktor werden besprochen. 
Ferner wird iiber Ergebnisse von Verss. iiber die Abhangigkeit der Adrenalinbldg. in 
der Nebenniere von der Ernalirung berichtet. Beim Ersatz des Caseins der Grund- 
nahrung von Mfiusen dureh ein Gemisch yon niclitaromat. Aminosaureu nimm t der 
Adrenalingeh. der Nebennieren innerlialb dreier Wochen deutlich ab. (Buli. Soc. Chiin.

H. v. Euler, B. Zondek und E. Klussmann, Carotinoide, Vilamin E  und Serual- 
liormone. Im  Corpus luteum der Kuli ist nur |3-Carotin, dagegen kein Fitamin A  (Ab- 
sorptionsband bei 328 m/t) nachzuweisen. Oyarien der Kuh enthalten nach der Ent- 
fernung der Corpora lutea keine Carotinoide mehr. In Placenten ist, je nach der 
Nahrungszufuhr, Carotin u. Xantliophyll nachzuweisen. In  der Leber menschltcKer 
Fóten (2—7 Monato alt) wird ke i n  Carotin, sondern nur Vitamin A in reichlicher 
Menge gefunden. Dio Placenta yenyandelt also das zugefiihrte Carotin in Vitamin A.
— In  Rinderhypophyscn wurde Carotin gefunden (Vorderlappen 2,2 y Carotin pro g, 
Hinterlappen 0,3 y  Carotin pro g), dagegen kein Xantkophyll. — Yff. priifen wegen der 
yermuteten Zusammenhange zwischen Carotin u. Follikulin, ob Carotin bei dem dureh 
Follikulin heryorgerufenen E in tritt des Ostrus bei kastrierten u. infantilen Miiusen eine 
ifitiiTkg. ausiibt. Eine solche Mitiyrkg. hat nicht sta tt, ebenso beeinfluBt Weizen- 
samenextrakt ( Vitamin E), sowie Xantliophyll den E in tritt des Ostrus bei kastrierten 
Rattcnweibchen nicht. Weizensamenextrakt gibt ein ultrayiolettes Absorptions- 
spektrum, in dem die Absorptionsmaxima um ctwa 10 m/t gegeniiber den yon 
B u t ey a n d t  fiir Follikulin angegebenen yerschoben sind. Auch bei Verss., bei denen 
dio Carotinoide in kolloider Lsg. injizicrt wurden, zeigten sie keinen EinfluB auf den 
E in tritt des Ostrus. — Vff. beabsichtigen m it Carotin u. Xanthophyll Fertilit-atsyerss. 
nach E vans durclizufiihren. (Ark. Kenii, Minerał. Geol. Ser. B. l i .  Nr. 2. 5 Seiten. 
1932.) WlLLSTAEDT.

Myra Melissa Sampson und Vladimir Korenchevsky, Der Mangel an Fitamin A  
bei kastrierten Ratten. (Ygl. C. 1933. I. 251.) Wie friiher an n. R atten, so wurde auch

biol. 14. 838—60. 1932.) WlLLSTAEDT.

XV. 1. 52
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an  kastrierten Tieren gefunden, daB die Einheit Vitamin-A-frcien Futters eineu ge- 
ringeren Zuwachs an Korpergewicht bewirkt ais die Einheit n. Futters. Bezogen auf 
die Einheit des Korpergewichts waren die atroph. Sexualorgane der kastrierten Tiere 
bei A-freier Fiitterung sehwerer ais diejenigen yon kastrierten Tieren bei n. Fiitterung. 
Die Nebennieren u. Hypophysen waren bei allen Tieren hypertroph. Ohne Rucksicht 
auf die Fiitterung war bei kastrierten Tieren die Thymus groBer ais bei n. Tieren, kein 
Unterschied der DriisengróBe fand sich bei kastrierten Tieren bei n. bzw. A-freier 
Fiitterung. (Biochemical J . 26. 1542— 15. 1932. London, Lister Inst.) Sch w aibold .

Geo. E. fiwe, Uber den Vitamiiigehalt von Lofoten (norwegisch) -Lebertranen.
23 Proben derartiger Trane wurden auf ihren Geh. an Vitainin A u. D untersucht. 
Sie enthielten 800—1200 Einheiten A (U.S.P.) u. 108—271 Einheiten Vitamin D, 
welch letztere sich aus der tiiglichen Dosis ergaben, die benotigt wurde, um innerhalb 
von 8  Tagen bei rachit. R atten im „lino test“ eine schmale Linie heryorzurufen. (J. 
Amer. pharmac. Ass. 21. 1145—46. Nov. 1932. Boston, Tailby-Nason Co.) Sc h w a ib .

K ath arin e  Hope Coward, F rederick  Jo h n  Dyer und R ichard  A lan  M orton, 
Uber die Bestimmung von Vitamin A  in  Lebertran, a) biologisch, b) chemisch, c) physi- 
Icalisch, mit einer stałistischen Nachprufimg der Ergebnisse. II. Weiterer Nacliweis, da fi 
die Intensitdt der Absorption bei 328 m/f die beste Ubereinstimmung mit der biologischen 
Bestimmung von Vitamin A in  Lebertran gibt. (Vgl. C. 1931. II. 262, 3114; u. 1932.
II. 2201.) Vier Trane aus den friihercn Unterss. wurden nachgepriift u. ftinf weitere 
Muster biolog., chem. u. physikal. untersucht. Die alteren Trane zeigten im biolog. 
Vers. eine erheblich schwachere Wrkg. ais fruher. Da aber eine solehe Yerminderung 
der Menge des Yitamin A unwahrscheinlich ist u. die chem. u. physikal. Unterss. teil- 
weise die gleichen Ergebnisse wie fruher erbraehten, sclieint eine Anderung in  der Emp- 
findlichkeit des Tiermaterials yorzuliegen. Andererseits waren die Differenzen der 
Resultate der chem. u. physikal. Methoden so besehaffen, daB Vff. zu der Annahme 
gefiihrt werden, daB die Werte nicht auf Messungen ein u. derselben Substanz, namlich 
des Vitamin A beruhen. Immerhin kam das MaB der Absorption bei 328 m/t dem 
biolog. Ergebnis am nachsten. Etwas mehr differierten die Blauwerte des Unverseif- 
baren. Es wird festgestellt, daB jeweils gleichzeitig eine Unters. eines Standardtranes 
u. des unbekannten Tranes durchgefiihrt werden soli, um aus dem Vergleich das E r
gebnis zu erhalten. (Biochemical J. 26. 1593—1600. 1932. Liyorpool, Univ., Pharmac. 
Soc. Great Britain.) Sch w aibold .

H . O. Nicholas und Evelyn M. K uhn , Uber die Rolle des Calciums, Phosphors 
und VitaminsD bei der Schimngerscliaft. Triichtige Ratten, dio bei einer an Ca u. P 
armen oder reiehen Fiitterung groBe Mengen von Viosterol erhielten, brachten groBerc 
Jungę m it einem hoheren Geh. an Aschc, Ca u. P, ais Tiere bei gleicher Fiitterung ohne 
Viosterol. Bei den Tieren m it Ca- u. P-armer Fiitterung m it Viosterolzufuhr scheint ein 
Entzug von Knochensubstanz bei den Muttertieren durch die Foten stattgefunden zu 
haben. Durch Viosterol wurde die 0'a- u. P-Assimilation der Muttertiere verbessert, 
u. scheint der Ubergang von Ca u. P  vom Muttertier zum Fótus begiinstigt zu werden. 
Auf storende Wrkg. sehr hoher Viosterolgaben auf den n. Yerlauf der Trachtigkeit 
wird hingewiesen. (J. clin. Invest. 11. 1313—19. Nov. 1932. Houston, Texas, Rice 
Inst.) Sch w aibo ld .

John  M cK . M itchell, Jo h n  E im an , D orothy V. W hipple und Joseph Stokes, 
Uber dic schutzende Wirkung rerschiedener Arten an Yitamin D angereich-erler Milch bei 
Kindem. Vorl. Mitt. In den Verss. gelangte m it Kohlenbogenlampe bestrahlte Milcli, 
solehe von m it bestrahlter Hefe gefutterten Kuhen, u. von Kiihen, die m it der Kohlen
bogenlampe bestrahlt wurden, zur Prttfung in parallelen Heil- bzw. Schutzverss. an 
R atten u. Schutzrerss. an Siiuglingcn. In  allen Fallen erwies sich die Milch ais an
Vitamin D angereichert. Es wird besonders hciworgehoben, daB auch die letztgenanntc
Milchart einen guten Schutz u. auch Heilung von Rachitis bei Kindern bewirkte. In 
diesem Falle enthielt die Milch gegen 22 Einheiten Vitamin D in etwa 11. Es wird auf 
die uiwerhaltnismaBig starkere antirachit. Schutzwrkg. bei Kindern gegeniiber dem 
Rattenvers. hingewiesen, u. die Móglichkeit des Vorhandenseins von noch anderen un
bekannten Faktoren in solcher angereieherten Milch erortert. (Amer. J . publ. Health 
Nation’s Health 22. 1220—29. Dez. 1932. Philadelphia, Univ., Med. School.) Sc h w a ib .

D orothy M. T ibbetts, R egina Mc Lean und Joseph G. A ub, Untersuchungen 
■iiber den Calcium- und Phosphorstoffwechsel. XX. Die holie Calciumansscheidung bei 
ezophthalmischem Kropf ist nicht durch Vitamin-D-3Ian{jel verursacht. Verss. an zwei 
Patienton, dereń Ca- u. P-Stoffweehsel negativ war, u. dereń C- u. P-Ausscheidung in
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Harn u. Faeces ein Mehrfaehes wie bei n. Personen betrug. Eino Becinflussung durcli 
verhaltnismal3ig hohe Gabon von bestrahltem Ergosterin konnte nicbt beobachtet 
werden, die Ca-Ausschcidung in Urin u. Faeces blieb aueh stark negativ, wenn sich der 
Ca-Geh. des Blutes ctwas erhóhte. Dio N-Rotcntion wurde durch dio D-Zufuhr etwas 
erlioht. Der Grundurasatz wurde kaum beeinfluBt. (J . clin. Inyest. 11. 1273—79. Nov. 
1932. Boston, Univ., Hontington Memor. Hosp.) Sch w aibo ld .

G. C. Supplee, H. H. Beck und M. J. Dorcas, Uber beslrahlte. Milch: Der Ein f iu  fi 
der Intensitat und der Art der Strahlung auf die antirachitische Wirksamkeit. (Vgl.
C. 1932. II. 1467.) Es wurdon vielfach wechselndo (hinsichtlich Strahlenąuello, 
Strahlenart u. Strahlungsintensitat) Bostrahlungen von Milch durchgefuhrt, u. die 
Prodd. biolog, im Heilvers. gepriift. Bei Anwendung der Gesamtstrahlung wurde eine 
stiirkere antirachit. Wirksamkeit der Milch erhalten ais m it gefilterter Strahlung, 
wobei eino der Sehwachung der Strahlung entsprechende geringere Wirksamkeit er
halten wurde. Aueh boi Anwendung von reflekticrter Strahlung tra t entsprechende 
Schwachung der Wrkg. ein. Es ist ein gewisses MaB von Intensitat der zur Erzeugung 
der antirachit. Wrkg. geeigneten Strahlung nótig, um eine wirksame Ausnutzung der 
Energie fiir die antirachit. Aktivierung der Milch zu erreichen. Das fortschrcitende 
Anwachsen der antirachit. Wirksamkeit der Milch im Verlaufe der Bestralilung folgt 
bestimmten Bedingungon innerhalb gewissor Grenzen der angewandten Energie un
abhangig von der Strahlungsąuelle (Kohlenbogenlicht, Mg-Kohlelicht, Quecksilber- 
dampflicht). Das MaB der Bldg. der antirachit. Wirksamkeit innerhalb dieser Grenzen 
wird jedoch beeinfluBt durch dio Art u. Intensitat der angewandten Strahlung. (J . biol. 
Chemistry 98. 769—82. Nov. 1932. Bainbridge, New York, Res. Lab. Dry Milk 
Comp.) . Sch w aibold .

AlfredF. Hess, Uber die Rolle der aktwierten Milcli in der Bekampfung der Rachitis. 
(Vgl. C. 1933. I. 252.) Ausfiihrungen iiber prophylakt. u. therapeut. Wirksamkeit, 
sowie Anwendungsgebiet von bestrahlter Milch. (Amer. J. publ. Health Nation’s Health 
22. 1215—19. Dez. 1932. New York.) S c h w a ib o ld .

Dankmar Hachenburg, Zur Beeinfhtssung der FraklurheUung durch Viganlol. 
In  einoin durch konstitutionelle Untorentw. besonders ungiinstig gelagerten Femur- 
bruch tra t nach mehrwóchigem Ausbleiben der Kallusbldg. diese durcli Zufuhr von 
Calcium u. Vigantol mit bofriedigender Schnelligkeit ein. In  einem anderen Fallo 
von Femurbruch war nach Calcium-Vigantolzufuhr von Anfang an in 24 Tagen weit- 
gehende Heilung eingotreten. Vf. schlieBt auf eine Verkiirzung der n. Dauer der Fraktur- 
lieilung durch Galcium-Vigantolzufuhr. (Dtsch. mcd. Wschr. 58. 1959—60. 9/12. 1932. 
Uehtspringe, Landcsheilanstalt.) SCHWAIBOLD.

Robert C. Grauer, Uber die Wirkung von Yioslerol a u f das Periosteum bei ezperi- 
menlellen Knochenbriichen. An Meerschweinchen wurden Frakturen (Vorderbein) gc- 
legt u. in der Folgczeit Vigantol in verschiedenen Doson (0,75— 15 mg) verabreicht. 
In  zahlreichen histolog. Unterss. (Abbildungen) wurde festgestellt, daB Viosterol in 
therapeut. Doson bei Frakturen Stimulierung der osteogenen Scliicht des Periosts 
bewirkt u. die osteogene Differenzierung verstarkt. Uberdosierung (gegen 10 mg) 
verursacht eino Verzógorung der Heilung. Aus Unterss. des Calcium- u. Phosphor- 
spiegels des Serums der Vers.-Tiere ergab sich eine Stórung des Ca/P-Prod., woraus 
sich dio Nichtheilung erklaren laBt. Eine Theorie der Wirkungsweise des Yiosterols 
bei solchen Bruchcn (Stimulierung der osteogenen Schicht) wird angegeben. (Arch. 
Surgery 25. 1035—54. Dez. 1932. Pittsburgh, Allegheny General Hosp.) SCHWAIB.

N. B. Taylor und C. B. Weld, Uber die toxischen Wirkungen von ubermafiigen 
Dosen von bestrahltem Ergosterin a u f jungę Tiere. (Vgl. aueh C. 1933. I. 77.) Die Verss. 
an jungon Hunden ergaben, daB die individuelle Widerstandsfahigkeit stark  schwankt. 
Bei einigen Tieren wirkte eine Dosis todlich, die das 10-fache einer maximalen Dosis 
fiir ein Kind betrug, also 1,2 ccm einer Substanz m it der 250-faehen Wrkg. des Leber- 
trans. Bei anderen zeigten sich keine tox. Wrkgg. bei einer 21/J-mal so groBen Dosis. 
Audi sclieinen wachsende oder jungę ausgowachsene Tiere gegen einmaligo hohe Dosen 
anfalliger zu sein ais alte Tiere. (Brit. J . exp. Pathol. 13. 403--11. Okt. 1932. Toronto, 
Univ., Dep. Physiol.) S c h w a ib o ld .

Katharine Hope Coward, Kathleen Mary Key und Barbara Gwynneth 
Emily Morgan, Uber die qmntilative Bestimmung von Yitamin D  a u f Grund seiner 
wachstumsfórdernden Eigenschaften. (Vgl. C. 1931. II. 3114.) In  gleicher Weise wie 
fruher fiir Vitamin A wurden Fiitterungsverss. an R atten  durchgefuhrt, jedoch unter 
Zufuhr von Vitamin A (Carotin) u. abgestuften Dosen von Vitamin D. Es zeigte sich,
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dali das Wachstum der Tiere dor Hólie der Vitamin-D-Dosis entsprach. Logarithm. 
Gleicliungen fur das Ansprechen der mannlichen bzw. der weiblichen Tiere werden 
aufgestcllt. Boi orsteren ist die Empfindlicbkeit nur etwa 1 / 3  derjenigen bei Verss. 
m it Vitamin A, wogegen die weiblicbcn Tiere etwas besser ais bei der A-Best. an 
sprechen. Das mittlere MaB der Genauigkcit ist nicht gróBer ais beim ,,line test“ (von 
welcher Methode Vff. die Genauigkeit noch nicht erm ittelt haben), die Vers.-Dauer 
ist aber wesentlich langer ais bei letzterem. Vff. schlieBen aus den Verss., daB der 
Bcdarf der R atte an Vitamin A grofier ist ais an Vitamin C. (Biochemical J . 26. 1585 
bis 1592. 1932. Pharmac. Soc. Great Britain.) SCHWAIBOLD.

Alexander Juhasz-Schaffer, Arbeiten iiber das E-Vilamin. VII. Mitt. Ge- 
webemengenanalyse der Zwischenzellen in den E - Yiiaminoschoden. (VI. vgl. C. 1932.
I. 543.) Auf Grund entsprechender Messungen (Ratten) ergibt sich, daB in den atroph. 
Hoden E-vitaminfrci ernahrter Tiere kein Zunahme der Zwischenzellen stattfindet. 
Eine Zunahme bleibt auch aus, wenn die Rattenmannchen vor dem Vers. einseitig 
kastriert werden. Auch bleibt dio Zalil der LEYDlGschen Zellen nach Unterbrechung 
der Karenz in der Zeit der Wicderbldg. der Hodenkanalchen unverandert. In  method. 
Hinsicht ergab sich die mangelhafte Brauchbarkeit der iiblichen Mengenbest. des 
Zwischengewebes durch Flachenbest., weshalb eine eigeno Methode ausgearbeitet wurde, 
dio auf einfacher Auszahlung der Kerno der Zwischenzellen berulit. (Virchow’s Arcli. 
pathol. Anat. Physiol. 286. 834—63. 13/10. 1932. Bern, Univ., Augenklinik.) Schw aih .

A. Jung, Riclitlinien zur praklischen Bewerlung von yilaminhalligen Lebens- und 
Heilmitleln a u f Grund des Bedarfes an Yitaminen. II . Der Vitamin-B-K<ymplex. (III. 
vgl. C. 1932. II. 3911; I. vgl. C. 1932. II. 891.) Auf Grund eingehender Durchsicht 
der L iteratur kommt Vf. zu folgenden, fiir einen n. arbeitenden Menschen minimalen 
Doscn an B ,: 15—45 prophylakt. Taubencinheiten (lang- bzw. kurzdauernder Vers.) 
oder 200—300 kurativc Ratten- bzw. Taubentagesdosen oder 100—150 Rattenwachs- 
tumsdosen oder 300 SilERMAN-Einhoiten (1 Einheit =  Tagesdosis bei 4-wóchigen 
R atten zur Gowichtserlialtung wahrend 8  Wochen). Diese Mengen sind enthalten in 
15—20 g Biertroekenhefe, 30—40 g Marmite, 400—600 g frischem Fleisch, 12 Eigelb, 
240 g Vollweizen, 1 kg Kartoffeln, 1 1 Milch, 500 g Spinat u. a. Gute Vitaniin-Br  
Queilen sollen in der Tagesportion den obigen W erten entsprechen, sehr gute oder 
maBige Quellen entsprechend mehr oder weniger. Hinsichtlich Vitamin B 2 werden von 
einigen Nahrungsmitteln die Mengen angegeben, dio dem Monschen einen Schutz vor 
Pellagra bieten. Es wird festgestellt, daB der prozent. Bedarf an Vitamin B 2 beim 
Menschen u. bei der R atte etwa der gleiche ist. (Z. Vitaminforschg. 1. 192—214. Ju li 
1932. Basol, Univ., Physiol.-chem. Anstalt.) Schw aibold .

Raoul Lecoq., Sind die B-Vitamine bei der Ausnutzung der Fettetoffe beteiligt? 
(Vgl. C. 1932. I I .  397.) Fiitterungsyerss. an Tauben mit einem Futtergemisch, in 
dem die Kohlehydrate vollstandig durch Olivenol u. B utterfett (48: 6 ) ersetzt wurden. 
Hierbei traten  ohne B-Zufuhr nach 25—40 Tagen die polyneurit. Erscheinungen auf 
(bei Ersatz der Fette durch Kohlehydrate nach 16—25 Tagen). Bei gleichzoitiger Zufuhr 
von taglich 0,75 g Biertroekenhefe wurde dieses F utter gut vertragen. Dio Verarbeitung 
von Fetten durch den Organismus erfordert daher Zufuhr yon Vitamin B, u. zwar 
weniger ais die Kohlehydrate u. etwa gleichyiel wie Proteine. (C. R. hebd. Seanees 
Acad. Sci. 195. 827—29. 7/11. 1932.) Sch w aibo ld .

Nellie Halliday, Uber die Wirkimg von Iiitze bei verschiedener Wasserstoffiown- 
konzentration auf Vitamin B  [Bx) in proteinfreier Milch. Unter Mitarbeit yon Veda 
Ellen Hiller. (Vgl. C. 1932. II. 240.) Die Verss. wurden in ahnlicher Weise wie friiher 
mit proteinfreier Milch an R atten durchgefiihrt. Vitamin Bt ging aus dem Milehpulver 
bei Herst. der proteinfreien Fl. vollstandig in diese iibor. Bei Erhitzen wahrend 1 Stde. 
bei 97° u. pn =  4,3 gnigen 25%, boi pn =  7 30% , bei pn =  10 80°/o des Vitamins ver- 
loren. Beim Erhitzen wahrend 4 Stdn. war die Zerstorung 30—40, 40 u. nahezu 100°/o- 
Beim Stehen in  der Kiilte wahrend einer Wocho ergab sich bei pn =  4,3 u. 7 keine, bei 
Ph =  10 eine fast vollstandige Zerstorung. Die Ergebnisse waren also im allgemeinen 
sehr ahnlich wie friiher bei Vitamin G (B2). Es ergab sich weiter ein iSTachweis, daB in 
dem angewandten Futtergemisch ein noch unbekannter Wachstumsfaktor fehlte. Der 
Vorrat der Tiere daran war offenbar nach 5— 6  Wochen erschópft, zu welchem Zeit- 
punkt das Wachstum aufhorte. Ganzer Weizen scheint den Faktor zu enthalten, eine 
Zulage von taglich 0,2 g brachte das Wachstum wieder in Gang. Es wird yermutet, 
daB der Faktor ident. m it B4  ist. (J. biol. Chemistry 98. 707—17. Nov. 1932. East 
Lansing, Agricult. Exp. Stat.) Sch w aibo ld .
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Sylvester Solomon Zilva, Ober die Nichtspezifitat der Pkenolindopkenol redu- 
zierenden Wirkung von Gilronensafl w id seiner Fraktionen ais Mafi fu r  dereń antiskor- 
butische Wirksamkeit. In  zahlreiehen Futterungsverss. an Meerschweinchen mit 
citronensaurefreien Citronensaften oder daraus hergestellten Fraktionen wurde fest- 
gestellt, daB die antiskorbut. W irksamkeit dor einzelnen Prodd. nicht dereń Red.- 
K raft gegeniiber Phenolindophenol entspricht, die jeweils vor dem Verfuttern bestimmt 
wurde. Bei 5 Verss. m it 15 Tieren, die eine tagliche Dosis entspreohend einer Red.- 
Wrkg. von 9—10 eem Phenolindophenollsg. erhielten, wurde wenig oder kein Sehutz 
beobachtet, bei 7 Verss. ein m ittlerer bis guter Sehutz. Andererseits -wurde bei 3 Verss. 
mit Prodd. entspreohend 2—3 eem Plienolindophenollsg. eine mittlere Sehutzwrkg. 
festgestellt, bei 16 Verss. wenig oder keine. Da die antiskorbut. Wrkg. im ganzen mit 
zunehmender Red.-Wrkg. (bis 4 eem Plienolindophenollsg.) steigt, nimm t Vf. an, daB 
es das geeignete Red.-Potential des Mediums ist, das den antiskorbut. Faktor wahrend 
der Behandlung der Prodd. mehr oder weniger erhalt. Hinsiehtlieh der Erklarung der 
beobaehteten antiskorbut. Wrkg. von sofort nach der Oxydation m it Phenolindo
phenol verfutterten Prodd. wird eine weitere Mitt. erfolgen. (Bioeliemical J . 26. 1624 
bis 1627. 1932. London, Lister Inst., Div. Nutrit.) Sciiw aibold .

Seinosuke Hotta, Die Bedeulmig der lioch ungesaltigten Fettsauren in  den Organtn. 
In  Leber, Muskel u. Mesenterialgewebe yon Kaninchen wurden Gesamtfettsauren, gesatt. 
u. ungesatt. Fettsauren u. die JZ. der Gesamtfettsauren u. der unges&tt. Fettsauren er- 
mittelt. Die Unterss. erstreekton sich auf n. u. hungernde Tiere; andere Tiere erhielten 
Oliyenol injiziert, wurden fettfrei ernabrt u. erhielten Thyroxin, Adrenalin u. Phlor- 
rliizin eingespritzt. Im  Hunger nahm der Fettgeh. yon Leber u. Muskel kaum ab, daa 
Verhaltnis der ungesatt. Fettsauren zu den gesatt. Fettsauren blieb unyerandert, dio 
JZ. der ungesatt. Sauren nahm stark  zu. Im  Depotfett, das stark  abnalim, yermolirten 
sich relatiy die ungesatt. Sauren. — Bei den m it Thyroxin u. Phlorrhizin behandełten, 
fettfrei ernahrten Tieren waren die Verhaltnisse etwa umgekehrt, beim starkyerm inderten 
Deix)tfett war die Menge dor ungesatt. Sauron relatiy unyerandert, die JZ. erhoht; 
beim Zellfett die ungesatt. Sauren relatiy yermehrt. Bei m it Adrenalin behandełten 
Tieren war die JZ. der ungesatt. Fettsauren in Leber u. Muskel stark  erhoht. — Die 
hooh ungesatt. Fettsauren scheinen den resistenten Anteilen des Fettes, die schwerer 
yerbrannt werden ais die Hauptmenge, zu entstammon. (Tohoku J. exp. Med. 20. 
65—78. 30/11. 1932. Sendai, Tohoku Univ., Med. Klin.) Wa d e h n .

Seinosuke Hotta, Fettbestand der pankreasdidbetischen Hwide wid dess&n Ver- 
(inderung bei Insulin- und Zuckerbehaiidlung. (Vgl. yorst. Ref.) Beim pankreaadiabet. 
Hunde ist die Leber u. in  geringeremMaGe auch der Muskel fettreicher ais beim Norm altier; 
dieses Fott des pankreasdiabet. Hundes ist reiclier an gesatt. Fettsauren u. armer an un
gesatt. Fettsauren ais n. Durch Insulin oder Gluooaeyerabfolgung wird der Fettgeh. beim 
diabeł. Hund yermindert, u. ąualitatiy die Zus. nach der Norm yerschoben. (Tohoku 
J. exp. Med. 20. 79—92. 30/11. 1932. Sendai, Tohoku Univ., Med. Klin.) W a d e iin .

E. Graie, Uber das Schicksal der Pentosen im  gesunden und diabetischen Organismus. 
Es wurde der EinfluB von Pentosen, u. zwar der l-Xylose, bei kranken u. diabet. Menschen 
u. bei Hunden untersucht. Zur Best. der Pentose bewahrte sich die Metliode von 
B ro w n  in der Modifikation von A. W. v a n  d e r  H a a r  ais zuyerlassig u. einfach. 
20—60% der zugefuhrten Pontose erscheinen im Harn wieder, ohne Unterschied 
zwischen Mensch u. Hund u. zwischen n. u. diabet. Organismus. Die Diurese wird 
meist deutlich gesteigert, nie, auch nicht beim Diabetiker, erscheint Dex(rose iiberhaupt 
oder yermehrt im Harn, Dextrose- u. Pentosenstoffwechsel yerlaufen unabhangig 
voneinander. Der Blutzucker steigt nach Xylosezufuhr stets an, meist abhangig von 
der Dosis u. nur durch Pentoseniibertritt bedingt. Die Hauptmenge der Pentosen 
wird yerbrannt, sie sind fast ebenso st-arke Anreger der Insulinsckretion wie die Dextrose. 
Fur dio Vorwendung der Pentosen beim Zuckerkranken ais Zuckerersatz bestehen keine 
Bedenken, nachteilig ist, daB etwa 40—50% der Substanz wieder im H arn ausge- 
schieden werden. (Klin. Wschr. 11. 1742—44. 15/10. 1932. Wiirzburg.) F ra n k .

Hans Adolf Krebs, Uber den Sloffwechsd der Amitiosa-uren im  Tierkijrper. Es wurde 
der Stoffwechsel von Aminosduren in tier. Geweben untersucht. Zur Verwendung 
gelangten iiberlebende Gewebesehnitte yon Menschen, Hunden, Katzen u. Ratten, die 
in Ggw. von O, in einer physiol. FI. bei 37,5° gehalten wurden. Enthielt die Vers.-Lsg. 
Aminosauren, so wurden unter geeigneten Bedingungen groBe Mengen yon Amino- 
sauren umgesetzt, an dereń Stelle NH 3  erscheint. Das Verschwinden der Aminosauren 
wurde durch Best. des Amino-N nach VAN S l y k e , die BIdg. yon NH, durch Best. nach
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Methode Parnas  gemessen. Es konnte festgestellt werden, daB die Desaminierung der 
Aminosauren zum groBen Teil in der Niere erfolgt, die Aminosauren sind die Haupt- 
quellen des Harn-NH3. Fernere Ergebnisse waren die Isolierung von Ketosauren, 
die bei der Desaminierung aus den naturlichen a-Aminosauren entstehen u. der Naeh- 
weis, daB die oxydative Desaminierung prakt. der einzige Weg ist, durch den im Tier- 
korper die Desaminierung der Aminosauren erfolgt. (Klin. Wschr. 11. 1744—48. 
15/10. 1932. Freiburg i. B., Univ.) F r a n k .

Fritz Rosenthal, Hamsaureabbau und Wasscrstoffionenkonzentration. Der Harn- 
siiureabbau durch OH-Ionen beginnt bei pn =  7,5 u. steigt m it zunehmendem ph; 
die zerstórte Menge ist unabhangig yon der Konz. der Lsgg. Der Lósungszustand der 
Harnsaure ist ohne Bedeutung. Der nur in Ggw. von 0 2 erfolgende Abbau ist pro- 
portional der Zeit u. steigt mit Temp.-Zunahme. Anorgan. Katalysatoren (Fe, Cu, Mn), 
sowie Methylenblau u. Glutatliion wirken nicht beschleunigend. (Bioehem. Z. 255. 
200—04. 10/11. 1932. Wiesbaden, Stadt. Forsehungsinst. f. Baderkunde u. Stoff- 
wechsel.) Sim on .

Walter Haarmann, Ober das Milchsaurebildungsvermogen der Gewebe. Die Fahig- 
keit der yerschiedensten Gewebe wird untersucht, aus zugesetzten Kohlenhydraten 
(Glucose, Fructose, Hcxosediphosphorsaure, Glykogen) Mućhsaure zu bilden. Die 
Vers.-Ergebnisse werden tabellar. u. graph. wiedergegeben. (Bioehem. Z. 255. 103— 24. 
10/11. 1932. Miinster, Univ., Pharmakolog. Inst.) Sim on.

Walter Haarmami, Ober das Zusammenwirken verschiedener Kohlenhydrałe bei 
der Milchsdurebildung. Verss. ergaben, daB bei gleiclizeitiger Einw. yersehiedener 
Kohlenhydrate (Milchsaurebildner) auf Gewebe 4 Mogliehkeiten in Betracht kommen. 
Die gebildete Milchsauremenge kann sein 1. gleich der Summę der durch die beiden 
Zusatze fiir sich gebildeten Saure, 2. groBer, 3. kleiner ais die Summę der durch die 
Teilrkk. gebildeten Sauremenge, 4. in Ggw. von Kohlenhydraten kleiner ais im Kontroll- 
rers. ohne Kohlenhydratzusatz. (Bioehem. Z. 255. 138—41. 10/11. 1932. Munster 
in Westf., Pharmakolog. Inst. d. Univ.) K o bel .

Kaichiro Watanabe, Bedeutung der Gullensaure im Kohlenhydratstoffwechsel. 
X X I. Mitt. Die Glykogenbildung in  Leber und Muskel durch Gallensaure und Adenyl- 
sdurc. (Bioehem. Z. 255.155—59.10/11.1932. Okayama, Physiolog.-ehem. Inst.) S im o n .

Tadao Hiramatsu, E in  Beitrag zur Kennlnis des KohlenhydratstoffwechseU. Ober 
den Einflufi von Muskelarbeit auf den Blutzucker- und Glykogengehalt, und der Zucker- 
und Phosphatinjektion auf den Blutzucker- und Glykogengehalt nach Muskelarbeit. Die 
Yerschiedenheit des Kohlenhydratstoffweehsels bei Fleisch- u. Reisfutterung wird 
gezeigt. (Bioehem. Z. 255. 295—303. 25/11. 1932. Nagoya, Medizin. Univ., Bioehem. 
Inst.) '  S im on .

Tadao Hiramatsu, Ein Beitrag zur Kenntnis des Sticksloff- und Feltstoffwechsels. 
Ober den Einflu/3 der Muskelarbeit auf den Stickstoff• und Fettgehalt im  Blute. Reis
futterung bewirkt keine Anderung, Fleischfiitterung ru ft starko Zunahme des N-Geli. 
u. Abnahme des Fettgeh. hervor. (Bioehem. Z. 255. 304—06. 25/11. 1932. Nagoya, 
Medizin. Uniy., Bioehem. Inst.) SlMON.

Korach, Ober Epilepsia verliginosa und ihre Beliandlung mit Prominal. Kleine 
Dosen Prominal (M erck) wirken giinstig — besonders in Verbindung mit NaCl-freiei- 
Kost — bei epilept. Schwindel. GróBere Dosen Prominal fiihren zur Yerschlimmerung 
des Leidens. (Fortschr. d. Therap. 8 . 744—46. 25/12. 1932. Hamburg.) W a d eh n .

Kichiro Takemura, Die 1 Yirkung von Drogen auf den Aktionsslrom der gestreiften 
Jlerzmuskulatur. I. A u f das Myocard wirkende Gifte. Die Unters. der Veranderungen 
des Aktionsstromcs am spontan schlagenden Ring aus der Basis des Froschherzens 
(Rana temporaria) durch Strophanthin, Digitalin, Conyallon u. Ba CL ergab eine Ver- 
kiirzung der elektr. Systole durch die genannten Arzncimittel der Digitalisgruppe. 
(Acta Scholae med. Uniy. imp. Kioto 14. 173—78. 1931. Kioto, Imp. Univ., 3. Med. 
Clinic.) K l e v e r .

Harry Gold, Walter Modeli und Leo Price, Uber die kombinierten Wirkungen 
von Chinidin und Digitalis a u f das Herz. Mitteilung zahlreicher Versuehsergebnisse 
iiber die Wrkg. von Chinidin u. von Digitalis u. von beiden Wirkstoffen zusammen auf 
das Herz (Hund), darunter die Angabe, daB Chinidindosen, die unter n. Umstanden 
nur Beselileunigung am Herzcn hervorrufen, beim unter Digitaliswrkg. stehenden 
llcrzen Herzstiilstand erzeugen. (Arch. internal Med. 50. 766—96. Nov. 1932. New 
York, Cornell Uniy., Med. Coli., Dep. of Pharmacol.) W a d e h n .
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K. Winterfeld und K. Zerwick, Inter ruptin, Aretus (Provocol) und Antigravid ais 
Schwangerschaflsunterbrechungsmittel. Vff. geben die Zus. der Abortivmittel Interruptin, 
Aretus (Provocol) u. Antigramd an u. berichten uber den Befund der cliem. Nachpriifung. 
(Sammlg. v. Vergiftungsfallen. Abt. A. 3. 207— 14. Aug. 1932. Freiburg i. B., Univ.) Fk.

C. Jacobj, Definition des Begriffes „Gift“. Oift ist jede Substanz, sobald sie durch
Wirksamwerden ihrer chem.-molekularen Krafte auf die Lebensvorgiinge eines Indi- 
viduums schadigend einwirkt oder unter gegebenen Bedingungen schadigend wirken 
muB. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen Abt. C. 2. 1—18. 1931. Tubingen.) F r a n k .

R. Zeynek und A. Schally, Re%ktionslose Phosphoreinnahrne.. Vergiftung eines 
13-jahrigen Madchen mit Stangcn-P. Im Stuhl konnten noch 0,17 g gelber P  gefunden 
werden. Ausgang in Heilung. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen. Abt. A. 2. 67—68. 1931. 
Prag, Univ.) F r a n k .

K. Schmidt und E. v. Redwitz, Jodvergiflung. Erblindung durch Septojod- 
behandlung bei Krampfadem. Erblindung einer Patientin naeh Einspritzung yon 
Sepłojod. Septojod ist 10-inal verstarkte PREGELsche J-Lsg. (Sammlg. v. Yergiftungs- 
fallen. Abfc. B. 2. 27—30. 1931. Bonn, Univ.) F r a n k .

F. Flury, Schwefeldioxydeinalmung, Ursache einer perniziosen Anamie? Klin. 
Bericht uber todliche Erkrankung eines 59 Jahre alten Muhlenwerkfiihrers, weleher 
Raucherapp. zur Eńtw. von S 0 2 in der Muhle zur Vernichtung von Mehlmotten bc- 
dient hatte. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen. Abt. B. 2. 15—26. 1931.) F ra n k .

W. Storm van Leeuwen, Schivęfeldioxyd- oder Flupsciurevergiftung ? Die Nebel- 
kataslrophe im  Induślriegebiet von LiiUich. Die Gasvergiftungsfiille im Maastal im 
Dez. 1930 sind auf mit Abgasen der zahlreichen Fabriken, yorwiegend S 0 2 u. HF, 
beladene Nebelbildungen zuruckzufuhren. Naeh F e n n e r  soli in den Fabrikabgasen 
yorhandenes Silieiumfluorid bzw. Kieselfluorwassorstoffsiiure die Giift-wrkg. yerursacht 
haben. (Sammlg. v. Vergiftungsfiillen. Abt. A. 2. 69—70. 1931. Leiden [Holland],
Pharmakolog. Inst.) F ra n k .

N. Gellerstedt, Zur pathologischen Anatomie der akulen Fhiornalriumrergiflung. 
Beschreibung eines Falles von akuter todlicher Vergiftung (Selbstmord) naeh GenuB 
des N aF enthaltenden Rattengiftes Ratoxin. Die todliche Dosis betrug wahrscheinlich
1 g. Der Tod des 49-jahrigen Mannes erfolgte naeh 3 ‘ / 2  Stdn. unter Erbrechen, Durch- 
fall u. Kriimpfen. Die mkr. u. histolog. Befunde werden besehrieben. (Dtsch. Z. ges. 
gerichtl. Med. 19. 475—8 8 . 10/10. 1932. Upsala, Univ.) Fr a n k .

R. Zeynek und F. Haurowitz, Quecksilbercyanidvergiflmig (Selbstmord). Bericht 
uber Selbstmord einer Fabrikarbeiterin durch Verschlueken einer Pastille von Hydr- 
argyrum oxycyanaUun. (Sammlg. v. Vergiftungafallen. Abt. A. 2. 63—64. 1931. Prag, 
Dtsch. Univ.) F r a n k .

D. I. Macht, Medizinale Zinkoxydvergiftung. Vergiftung mit ZnO, das yersehent-
lich an Stelle von Weinstein eingenommen wurde. Ausgang in Heilung. (Sammlg. v. 
Vergiftungsfallen. Abt. A. 2. 65—66. 1931.) F ra n k .

W. Niederland und Teleky, Bleivergiftungen. Falle von Encephalopathia saturnina.
Klin. Bericht iiber eine Anzahl von Pb-Vergiflungen bei Arbeitern in Betrieben, die 
Pb yerarbeiten. Einige Kranke starben, einige wurden geheilt. (Sammlg. v. Ver-
giftungsfallen. Abt. A. .2. 87—94. 1931. Dusseldorf.) F ra n k .

w . Kruse und M. Fischer, Bleivergiftungen durch Trinkuiasser. Bei einer 
Pb-Epidemie im Juli 1930 konnte die alte Beobachtung bestatigt werden, daB die 
Disposition zur Vergiftung verschieden ist. Der Zusammenhang der Pb-Vergiftung 
mit dem W.-GenuB wurde bewiesen durch Unters. des friihmorgens entnommenen 
abgestandenen W., das im 1 durchschnittlich 5,3 mg Pb enthielt. Die gefahrliche G ren ze 
liegt etwa bei 2 mg pro 1. Giinstige Reusultate wurden durch Beliandlung des W. 
mit Kalkwasser zwecks Neutralisierung der CO, beobachtet. (Sammlg. v. Vergiftungs- 
faUen. Abt. A. 2. 81—82. 1931. Leipzig, Univ.) F ra n k .

R. Schoen, Bleivergiflungen mit Leberschadigung durch Trinkuiasser. Klin. Bericht 
iiber 2 durch Leipziger Trinkwasser an Pb-Vergiftung erkrankto Personen. Leber- 
schiidigungen beherrschten zeitweise das Krankheitsbild. (Sammlg. v. Vergiftungs- 
fallen. Abt. A. 2. 83—84. 1931. Leipzig, Univ.) F rank.

R. Schoen, Bleivergiflung durch Trinkwasser bei Diabetes insipidus. Bei einer 
41-jahrigen Frau, die an Diabetes insipidus litt u. durch Zufuhr groBer Mengen Leipziger 
Trinkwasser erkrankt war, waren die Yergiftungserseheinungen besonders schwer. 
(Sammlg. v. Vergiftungsfallen. Abt. A. 2. 85—86. 1931. Leipzig, Univ.) F r a n k .

A. Woldrich, Radiumvergiftungen. Bei Bergleuten in Joaeliimsthal (Bohmen)
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konnten, besonders bei alteren Mftnnern, Falle von sekundarer myelotox. Anamie 
infolge Jładiumeinw. festgestellfc werden. In  1. Linie waren Fabrik- u. Laboratoriums- 
arbeiter befallen. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen. Abt. A. 2. 79—80. 1931. Prag, 
Deutsche Univ.) F r a n k .

Knut Ingolf, Melaldehydvergiflung dureh Mctabrennstofflablełten. Todesfall eines 
9-jfi.hrigen Knaben nach Zufiihr von efcwa 21/« Mela-Brennslofftabletten. Meta-Tabletten 
enthalten festes Metaldehyd. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen. Abt. A. 2. 59—60. 1931. 
Stockholm.) F r a n k .

A. Behre, Chronische Kaliumoxalal- (Kleesalz-) Vergiflung. Kleesalzvergiflung mit 
todlichem Ausgang bei einem 12-jahrigen Madchen. In den Kórperteilen konnte keine 
Ozalsdure gefunden werden, dagegen Bernsteinsaure. Bei Versuchshunden, denen alle
2 Tage 1 g Kleesalz unter das Futter gemischt wurde, wurde bei der nach 24 bzw. 
90 Tagen erfolgten Sektion in den einzelnen Organen keine Oxalsaurc naehgewiescn, 
wolil aber wurde auch hier Bernsteinsaure gefunden. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen. 
Abt. A. 2. 61—62. 1931. Chemnitz, Chem. Unters.-Anst.) F r a n k .

Julius Bal&zs, Acetylsalicyl$durevergiflung (Selbslmord). Eine 18-jiihrige Frau 
nahm in selbstmSrder. Absicht 120 Aeetylsalioylsdurelabletten a 0,5 g zu sich. Die Ge- 
samtmenge des Urins in 13 Stdn. betrug 200 g, darin Geh. an Salicylsaure 0,5 g, im Blut 
nur Spuren. Merkwiirdigerweise kein Erbrechen, Tod unter Symptomen einer Herz- 
schwiiche. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen. Abt. A. 3. 287—88. Dez. 1932. Budapest,
St.-Rochus-Spital.) F r a n k .

Julius Balazs, Acetylsalicylsaurevergiflung (Selbslmord). 52-jalu'ige Frau nahm in 
selbstmorder. Absicht 35 g Acetylsalicylsdure. Tod nach 17—18 Stdn. In  den Leichen- 
teilen konnte Acetylsalicylsaure nicht nachgewiesen werden, nur Salicylsaure. (Sammlg. 
v. Vergiftungsfallcn. Abt. A. 3. 201—02. Aug. 1932. Budapest, St.-Rochus-Spital.) Fk.

Phil. Schneider, Pyramidonvergiftung {Selbslmord). Selbstmord dureh Einnehmen 
von 16 g Pyramidon in Form von Tabletten. Aus den Leichenteilen konnten 2 g Py- 
ramidon isohert werden. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen. Abt. A. 3. 133—34. 1932. 
Wien, Inst. f. gerichtl. Med. d. Univ.) F ra n k .

Julius Balazs, Allonalvergiftung (Selbslmord). Tod einer 33-jahrigen Frau 3 Tagc 
nach dem Einnehmen von 100 AUonaltablelten unter Zcichen von Herzlahmung. 
(Sammlg. v. Yergiftungsfallen. Abt. A. 3. 139—40. 1932. Budapest, St.-Rochus- 
Krankenh.) F r a n k .

Julius Balazs, AUonal-Veramonvergijtung (Selbslmordversucli). Bericht iiber einen
Selbstmordvers. einer 31-jahrigen Frau dureh Einnehmen yon 36 Alłonal- u. 36 Vcramon- 
tabletten. Ausgang in Heilung nach langer Zeit. (Sammlg. v. Vergiftungsfiillen. Abt. A.
3. 135—38. 1932. Budapest, St.-Rochus-Spital.) Fr a n k .

A. Briining, Noctali-ergiflung (Selbslmordversucli). Eine 37-jahrige Frau nahm 
16 Noctallablctten zu sich u. gab ihrem 9-jahrigen Solinę 16 Tabletten. Heilung in 
wenigen Tagen ohne Folgen. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen. Abt. A. 3. 203—04. Aug. 
1932. Berlin, PreuC. Landesanstalt f. Lebensmittel etc.) F r a n k .

C. Bachem, LuminaUergiftungen. Klin. Bericht uber eine grófiere Anzalil von 
Yergiftungsfallen m it Luminal. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen. Abt. C. 3. 13—16. 
1932. Bonn, Univ.) F r a n k .

Fritz Wilhelm Mosbacher, Luminalcergiflung (Selbslmordversuch). Ycrgiftungs- 
vers. eines 31-jahrigen Mannes m it 2,1 g Luminal. Ausgang in Heilung. (Sammlg. v. 
Vergiftung8 fallen. Abt. A. 3. 143—44. 1932. Hamburg-Friedrichsberg, Psychiatr. Univ.- 
Klinik.) F r a n k .

A. Gronover, Veronalvergiflung (Selbslmord). Selbstmordvers. mit todlichem Aus
gang boi einer alteren Frau mit Yeronal. In  den Leichenteilen konnten mehr ais 4,5 g 
Veronal nachgewiesen werden. (Sammlg. v. Vergiftung3 fallen. Abt. A. 3. 145—46. 1932. 
Karlsruhe, Techn. Hochsch.) F r a n k .

L. vanltallie und A. J. Steenhauer, Diali-ergiflung (Selbslmord). Todesfall nach 
Einnehmen der yerhaltnismaBig geringen Menge yon 1,9 g Dial (Diallylbarbitursaure). 
(Sammlg. v. Vergiftungsfallen. Abt. A. 3 . 141—42.1932. Leiden/Holland, Uniy.) F r a n k .

H. Gerhartz, Adalinvergiflung (Selbslmord). 40 Adalintabletten nahm ein 40 Jakre 
alter Mann zu sich. Tod nach 2 Tagen. (Sammlg. v. VergiftungsfaUcn. Abt. A. 3. 
147—48. 1932. Beuel-Bonn, St. Josefs-Hosp.) F r a n k .

E. Menninger-Lerchenthal, Chronische Dilaudidvergiftung (Dilaudidismus). Es 
werden 2 Falle chroń. Dilaudidvergiftung beschrieben. Eine Gewólmung an Dilaudid 
scheint nur langsam u. wesentlich spater in leichter uberwindbarer Form ais bei



Mdrphin zu crfolgen. (Sammig. v. Vergiftungsfallen. Abt. A. 3. 297—98. Dez. 1932. 
Wien.) Frank .

Julius Balazs, Subculane Morphinvergiftungen (Selbstmordi-ersuche). Bericht uber 
Sclbstmordverss. von 3 Frauen, die sich je 0,2 g Morphin in den Schenkel injiziertcn. 
Durch Abbinden beider Schenkel mittels Gummischlauch u. Inzision der infiltrierten 
Gebiete, ferner durch Zufuhr von Lobelin, Cardiazol u. a. konnten alle 3 Patientinnen 
gerettet werden. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen. Abt. A. 3. 289—92. Dez. 1932. Buda- 
pest, St.-Rochus-Spital.) Frank .

Heinrich v. Hoesslin und Franz Muller, Thcorctischo und klinische Pharmakologie. 4. Aufl.
Leipzig: G. Thicmc 1933. (X , 245 S.) 4°. Lw. M. 10.20.

Schraid, Contribution a 1’ćtudo pharmacodynamiąue du Novarsenobcnzol. Paris; A. Legrand 
1932. (84 S.) Br.: 8 fr.

F. Pharmazie. Desinfektion.
K. Bodendorf, Uber die katalytische Beeinflussung von Autoxydationsvorgdngen. 

Bericht iiber den Stand des Wissens, besonders iiber die no g a t  i v c Autoxydations- 
katalyse, auf Grund eigener Arbeiten u. derer von Moureu . Die negative Autoxy- 
dationskatalyse ist von Bedeutung fiir die pharmazeut. Praxis. Auf ihr beruht die 
Stabilisierung des Chlf. durch A., des Benzaldehyds u. ath. Ole durch Hydrochinon u. 
der S 03"- u. S2 0 3 "-Lsgg. dureli Mannit. (Apoth.-Ztg. 47. 1400—02. 12/11. 1932.) Degn.

E. Schroif, Die Tableltenlierstellung, eine wirtschafłliche und wissenschaftliche 
Betrachtung. (Pharmaz. Ztg. 77. 801—03. G/8 . 1932.) P. H. Schultz.

J. K. Gjaldbaek und Mas Irgang, Einige Untersuchungen iiber Dragierung von 
Tablełten. Ausfiilirlichc Angaben iiber die Selbstherst. im Apothekenlaboratorium. 
(Dansk Tidsskr. Farmaci 6. 201— 28. Nov. 1932. Amagerbro Apotheke.) E. Mayer .

E. V. Christensen, Uber Mifjfarbwuj von Tableilen mit einem Gehalt an Jodiden. 
Unterss. uber dio Ursachen. Vf. hebt besonders die groBe Bedeutung des Trocknens 
hervor. (Arch. Pharmac. og Chem. 39. 577—79.15/11.1932. Kontroll-Lab. d. Apotheker- 
vereinigung Diinemarks.) E. Mayer .

O. Bartsch, Uber Herstellwig von Nitroglycerintabletten. Unterss. iiber Herst., 
EinfluB des Trocknens auf den Nitroglyceringeh. u. iiber H altbarkeit. Tabellen im 
Original. (Dansk Tidsskr. Farmaci 6 . 229— 41. Dez. 1932. Gentofte, Aix>theke d. Kopen- 
liagener Krankenhauses.) E. Mayer .

William J. Husa und Louis Magid, Uberziige au f Kapseln. Durch Zerstauben 
von Salol erzeugto Uberziige haften ungeniigend. Durch Zerstauben eines Gemisclies 
von Salol u. Stearinsaure in alkoh. Scliellacklsg. erhalt m an die geeignetsten, gut 1. 
Uberziige (22.-5 g Salol +  2,5 g Stearinsaure +  10 ccm Scliellacklsg.). (J . Amer. 
pharmac. Ass. 21. 1030—32. Okt. 1932.) Schonfeld.

J. Buehi, Die neuere Digilalisforschung und ihre Bedeutung fiir  die Bereilung der 
galenischen Digitalisprdparate. Kurzer Uberblick iiber die Chemio u. Pharmakologie 
der Digitalisglucoside. Zorlegung des Gesamtwirkungswertes in einzelne Fraktionon 
u. Vergleich der Wirkungswerte verschiedener Zubereitungen der Bliitter von Digitalis 
purpurea u. Digitalis lanata. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 70. 329—34. 345—49. 9/7. 
1932.) P. H . Schultz.

J. H. Burn, Die Olucoside der Digitalis. Erklarung der Handelsbezeicknungen 
Digitalein, Digitalin u. Digitoxin. Digitalein cruduni, franzós. u. deutsches Digitalin 
sind Mischungen von Digitalin, Digitoxin, Gitoxin u. Digoxin in mehr oder weniger 
unsicheren Verhaltnissen. (Pharmac. J. Pharmacist 129 ([4] 75). 474—75. 3/12. 
1932.) D egner.

O. Tonu, Die Bereilung von: Liąuor Digitalis ad injectionem und Liguor Digitalis 
ad usum internum Pharm. Nederl. Ed. 5. Wiedergabe der Vorschriften des niederland. 
Arzneibuches m it einigen prakt. Bemerkungen. (Apoth.-Ztg. 47. 1463—64. 1932. 
Bandoeng [JavaJ, San.-Dienst Niederl.-Ind. Armee.) D egner.

P. Walther, Steril-Catguł. Besclu-eibung der Eigg. des „Kalmerid-Catgut“ (Her- 
steller Davis & Geck, Inc., Brooklyn, N. Y.). „Kalmerid" ist die in U. S. A. ge 
schiitzte Bezeichnung des zur Konserrierung dieses Catguts benutzten 2 K,J-HgJ„. 
(Apoth.-Ztg. 47. 1449—51. 23/11. 1932. Halberstadt.) Degner . '

Richard Neu, Sapo medicatus auf halbwarmem Wege ohne Alkohol. Herst. bei 60 
bis 70°. Einzellieiten s. im Original. (Apoth.-Ztg. 47. 987—88. 20/8. 1932.) P. H. Sen.
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C. O. Lee und H. G .D eK ay, Eine Salbengrundlage fiir offizinelle Salben. Die 
fruher (C. 1932. I. 417) vorgesehlagene Grundlage fiir ZnO-Salben ha t sich gut bewahrt. 
An Stelle von Paraffin kann Walral verwendet werden. (J. Amer. pharmac. Ass. 21. 
1022—24. Okt. 1932.) Sch o nfeld .

C. B. Jordan, Queeksilber salben. Die Methode von B r o a d y  u . J o r d a n  
{C. 1927- II. 461), bei der HgCl, zu kolloidem Hg reduziert u. dann mit der Salben- 
basis yerarbeitet wird, ha t sich bei weiteren Verss. ais iiberlegen erwiesen. Beispiele 
fiir die Herst. yon Unguentum Hydrargyri Mite u. Fortius. (J . Amer. pharmac. Ass. 21. 
1018—22. Okt. 1932.) ' S c h ó n fe ld .

C. A. Rojahn und H. FilC, Staradumpasta. Starkę I .  Zus.: Natronseife 44°/0,
Kalisoife 25,0%> ZnO 2,5%, Talcum 6,0%, W. 22,5%. (Apoth.-Ztg. 47. 942—43. 
10/8. 1932.) P. H. ScHULTZ.

O. Tonn, Bereitung von Narkosechloroform in den Tropen. Verf. zur Reinigung 
von Chlf., das zum groBen Teil eine Modifikation der Russ. PP. 9920 u. 10460 yon 
Sba rsk i (C. 1931. I. 2232. 2783) darstellt. (Pharmaz. Ztg. 77. 1177. 12/11. 1932. 
Bandoeng [Java], Lab. pharm. Dienst niederl.-ind. Armee.) DEGNER.

E. V. Christensen, Morphincitratauflósungen zur Injektion. Vorsehriften. (Arch. 
Pharmac. og Chem. 39. 597—602. 1/12. 1932. Kontroll-Lab. d. Apothekervereinigung 
Danemarks.) E. Ma y e r .

H. Iacobaeus, Ober ein neues Morpliinprdparat, Solulio Citratis morphici, fiir  
subcutane und intravenose Injektion. Vortrag. Vf. bespricht die guten Erfolge, die 
boi den angefiihrten Krankheitsfallen erreieht wurden. (Arch. Pharmac. og Chem. 
39 (89). 625—32. 15/12. 1932.) E. Ma y e r .

D. Schenk, Beitrag zur Frage der Haltbarkeit der enzymatischen Wirkung von
Pepsin und Malzextrakt. Pulverformiges Pepsin „Finzelberg“ besaB nach 22 jahrigem 
Lagern dio gleiche proteolyt. K raft. Malzextrakt« des Handels hatten nach 1 bzw. 
2% Jahren nichts yon ihrer amylolyt. K raft yerloren. (Apoth.-Ztg. 47. 987—88. 
20/8. 1932.) " P. H. Schultz.

Aufrecłlt, Untersuchung neuerer Arzneimitlel, Desinfektionsmittel und Mittel zur 
Krankenpflege. Aspro (Depot pour la France: I. HaNON, Ainiens): Tabletten von 0,42g 
aus Acetylsalieylsaure u. Dimethylaminophenyldimethylpyrazolon. •—• Diabetiker- 
Couverture (L u b e c k e r  M a rz ip a n -F a b rik )  : W. 1,85%. Asche 1,77%. N-Substanz 
6,06%, F e tt (A.-Extrakt) 47,20°/o> Kohlehydrate u. andere N-freie Extraktstoffe 42,30%, 
Rohfaser 0,82%. Kohlehydrate: hauptsachlich Sionon (C. 1929. I . 2207). — Richlers 
Friihstiickstee: ca. 1,25% Flor. Cyani, ca. 1,75% Flor. Calendulae, ea. 17,50% Thea 
nigra, ca. 7,50% Fol. Farfarae, ca. 72,00% Fol. Sennae. — Pigmol (Eudo.y, Leipzig), 
Haarfarbewiederhersteller: l% ig. Lsg. von AgN03  in stark verd. NH 3 -F1. — Enlrupal 
(Chem. F a b r .  M ax L u d ew ig  u. Co. o . M. B. H., Berliu-Charlottenburg 2), biol. Haar- 
stiirkungswasser (ygl. C. 1927- I. 138. 2104): triibe FI. von neutraler Rk. aus Blei- 
acetat l,39°/o> S 1,88%, Glycerin 1 0 ,8 8 % , W. (einschlieBlich Parfiimstoffe) 85,85%. — 
Dr. Kuhlmanns Haarfarbewiederhersteller: wss.-alkoh., schwacli ammoniakal. Lsg. von 
AgX03  (1,75%). — „Zufriedenheit" Herm. Jankes Haarfarbewiederhersteller: 0,50%'g- 
Lsg. von AgŃ03  in NH 3 -F1. — Schroders Gesichtswasser, zur Hautpflego. Qualitativ 
nachgewiesen: ŃH3, Essigather, Benzoetinktur, A., Glycerin, W. u. Phenolphthalein. 
(Pharmaz. Ztg. 77.' 1013. 28/9. 1932.) H arm s.

Aufrecłlt, Enlrupal. In  Rieht-igstellung des yorst. verOffentlichten Unters.- 
Befundes wird mitgeteilt, daB E nlntpil sich ncucrdings ais bleifrei erwics. (Pharmaz. 
Ztg. 77. 1043. 5/10. 1932.) H arms.

— , Neue Arzneimittel und Yorschriften. Diugrandine (N. V. SOCIETE1T VOOR 
chem . I n d u s t r ie ,  K atw ijk): Theobromino-natrium aceticum. — Honnoskrine-Haul- 
nahrung (H orm ochem , Wien): leicht resorbierbare Salbenmasse m it Lecithin- u. 
Cholesterinverbb. — Jodtheodural-Tablelten (N. V. Sof. VOOR CHEJI. In d ., Katwijk): 
neuer Name fiir Jodcalcium-diuretylena-T&blcttęn. Jo Tablette 83 mg IĆJ, 417 mg 
Theobromino-calcium salicylicum. — T/teoduraZ-Tabletten (Herst. ders.): neuer Name 
fiir Calcium-diuretylona. Je Tablette 240 mg Theobromin, 190 mg Salicylsaure, ge- 
bunden an 55 mg Ca. — Theodure (Herst. ders.): Theobromino-natrium salicylicum. — 
Ventrocythol (SANABO-CHINOIN, Wien): Praparat aus der Schleimhaut yon Schweine-
magen. (Pharmac. Weekbl. 69. 737— 40. 25/6. 1932.) H arm s.

— , Neue Arzneimittel und Vorschriften. Bi-Ricine (C. Roux, Malakoff [Seine]):
0,4 g Ol. Ricini, 0,4 g MgO u. 0,04 g Phenolphthalein jo Dosis (Korner in Oblaten- 
kapseln). — Kolauotine (Eug. AsTIER, Lausanne): pflanzliehcs Nfihr- u. Starkungs-
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mittel. — Solmines „ Wuhrłin“ ( E ta b l .  W u h r l in  ET F i ls ,  Hondouville [Eure]): 
Gazekompressen, getrankt m it bei 130° sterilisierter Yasoline. Auch m it Zusatzen 
von Perubalsam, Vioform u. Dermatol. Gegen Brandwunden. — Taurosan (Bo-Raap, 
Rotterdam [Ref.]): Stierblutprśiparat. Kraftigungsmittel fiir Manner. — Vaccasan 
(Herst. ders.): Kuhblutpraparat in Tabletten. Kraftigungsmittel fiir Frauen. (Pharmac. 
Weekbl. 69. 879—81. 30/7. 1932.) H arm s.

— , Neue Arzneimitlel und Vorschriften. Clonazone Daufresne: „Chloramintoluol- 
natrium “ . Desinfiziens. — Genline: Magenextrakt gegen sekundiire Anamie. — Hepdbos 
( G la n d u la r  P r e p a r a t i o x  L td .,  Sydney): Leberextrakt in Pulverfonn. — Sang-crc 
(Herst. ders.): Leberextrakt in Tabletten. (Pharmac. Weekbl. 69. 932—33. 6 / 8 . 
1932.) H arm s.

— , Neue Arzneimittel und Vorschriften. Aslhmysine (Labor. Prana, s’Graven- 
hage): Hypophysenextrakt mit Adrenalinzusatz in Ampullen. (Pharmac. Weekbl. 69. 
1197—99. 8/10. 1932.) H arms.

— , Neue Arzneimitlel und Vorschriften. Beridormine (Chem. Fabr. BERINGER, 
Oranienberg): Bromdiathylacetylcarbamid. — Cholperos (I. G. Farbenindustrie
A.-G., Leverkusen): Vaccine aus lysierten Cholerabazillen zur peroralen Immunisierung 
gegen Cholera (Dragccs). — Dysperos (Herst. derselbe): Vaccine aus lysierten Dys- 
enteriebazillen zur peroralen Immunisierung gegen bazilliire Dysenterie. — Zoine 
(Ge s . F. chem. I ndustrie, Basel): wasserlosliches Ca-Salz des aus Milchcasein er- 
haltenen Aminosaurc-Phosphorkomplexes. Tabletten zu 0,25 g u. Lsg. (Pharmac. 
Weekbl. 69. 1397—98. 10/12. 1932.) H arms.

Zernik, Neu eingefulirte Arzneimitlel und pharmazeutische Spezialitdten. Compligon 
(ScHERIXG-KAHLBAUM A.-G., Berlin): polyyalenter Schutzstoffbildner zur Beliand- 
lung gonorrhoischer Komplikationen. Aus zahlreiehen frischcn Gonokokkcnstaimnen 
verschiedener Herkunft gewonnenes Antitoxin ohne Bakterienleiber von gleiehbleiben- 
dem Komplementbindungstiter. Subcutan zu applizicren. Ampullen m it 0,1—0,8 ccm, 
auf 1 ccm verd. (Dosis I—IV), Dosis V—V III je 1 ccm unverd. Compligon. — Geno- 
morpliin (A. B e a u g o n i n ,  Paris; fiir Deutschland: Apothckcn-Bedarfs-Contor, Berlin 
SW 6 8 ): Morphinaminoxyd. Wrkg. schmerzstillend wie Morphin, aber nicht betaubend.
— Hepatrat-Komer ( N o r d m a r k - W e r k e  G. m. b . H., Hamburg): H epatrat (C. 1928.1. 
1888) in Form von Kornern, die m it einer wohlsehmeckenden Schicht uberzogen sind. — 
Mucotrat-Kómer (Herst. ders.): analoges Magen-Trockenpraparat. — Paractol (C h em .-  
P h a r m . A.-G., Bad Homburg, Werk Frankfurt a. M.): aus Riibenmelasse gewonnenes, 
salzsaures Aminosiiurenpraparat (Brausemischung). Zur Herst. von Saurełimonadc, 
worin das HCl-Salz der Glutaminsaure noch zur Anregung der Magensaurebldg. dient. 
Bei n. Magen ais Stomachicum. — Schock-Calorose (C h em . F a b r .  G u s t r o w ,  Guśtrow 
j. M.): Ampullen m it 30 ccm sterilisierter Invertzuckerlsg. Intravenos zur raschen akt. 
Auffiillung des BlutgefaBsystems (kleine Mengen wirken wie 500 ccm isoton. NaCl-Lsg.).
— Teer-Sulfoderm-Puder (Chem. F a b r .  von H e y d e n  A.-G., Dresden-Radebeul)
cnthiilt l ° / 0 kolloidalen S an Silicatgel adsorbiert u. ca. 6 %  Stcinkohlentcer. Haut- 
farben. Parfiimiert. Bei Ekzemen, Dcrmatomykosen, Prurigo usw. — Tcmoebilin 
(C hem .-Pharm . A.-G. B ad  H om burg , Werk Frankfurt a. M.): Tabletten zu 2 g 
m it je 0,1 g der wasserlóslich gemachten Wirkstoffe aus Curcuma domestica u. zu- 
sammen 0,5 g der Fluidextrakte von Pfefferminz (cholagog), Kamille (entziindungs- 
widrig) u. Kummel (carininatiy). Bei Cholecystopathien u. Icterus catarrhalis. — 
Tonaton (L u r r ro ld -W e rk , Mtinchen): Cachets m it E xtr. Yohimbehe 12,2°/0, Extr. 
Semen Ignatii 6 °/o> Phenylmethylaininopropanol hydrochlor. 1,65%. Atropiniumtnethyl- 
n itra t 0,15%! Gemiscli aus (nicht niiher gek.) Labiatenextrakt u. saurem Natrium- 
phosphat 80%. Sexo-Tonicum. (Dtsch. med. Wschr. 58. 2002—03. 16/12.1932. 
Wiirzburg.) H arm s.

C. A. Rojahn und H. FilB, Rechbasihjtropfen. Mittel gegen Tuberhulose und 
Lungenkrankheit. (Vgl. C. 1932. II. 3916.) Deklaration falsch. E nthalt: K2S 3,0%, 
N a2S 0,5%, NH 3  0,9%, NH.,C1 0,2%. (Apoth.-Ztg. 47. 885—86. 1932.) P. H. S chu.

C. A. Rojahn und Heinr. FilB, Omcodal. Es handelt sich im Gegensatz zum 
offizinellen um ein linksdrehendes Eucah’ptusol. (Apoth.-Ztg. 47. 1064. 31/8. 
1932.) P. H. S^hułtz.

C. A. Rojahn und H. FilB, Periodentropfen (extra stark). Das Praparat stellt 
nach dem Unters.-Ergebnis einen — dem Karmelitergeist ahnlichen — ca. 50°/„ig. A. 
m it Spuren ath. Ole dar. (Apoth.-Ztg. 47. 1462. 26/11. 1932. Halle [Saale], 
Univ.) D egner.
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C. A. Rojałrn und J. A. Mtiller, Ganocyl, Somnopral. Canocyl, ein angoblich 
gegen Kopf-, Muskel- u. Zahnschmerzen, Grippe, Rheuma u. Gicht bewahrtes, in 
Drogerien yertriobenes Mittel, besteht nach dem Unters.-Ergebnis aus Mg-Salieylat. — 
Sonmopral, ein Schlafmittel, besteht nach dem Unters.-Ergebnis aus einer den Rcin- 
heitspriifungen des D. A. B. VI nicht standhaltenden Acetylsalicylsiiure. (Apoth.-Ztg. 
47. 1462—63. 26/11. 1932. Halle [Saale], Uniy.) D e g n e r .

H. Skinner, Sterilisierungsmethoden. Ratschlage fiir die pharmazeut. Praxis. 
Abb. eines fiir den Apothekenbetrieb geeigneten Autoklaycn (vgl. H unw icke, 
C. 1932. II. 90 u. Greenish  u .  Ho i. der , C. 1932. II. 89). (Pharmac. J. Pharmacist 
129 ([4] 75). 436. 19/11. 1932.) D egner.

H. Eschenbrenner, Zur Sterilisierfrage in  der ph a nn azeu t isch e >i Prazis. (Vgl.
C. 1932. II. 90. Zur Entkeimung u. Keimfreihaltung von Fil. ha t sich in der Praxis 
des Vf. Filtration durch Seitzfilter in Verb. m it Zusatz von Nipasol oder Nipasol-Na 
bowahrt. — Besprechung der Verff. des D. A.-B. VI. (Pharmaz. Presse 37. 146—49. 
Nov. 1932. Hamburg, Apoth. Krankenli. St. Georg.) D egner.

Walther Zimmermann, Katadynentkeimung und pharmazeulische Praxis. Die 
von Mo ser (C. 1933. I. 259) angercgten Verss. m it „Silberwasser“ hatte Vf. beim Er- 
seheinen der Arbeit Mo sers bereits ausgefiihrt m it dem Ergebnis, daB die keimtotende 
Wrkg. des katadynisierten W. bestatigt wurde. Aber dio ausprobierten Katadyn- 
gefiiBo des Handels lieferten kein dest. W. nach D. A.-B. VI, da sie an das W. 1. Stoffe, 
auBer Ag, abgaben; sie wieseri auch schwere techn. Mangel auf. Vor ihrem Gebrauch 
in der pharmazeut. Praxis muB daher noch gowarnt werden. (Apoth.-Ztg. 47. 1386—87. 
9/11. 1932. Illenau, Apoth. d. bad. Heil- u. Pflegeanst.) D eg n er .

Elizabeth Mary Fraser, Brisbane, Q.ueensland, Australien, Mittel zum Abslumpfen 
der Magensaure. Das Holz (Stamm u. Aste) von folgenden vier Baumarten, Acacia 
cambagei, Eucalyptus microtlieca, Eucalyptus liemipholoia u. Eucalyptus paliadifolia, 
wird yerascht. Die Asche wird m it W. yerriihrt, worauf 1  Stde. lang gekocht u. dann 
die M. 5 Tage stehen gelassen wird. SclilieBlich wird dekantiert u. filtriert. Die er- 
haltene Lsg. ist gebrauchsfertig. (Aust. P. 3647/1931 yom 2 1 / 8 . 1931, ausg. 15/9. 
1932.) M. F. Muller .

J. S. Schwarzman, U. S. S. R., Herstellung von Ausziigen aus Kalbsslceleltviuskeln 
fiir  pharmazeułische Zwecke. Dio zerkleinerten Muskeln werden m it phosphorsaure- 
lialtigem W. behandelt, filtriert, der Auszug im Vakuum eingeengt, m it A. die EiweiB- 
stoffo ausgeschieden u. der A. abdest. Die erhaltene Fl. wird neutralisiert, NaCl zu- 
gesetzt u. sterilisiert. (Russ. P. 24 951 yom 11/10. 1929, ausg. 31/1. 1932.) Richter.

George Moore, New York, Entkeimen von Flussigkeiten. Die Fl. passiert eine 
gegen Keime undurchdringliche Filtcrkerze. Sobald das Filter Keime durchlaBt, naeli 
etwa 2—3 Tagen, wird es zwecks Zerstorung der abgeschiedenen Keime mittels elektr. 
Widerstandsheizung auf Sterihsierungstemp. erhitzt. Hiemacli ist das Filter fiir die 
genannto Dauer wieder bakteriendieht. Die konstruktivcn Emzelheiten der Anlage 
wordon naher beschrieben. (A. P. 1877 939 vom 2 / 6 . 1923, ausg. 20/9. 1932.) Drews.

Eagle Chemical Co., iibort. von: William E. Jones, Milwaukee, Wisconsin, 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel, bestehend aus 48,5 Teilen NaCl, 48,5 Teilen 
N aH S04, 1 Teil KMnO.j u. 2 Teilen Starkę in Form eines trocknen Gemisches. Das 
Gemisch wird vor dem Gebrauch in W. gel. (A. P. 1 840 452 yom 23/4. 1927, ausg. 
12/1.1932.) M. F. Muller .

Oranienburger Chemische Fabrik Akt.-Ges., Berlin-Charlottenburg, Kurt 
Lindner und Johannes Zickermann. Oranienburg, Yerfahren zum HaUbarmachen ton 
Losungen und Gallerten organischer Kolloidstoffe, dad. gelc., daB halogensubstituiorte, 
in W. 1. Sulfonsauren ahphat. oder gemischt aliphat.-aromat. Charakters, welche hoch- 
molekulare Fettreste oder fettahnhche Reste enthalten, oder Salze solcher Sulfon
sauren ais Konseryierungsmittel Verwendung finden. — Z. B. stellt man aus 65 Teilen 
Olein, 34 Teilen techn. Dichlorbenzol u. 67 Teilen Chlorsulfonsaure eine Sulfonsaure dar, 
yon der 0,5%  eino 6 %ig. Aufąuellung von gemahlenen Samenkomem des Johannes- 
brotes fur mehrere Wochen konseryieien. Das kraftige Konservierungsyermogen solcher 
Sulfonsauren gestattet ihre Anweiidutig fur die in der Textil-, Leder-, Anstrich-, Papier- 
industrie usw. benutzten Lsgg. (D. R. P. 563150 KI. 22i voni 10/5. 1927, ausg. 
2/11. 1932.) Sarre.
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F. H. Woodnoth, The closca, strengfcha and aynonyma o£ the Britisli pharniacopocia. 2nd ed.
London: Westminater College of pharmacy 1932. 18°. la  net.

Pharmazeutisclier Kalender. Hrag. von Ernst Urban. Jg. 62. In 2 Tlen. Tl. 1. 2. Berlin: 
J. Springer 1933. kl. 8°. Lw. M. 9.— . 1. Pharmazeut. Taschenbuch. (64 BI.) 2. Phar- 
mazeut. Handbucli. (X III, 429, 299, 52 S.)

GL Analyse. Laboratorium.
P. F. Thompson, Gegen die Standardisierung der chemischen Analyse. K ritik  an 

der Forderung nach iibertriebener u. unzweokmaBiger Genauigkeit boi analyt. Arbeits- 
yorschriften. (Chem. Engng. Min. Rev. 25. Nr. 289. 31—32. 5/10. 1932. Melbourne, 
Australien. Univ.) E c k s t e i n .

Rooseyelt Griffiths, Die Behandłung und Erhallung ton Kontrollinsirummten. 
Fehler u. BedienungsmaBnahmen an  Anzeigeinstrumenten fiir Temp., Druck, Stromung 
u. Feuchtigkeit. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 8 . 370—-74. Nov. 1932. Swansea, 
U n iv . Coli.) R . K . M u l l e r .

P. Chevenard, Induslrielle Aitsdehnungspyromeler. (Ygl. C. 1932. II . 1960.) 
Vf. beschreibt ein Ausdehnungspyromeler, daa nach folgendem Prinzip arbeitet: in 
einem Rohr aus Quarzglas befindet aich ein Stab aua ,,Pyros“, einer Ni—Cr—W-Le- 
gierung. Die bei Temp. -Anderung eintretende Yersehiebung der Endpunkte des Rohres u . 
des Metallstabes gegeneinander wird durch einen Hebel yergroBert auf eine Temp.- 
Skala iibertragen. Das Pyronieter h a t sich in  der Praxis gut bewahrt u. ist frei von 
temporaren oder bleibonden Nullpunktsanderungen. Sein MeBbereich ist 1000° fiir 
Dauermessungen, 1100° fiir intermittierenden Betrieb. Infolge seiner groBen Direktions- 
kraft laBt sich das Pyrometer durch eine einfaehe elektr. Sehaltung ais autom at. Temp.- 
Regler ausgestalten. — In  einer Sonderausfuhrung besitzt das Instrum ent neben der 
Einrichtung fiir den eigentliehen Pyrom eterstab noch ein zweites (Juarzrohr, in das 
Stabe aus einem anderen Metali gebracht werden kóunen. Beido Stiibo wirken auf 
dasselbe Hebelsyatem, das einen Schreibzeiger betatigt, der somit die Differenz im 
Ausdehnungsyerh. der beiden Metalle aufzeichnet. Fertig t man den zweiten Metallstab 
aus dem Metali, das sich gerade in dem therm . iiberwacliten Ofen befindet, so laBt 
sich aus der vom Zeiger aufgezeiehneton Kurve, die von App.-Koustanten unabhangig 
ist, der jeweilige therm. Zustand dea bearbeiteten Metalls erkennen. (Rev. Mćtallurgie
29. 442—48. Sept. 1932.) R oll.

A. Hanak, Prazisionsdesiillalionsapparal. Bei der Dest. von A. in ein Pyknometer 
wird am unteren Endo des absteigenden Kugelkuhlers ein zunachst in Windungen, 
dann gerade aufsteigendes, innerhalb des Kiililwassers liegendes engeres Rohr an- 
gesetzt, das die Luftverb. herstellt; in diesem Rolir werden mit Hilfe einiger Tropfen 
W. die letzten Spuren der A.-Dampfe kondensiert u. nach Fiillung des Pyknometers 
bis zu 0,8 des Vol. m it einigen weiteren Tropfen W. abgespult. Durch besondere Kon- 
struktion \vird das Eindringen yon FI. in die Schliffe vermieden. (Chem.-Ztg. 56. 984. 
10/12. 1932. Bruiin, Off. chem.-anal. u. teelmol. Lab.) R. K. M u l l e r .

Ludwig Steiner, Manotiscosimeter. Vf. beschreibt ein Uniyersalgerat zur Messung 
der absol. Zahigkeit von Olen, Sirup, Melasse u. a. in weitesten Zahigkeitsgrenzen, das 
gestattet, den Wert der Zahfl. fiir jede Temp. in C. G. S.-Einheiten unmittelbar ab- 
zulesen. Dio Viseositatsyerhaltnisse im Zuaammenhang mit der Temp. in den frag- 
lichen Temp.-Grenzen werden in einem Diagramm > veranschaulicht. — Man laBt je 
Zeiteinheit gleiche Voll. dureh entsprechende Rohre flieBen; beim DurchfluB yerschie- 
dener Fil. treten dann verschiedene Drucke auf, die bei bestimmten Tempp. fur die 
Viseositat des Priifmediums charakterist. sind. Wenn Rohrhalbmesser =  r, Rohr- 
liinge =  I u, stationares DurchfluBvol. je Sek. =  V bekannt u. konstant sind, u. wird 
der Druck beim DurchfluB einer Pruffl. bei einer bestimmten Temp. dureh das Vcrf. 
ermittelt, so betragt die absolute Zahigkeit ?? im C. G. S.-System

■>] cm-g-sec =  3,14-981 g cm sec_2-r cnił/ 8 • l em-V ccm3.
Beschreibung u. Abb. der Apparatur. Gegenuberstellung der W erte fiir ?/ m it den 
bisher ublichen Werton nach Engler, Saybolt u. Redwood. (Zbl. Zuckerind. 40. 
879—80. 26/11. 1932. Sarkad, Ungarn.) ECKSTEIK".

H. Yagoda, Die Bc.siirn.mung des spezifischen Gewichłs fesler Korper nach d-er 
Flotationsmethode. E in fester Korper (Krystall u. a.) befindet sich mit einer FI. im 
Gleichgewicht, wenn er in ihr an jeder Stelle der Fl.-Saule unbeweglich verharrt. Die 
Best. beschrankt sich also auf die Erm ittlung des spezif. Gew. der FI. Der etwa 0,1
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bis 0,2 mm im Durchmesser groCe Korper muB natiirlicli liomogen sein, d. h., er darf 
nicht selbst in sieli Stellcn yerschiedener Dichte haben. Die FI. muB farblos, diinn- 
fliissig, nicht fliichtig sein u. darf m it der Probe nicht reagieren. Tabellen organ. FU. 
von d — 0,866—3,33, anorgan. Fil. von d =  3,2—4,76. (Chemist-Analyst 21. Nr. 6 . 
4—6. Nov. 1932. Sea Gate, N. Y.) ‘Eckstein.

L. Rosenthaler, Uber eine Vorriclitung zur Mikrosublimation. Beschreibung u. 
Abb. einer Vorr. aus Messing, Nirosta o. a., dad. gek., daB auf einer P latte ein Zylinder 
(li ~ 1  em, Durchmesser ~ 2  cm) steht, der ais Sublimationskammer dient. Dieser App. 
yermeidet verschicdcnc Nachteile der Anordnung nach D. A.-B. VI: scitliehes Ent- 
wcichcn der Dampfe, Springen des unteren u. mangelhafte Kiihlung des oberen Objekt- 
tragers. (Apoth.-Ztg. 47. 1358. 2/11. 1932. Bem.) Degler .

John H. Williams, Konstruktion von D ruch i on isa i ionskamm em. Es werden zwci 
Ionisationskammern beschrieben, eine zum Gebrauch bei 30 at, die andere fiir 60 bis 
100 at. Die Kammern konnen fiir Rontgen- u. y-Stralilen benutzt werden. (Rev. sei. 
Instrum ents 3. 586—92. Okt. 1932. Univ. of Chicago, Ryerson Physical Lab.) S k a l .

W . Świętosławski, Anwendung der Erscheinung des Azeotropismus auf die Be- 
stimmung des Gehaltes an kleinen Mengen von Yerunreinignngcn. (Vgl. C. 1932. II. 
344.) Mit den yom Vf. angegebenen Differentialebullioskopen kann man aus kleinen 
Kp.-Differcnzen kleine Mengen von Verunreinigungen der sd. FI berechnen. Das 
Phanomen wird graph. erliiutert. — Eine FI. H  enthalt ais Verunreinigung kleine 
Mengen von A. Man mischt B zu H  ( +  A) u. stellt sich das Azeotrop B—H her (Kp. 
auf ±0,002° konstant; Geh. an A 0,001—0,003°/0). B—H wird in einem Differential- 
ebullioskop zum Sieden gebracht u. in den einen Teil eine wachsende Menge A ge- 
geben u. die Kp.-Differenz bestimmt. Das reine Azeotrop B—H wird m it den Ge- 
mischen m it bekannten Mengen an A yerglichen u. der Geh. an A aus der Kurve ent- 
nommen. Genauigkeit 0,003—0,005%, B frei von A ist. W. spielt oft die Rolle
des A; man kann also nach der geschildeiten Methode kleine Mengen W. in einer FI. 
bestimmen (vgl. nachst. Ref.). (Buli. int. Acad. polon. Sci. Lettres Ser. A. 7. 74—79. 
1932.) W. A. Roth.

W. Świętosławski und J. Szmigielska, Uber die Beslimmung des Oehalls an 
Wasser und an dem mitreifiendem Azeotrop im Atlianol. (Vgl. vorst. Ref.) Das System 
W.-A.-Bzl. wird studiert. An Stelle von reinem Bzl. wird techn. ein Gemiseh benutzt, 
das Vff. ebenfalls anwenden. Das Azeotrop A.-Bzl. wird dargestellt (Kp. ±0,002°) u. 
in den einen App. etwas W. gegeben: 0,003% W. erniedrigen den Kp. um 0,005°. Fur 
einen zweitęn Vers. werden zu 25 g Azeotrop 75 g A. mit steigenden Mengen W. ge
geben u. die Erhóhungen des Kp. gemessen. Ein techn. „absoluter“ A. enthiclt nach 
der ersten Methode 0,093, nach der zweiten 0,085°/o W. Ein A. von Barbaudy (Deux 
Sevres) war nach beiden Methoden wasserfrei; Unsicherheit wegen eines W.-Geh. des 
ternaren Azeotrops 0,001—0,003°/o. — Die gleichen Verss. werden mit dem Azeotrop 
A.-W. gemacht, um den Geh. an Bzl. festzustellen. 0,005% Bzl. erniedrigen den Kp. 
um 0,002°. In  einem techn. A. war etwa 0,052% Bzl. enthalten, denen wahrschein- 
lich etwas „Essenz“ (Petroleumdestillat) beigemischt war. Unsicherheit 0,009%. (Buli. 
int. Acad. polon. Sci. Lettres Ser. A. 7. 80—87. 1932. Warschau, T. II., phys.-chem.
Inst.) W. A. Roth.

M. Dubinin, S. Toropow und K. Tschmutow, Universałapparat zur Unter-
suchung der dynamischen Aktiritał von Sorbentien. (Vgl. C. 1931. L 3663.) Eine An
ordnung zur Messung der Adsorption von Gasen oder Diimpfen aus einem Luftstrom 
yon yersehiedenem Feuchtigkeitsgeh. wird mit genauen MaCangaben beschrieben. Sic 
besteht im wesentlichen aus einem GefaB zur Erzeugung von Fl.-Dampfen bestimmter 
lconstanter Konz., aus Reinigungs- u. Trocknungsanlagen fiir Luft, einem Gefafi, in 
welchein die Adsorption vor sich geht u. 2 RlESENFELDschen Stromungsmessern zur 
Kontrolle der Stromungsgeschwindigkeit. — Die Arbeitsweise sowio die analyt. 
Jlethoden bei der Messung der Adsorption von Gasen u. Dampfen (Chlor, Phosgen, 
schweflige Saure, Diphosgen, Chlorpikrin) wird ebenfalls angegeben. (Chem. J .  Ser. B. 
J .  angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 4. 
1100—10. 1931. Moskau, 2. chem.-techn. Inst.) Gu r ia n .

A. R. Ronzio und K. A. Gagos, Eine Verbesserung bei der Victor-Meyer-Mełhode. 
Die ublichen Flaschen mit Glasstopfen, die zum Einbringen der FI. in das erhitzte Rohr 
der Apparatur zur DD.-Best. nach V. Meyer dienen, haben den Nachteil, daB durch 
den Stopfen hindurch geringe Mengen FI. durch Verdampfen beim Wagen yerloren 
gehen. Aueh offnet sich der Stopfen zuweilen im Verdampfungsrohr nicht. Vff. emp-
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felilen, dic Fl. in diinnwandige Glaskugeln von etwa 7 mm Durchmesser aufzusaugen, 
die in eine hakenfórmige Capillare auslaufen. Nach Fiillung der Kugel wird die Capillare 
zugeschmolzen. Im  Verdampfungsrohr wird die Kugel an einem besondcren H alter 
aufgehiingt, der es gestattet, die Capillare durch Betatigung von auBen zu zerbreclien. 
Zoichnung u. Besehreibung des Halters s. Original. (J. chem. Educat. 9. 1827—28. 
Okt. 1032. Boulda, Col., Univ. of Colorado.) R o l l .

W. Payman und D. W. Woodhead, Photographische Metlioden zur Messung der 
Oeschwindigkeit von Explosions- und SlofSwellen. (Vgl. C. 1932. I. 1691.) Beschrei- 
bung der bisher yerwendeten Metlioden u. Schilderung der mOgliehen Zusammen- 
stellungon von Linscn, bewegter u. stationarer Spiegel. (Fuel Sci. Pract. 11. 435—40. 
Dez. 1932. Harpur Hill, Buxton, Derbyshirc. Safety in Mines Research Stat.) Lon.

A. Harvey, Neuere Entwicklung der Spektralanalyse. Histor. t)berbliek u. Be- 
schreibung der neuen Metlioden der quantitativen chem. Analysc. (Sci. Progr. 27. 
288—97. Okt. 1932.) B oris R o se n .

F. L. Humoller und W. C. Austin, Verbesserter Nalriumbrenner. Eine sehr
intensiv leuehtende Na-Flamme fiir polarimetr. Zwecke wird erhalten, wenn aus einem 
elektr. in Vibration versetzten Trichtcr fostes NaCl oder Na2 SO., dauernd der Gas- 
mischkammer zugefuhrt wird. Der Brenner endet oben in einem Ni-Rost. (Science 
76. 105—06. 29/7. 1932.) R. K. Mu l l e r .

Hantaro Nagaoka, Konnen Neonlinien ais sekundare Standardwellenlangen benutzt 
werden ? Bei dcm Gebrauch von Ne-Linien ais Wellenlangennormalen ist darauf zu 
achten, daB neben jeder Linie von N e20 in ca. 0,02—0,03 A Entfernung eine solche 
des Ne22 von ca. 1 / 1 0  In tensitat gelegen ist. Ferner zeigt eine Reihe von Linien (be- 
sonders 6402 A) Selbstumkehr, wenn end-on beobachtct wird. Eine Schwierigkeit 
bereitet weiterhin die Verbreiterung der Linien bei Zimmertcmp. infolge des D o pple r - 
Effektes. (Proc. Imp. Acad. Tokyo 8 . 231—32. 1932. Tokio, Inst. of Physic. and 
Chem. Res.) B e u t l e r .

Paul R. Gleason, Ein neues Photomeler mit Pliotozellen. Zwei Weston-Pliotronen- 
zellen sind gegeneinander geschaltet, es liandelt sich also um eine einfache Nullmethode 
der Photometrie zum Vcrgleich von zwei Lichtąuellen. (Rev. sci. Instruments 3. 
556—60. Okt. 1932. Hamilton [N. Y .], Colgate Univ.) Sk a lik s.

L. Bloch, Farbenmessung nach dem Lreifarbenme(3verfahren mil Pholozelle. Sc- 
Sperrschichtzellen, dereń spektrale Enipfindlichkeit der Augenempfindlichkeit aus- 
reichend nahe kommt, lassen sich m it Vorteil bei dem DreifarbenmeBverf. anwenden 
u. erlauben den Aufbau einer ganz einfachen JleBanordnung, wie sie fur prakt. Zweeko 
erforderlich ist. Es sind eine groBere Zahl von Messungen der Farbę yon Lichtąuellen 
u. von durchsichtigen sowie undurchsichtigen Korpern objektiy m it Sperrsehichtzellen 
durehgefuhrt worden; die erhaltenen Ergebnisse sind rccht befriedigend. (Naturwiss. 
20. 919—21. 23/12. 1932. Berlin.) ‘ Sk alik s .

G. A. Shook und Barbara J. Scrivener, Die Weston-Pholronmzelle in  oplischen 
Messungen. Anwendungen in der Colorimetrie, in der Messung von Glanz u. Reflexion. 
(Rev. sci. Instrum ents 3. 553—55. Okt. 1932. Norton [Mass.] Wheaton College.) Sk al .

A. E. J. Vickers, J. A. Sugden und R. A. Bell, Weiterc Bemerkungen uber den 
Apparat zur kontinuierlichen Aufzeichnun-g des pn. In  Erganzung zu den C. 1932. II. 
1806. 2995 referierten Mitt. werden Einzelheiten (besonders GrciBe der Widerstande) 
nachgetragen. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 51. 923. 4/11. 1932.) Lorenz .

B. Elema, Verbesserte Methode zur Bestimmung der Wasserstoffionenkonzen-
tralion mit Anwendungsbeispiden. Vf. bespricht die Vorteile u. Eigg. der Glaselektrode 
nach Mc I n n e s  u . D o le  fiir die Best. der H-Ionenkonz. Ein einfacher Weg fiir dic 
Anfertigung der Elektrodo u. eine einfache Vorr. zum Schatzen der ph in kleinen Fl.- 
Mengen wird angegeben. Zur Aufrechterhaltung einer konstanten EK. auf der Innen- 
seite der Glasmenibran wird 0,1-n. HC1 u. eine Ag-AgCl-Elektrodc benutzt. Durch 
Paraffinól wird die Verdampfung der 0,1-n. HC1 yerhindert. Eine derartige Elektrode 
bohiilt ihre Eigg. mindestens ein halbes Jahr, wenn sie in dest. W. aufgehoben wird. 
(Chem. Weekbl. 29. 638—43. Nov. 1932.) A sch erm an n .

Alexander Jankę und Franz Sekera, Die Bestimmung des Wasserstoffezponenten 
mittels des Pulfrich-Photometers. H . Teil. (I. vgl. C. 1930. I. 262.) Um aus dem Ex- 
tinktionskoeffizienten einer m it Indicator yersetzten Lsg. theoret. eindeutig die Wasser- 
stoffionenkonz. ermitteln zu konnen, ist die Giiltigkeit des LAMBERTSchen Gesetzes 
notwendig. Es erweist sich aber der molare Extinktionskoeff., der der Gleicliung 
e — (log ie — log ia)/s-c gehorchen sollte (ie Intensitat des einfallenden, ia des austretenden
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Liektes, s Sckicktdicke, c Konz. der ionisierten Form des Indicators) ais von der Konz. 
u. der Sckicktdicke abkiingig. Es ist daker notwendig, okne sieli auf die Giiltigkeit 
des LAMBERTscken Gesetzes zu verlassen, fiir die Indicatoren u. App., dio mau be- 
nutzen will, empir. Eichtabellen aufzustellen. Dieses wird fur a-Dinitropkenol (ph =
2,5— 4,4), y-Dinitrophenol (ph =  3,6—5,6), p-Nitropkenol (pn =  5,3—7,4), m-Nitro- 
pkenol (ph =  6 ,8 — 8 ,8 ) u. Pkenolpktkalein (pn =  8,5—10,0) m it dem P u l f r i c h -  
seken Photometer ausgefiikrt. Wio an Baktcrienemulsionen gezeigt wird, gelingt es, 
auf Grund der so erkaltenen Eicktabellen das pn in giinstigen Fallen m it einor Fehler- 
grenze von ^  0,01 zu ermitteln. (Biockem. Z. 245. 362—87. 1932. Wien, Inst. f. 
techn. Biochemie u. Mikrobiologie an d. Teckn. Hocksckule.) G. V. SCHULZ.

P. Fuchs, Syslematisches Abmessen von Subslanzpróben ais praktisches Ililfsmitlel 
in  der Maflanalyse uml Gewichlsanaly.se. Fiir die direkte Ablesutig des °/0 -Gek. an 
der Biirette ergibt sich folgende allgemeinste Yorsokrift: man kat so viel g Substanz 
einzuwagen, wie an gesuehtem Stoff von 100 ccm der gerade verwendeten Titrierlsg. 
angezeigt werden, gleicligiiltig, welche Starkę dieso besitzt, oder: damit dio bei der 
Titration yerbrauchten ccm Titrierlsg. direkt die in x g unreiner Substanz enthaltenen 
g reinen Stoffes angeben, muB die Einwaage =  x x  Ti ter der Titrierlsg. sein. Vf. 
empfiehlt, n., Vxo-ii. usw. Lsgg. zu verwenden u. fur die Einwaage aus Bleeli Gewiekte 
lierzustellen, dio 1/10, Vioo us'v- Aquivalent entspreeken. — Auck boi gewicktsanalyt. 
Best. lassen sieli Rechnungen vormeidcn, wenn man von 100, 10 oder 1 g bzw. ccm 
Substanz ausgeht oder 100, 10, 1 oder 7 i0 ■ a g abwiigt, wobei a der analyt. Umrech- 
nungsfaktor (Moll. gesuchter Stoff/Moll. gefundoner Stoff, z. B. S 0 3 /B aS04) ist, den 
man in den Rechentafeln findet. Die gefundene Gew.-Menge entspricht dann dem
1 -, Vio‘> Vioo' Yiooo-fachen “/o'®6*1- der untersuchten Substanz an gesuelitem
Stoff. (Ckem.-Ztg. 56. 941—43. 26/11. 1932. Bóhlitz-Ehrenberg b. Leipzig.) R. K. Mu.

Seiji Kaneko und Cliujiro Nemoto, Uber die Benulzung von festem Cadmium- 
amalgam in  der vólumetrischen Analyse. Vf. benutzt Cd-Amalgam zur Red. von Ferri- 
salzen oder zur Red. von Ammoniummolybdat, um naeh dem Entfernen des Amalgams 
das Red.-Prod. mittels ELMnO,-Lsg. titrieren zu ktinnen. Wahrend der Red. wird das 
Cd-Amalgam voriibergekend durch Erwarmcn der Lsg. verfliissigt. (J. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 35. 185B. 1932. Tokyo, The Electrotecknical Laboratory Ministry 
of Communications.) DuSING.

R. A. K olliker, Die Herstellung literbestandiger Nalriurnlhiosulfatlosungen. Vf. 
besekreibt eine Apparatur, die gestattet, die Haltbarkeit einer 0,1- n. Na2 S20 3 -Lsg. 
durch Einleiten von W.-Dampf auf mehrero Monate bis zu 1 Jah r zu erhohen. Sie 
besteht aus einer 8 —10 1-Flasche aus Jenaer Glas, in die ein Glasrolir m it angesetztem 
Gasyerteiler (Glasfilterplatte 33 e G 1) ais Dampfzufiihrungsrohr miindet. Das Rohr dient 
nacli Beendigung der Dampfzufukr gleichzeitig ais Steigrolir fiir die Lsg. in die auto
mat. Biirette. Ausfiihrliehe Beschreibung m it Abb. (Z. analyt. Chem. 90. 272—77. 
1932. Charlottenburg.) E c k s te in .

Elem ente und anorganische Verbindungen.
A. Sckeinkmann, Beslimmung der Kałionen der erslen Untergruppe in  der zweiten 

analytischen Gruppe. Beitrag zur qualitativen Erkennung von Pb, Hg u. Bi neben- 
cinander, wobei Pb ais Chromat oder Sulfat, Hg m it SnCl2 u. Bi ais Phosphat gefallt 
werden. Analysenvorschrift. (Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 73. 681—82. 27/10. 
1932. W innitza [RuBland], Pharmaz. Inst.) E c k s t e i n .

L. W . Haase, Zur Bestimnmng des Sauerstoffs in Gegenwart von Sulfit. Das Verf., 
das Sulfit in Wassern mittels J  zu zerstóren, wurde beibehalten. Bei Tempp. iiber 40° 
stort NaOJ, das auf Mn(OH ) 2 unter Bldg. von H 2JIn 0 3  einwirkt. Die Beseitigung des 
J-tlberschusses m it Ag, Hg oder Pb miBlang, ebenso die Umsetzung des Sulfits 
sta tt m it J  mit NaN3, Hydroxj'lamin oder Hydrazin. Bei sehr rasekem Arbeiten ge
lingt die Beseitigung des J  mittels isa 2 S2 0 2, wenn man die mit sulfitkaltigem W. ge- 
fiillten Flascken bekannten Inlialts fiir die 0 2 -Best. nackeinander m it je 1 ccm 0,1 n. 
J-Lsg., 1 ccm 0,1 n. Na2 S2 0 3 -Lsg., 1 ccm KJ-kaltiger 30%ig. NaOH, 1 ccm 40%'g- 
MnCl2 -Lsg. u. 5 ccm 25°/0ig. HC1 versetzt. T itriert wird naeh dem Erkaltcn bei ge- 
ringen 0 2 -Gehk. mit 0,01 n. J-Lsg., bis zum Auftreten, bei gróBeren mit 0,01 n. 
Xa2 S2 0 3 -Lsg. bis zum Versekwinden der Starkerk., je naokdem, ob J  oder Na2 S2 0 3  

im UberschuB vorhanden war. (Z. analyt. Ckem. 90. 241—46. 1932. Berlin-Daklem, 
PreuB. Landesanstalt fiir Wasser-, Boden- u. Lufthygiene.) E c k s t e i n .

Fr. Seelig, Zur Schwefelbestimnmng naeh Sielisch und Sandke. E rw id en m g  au f
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die  v o n  R i c h t e r  (v g l. C. 1933. I. 90) an  der S -B est . v o n  S e e l i g  (v g l. O. 1932. U. 
2212) g e iib te  K ritłlc. (A n gew . Chem. 45. 699—700. 29/10. 1932.) DifSING .

L. Belladen und G. Piazza, Neue Indicatoren fiir die Ilalogenbestinmung nach der 
Methode von Fajans. An Stelle der von F a ja n s  (C. 1924. II. 1610) yorgeschlagcnen 
Indicatoren yerwendet Vf. I. Orsclla Brillantrot C (C asseli.a ) u. II. Chromatrop F. 4C 
(H o ch st) . Die Halogenide lassen sich bis zu einer Verd. von 1 / I0 0-n. m it theoret. Ge- 
nauigkeit, bis . '/ 3 oo'n - Konz. m it einem Fehler bis 0,2°/o mit AgN03  titrieren. Bei Cl' 
erfolgt beim Aquivalenzpunkt m it I Aussoheidung eines blaugriinen Nd. m it Ent- 
farbung der roten Lsg., bei B r' ist der Nd. graugrun, bei J '  erfolgt ebcnfalls Umschlag 
von Violettrosa nach Graugrun; m it II ergibt Br' Umschlag yon Rosa nach Violett, 
Nd. grau m it roaa Reflexen, bei J '  Umschlag rosa — y  grunlich, in Ggw. von MgS04 

Umfarbung des Nd. von Gelb nach Griin. Auch neben Cl' kann J '  titriert werden bis 
zum Umschlag nach Griin; Ergebnisse bei K C 1:K J §  1 theoret., bei KC1: K J =  3 
Fehler nicht >0,3°/o- ~~ Die umgekehrte T itration von AgN03  m it KBr in Ggw. von 
T zeigt einen Umschlag von HeUgriiu nach Rosa sowohl in neutraler, wie in saurer 
(bis '/3-n. H N 03) Lsg. (Ann. Chim. applicata 22. 631—37. Sept. 1932. Genua, Univ. 
Inst. f. allg. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

K. D. Jacob, L. F. Rader jr., H. L. Marshall und K. C.Beeson, Uber die citral- 
unlósliche Phosphorsaure in Di- und Tricalciumphospliaten. Uber einige Bedingungen, 
welche bei der Bestimmutig von Einfluf} sind. (Vgl. C. 1932. II. 274.) Fiir die Verss. 
wurde Dicalciumphosphat von B a k e r  u . A dam son u . von K ah lb au m , Tricalcium- 
phosphat von E im er u . A jiex d , B a k e r  u. A dam son  u . von M erck  yerwendet. 
Die Ausziige von Tricalciumphophat wurden, um .klarc Ausziige zu erhalten, dureh 
eino Filterkcrze nach P a sT eu r-C iia m b er la in  filtriert. Bis zu l g  Einwaage ist 
CaHPOj in 100 ccm Citratlsg. quantitativ 1.; gróBere Einwaagcn werden nur zum Teil 
gelóst. Die Lóslichkeit des Ca3(P 04)2 nimmt m it steigender Einwaage ab. Die Los- 
lichkeit des Ca3(P 0 4)2 ist in starkem Ma-Be vom pa-W ert der Citratlsg. abhangig, auch 
die D. der angewandten Citratlsg. ist von EinfluB. Des weiteren wird untersucht der 
EmfluB der TeilchengroBe, die Zeit der Behandlung u. der EinfluB von Beimengungen. 
Beim Erhitzen verliert CaHP04 • 2 H 20  sein Krystallwasser. Bei 400° geht auch Kon- 
stitutionswasser fort, der citratlosliche Anteil nimmt ab, Bldg. von Pyrophosphat. 
Die Citratlósliclilteit des Ca3(P 04)2 nimmt nach dem Erhitzen bis 600° ab, bis 800° 
wieder zu, bei noch hóheren Tempp. wieder ab. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 4. 
25—31. 1932.) L. W o lf .

W. Tartakowski, Volumetrisclie Bestimmung von Kieselsaure in Oegenwart von 
Aluminium- und Eisenvcrbindungen. Die ausgefuhrtc erganzende Unters. uber die 
volumetr. Best. der S i0 2 (vgl. hierzu C. 1932. II. 1808) fiihrte zu einer Bestatigung 
der angefuhrten Arbeit. Bei 3—4-maliger Einw. von H F auf (Juarz nach Zugabe 
groBerer Mengen NaOH wird die gesamte S i0 2 ais Na2 SiF0 neben NaH F 2 nach dem 
Abdampfen im trockenen Riickstand zuriickgehalten. Das NaHF 2 wird darauf dureh 
Abdampfen m it amcisensaurem Na in das neutrale Salz iibergefuhrt u. das Na2 SiF„ 
m it V2 -n. NaOH titriert. Dureh die Anwesenheit von Fe- u. Al-Yerbb. werden jedoch 
die Titrationsresultate infolge der Wechselwrkg. der Komplese vom Typus des Itry  o- 
liths m it den kieselfluorwasserstoffsauren Yerbb. des Na, Al u. Fe beeintraehtigt. 
Diese Erscheinungen lassen sich jedoch dureh Zusatz groBer Mengen reinen NaF bc- 
seitigen. Der Zusatz von NaOH vor der Behandlung m it H F  dagegen verringert nur 
die angegebenen Erscheinungen, ohne sie ganzlich zu beseitigen. Geringe Fe2 0 3- oder 
Al2 0 3-Mengen sind ohne EinfluB auf die Si0 2 -Best. — Weiter wurde festgestellt, dafi 
bei Anwesenheit von Th das Verf. A (1. c.) u. bei Anwesenheit von Ce, Ta u. Zr das 
Verf. B anwendbar ist. Ebenso ist B geeignet zur volumetr. S i02-Analyse von W- u. 
Ti-Verbb., insbesondere von Titanmagnetitschlacken, wofiir ein genaues Arbcitsverf. 
angegeben wird. (Minerał. Rohstoffe [russ.: Mineralnoe Ssyrje] 6 . 1075—87.
1931.) Ivlever.

L. Ssemenzowa, Bestimmung von J\Ta.,SiFe in Oegenwart von Alkali. Analysen 
von 27 Proben von techn. Na2 SiF6 nach der neuen Methode von Tartakow ski (ygl.
C. 1932. II. 1808) ergaben fiir die untersuchten Proben einen Geh. yon 15 bis 30°/o 
Na2 SiF6. (Minerał. Rohstoffe [russ.: Mineralnoe Ssyrje] 6 . 1104. 1931.) K l e v e r .

Edna R. Bishop und c. B. Dollins, Quantitative Bestimmung von Galcium nach 
der magnetooptischen Melliode. Vff. arbeiten die von A l l i s o n  u . M urphy (C. 1931.
I. 2234) angegebone magnetoopt. Methode der chem. Analyse zu einer quantitativen 
Ca-Best. dadurch aus, daB sie feststellen, daB die nach dieser Methode erkennbnre

XV. 1. 53
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klcinste Ca-Konz. wohl definiert ist u. von der Ggw. anderer Substanzen nicht be- 
einfluBt wird. Dic klcinstc erkennbare Ca-Konz. ist 3,72-10~I2g Ca/ccm u. sio wird 
durch die 10ło-fache Menge von MgCl2, HC1, H 2 SO.„ H N 03, H 3 P 0 4 u. NaNH,HPO., 
nicht beeinflufit. Mehrcre Bestst. stimmen untercinander u. mit den durch Permanganat- 
titration erhaltenen W erten auf 10% uberein. (J. Amer. chem. Soc. 54. 4585—88. 
13/12. 1932. Auburn, Alabama Experiment Station.) L. E n g e l .

S. N. Rosanow und Anna Georgiewna Filippowa, Schndłmelhoden zur Be- 
stimmung von Calcium in Phosphoriten und Kallcsteinen. Anwendung der Methoden 
von PaSSO N  (Z. angew. Chem. 11 [1898]. 776) u. C h a p m a n  (C. 192 9 .1 .1982) auf Plios- 
phorite u. Kalksteine. Bei beiden Vcrff. werden 5 g Pliosphorit, Apatit oder Kalk- 
stein im 250 ccm-Becherglas m it 50 ccm Kónigswasser (bei Kalkstein HC1 1: 3) unter 
Kochen zersetzt. Dio Lsg. wird verd. u. in einen 250 ccm-McCkolben filtriert-, der Nd. 
m it li., HCl-haltigem W. ausgewaschen, das F iltrat auf 250 ccm aufgefullt. — l.M e- 
thode C h a p m a n : 5—10 ccm des Auszuges werden im 400 ccm-Becher auf 50 ccm 
verd. u. der Reihe nach mit folgcndcn Reagenzien versetzt: 10 ccm 10%ig. NH.,C1- 
Lsg., 20 ccm 5%ig. Oxalsaurelsg., 10 ccm 10°/0 ig. Eg. u. 10 Tropfen 0,04%ig. Lsg. 
von Bromkresolgriin. Auf 300 ccm verdunnen, aufkochen, tropfenweise bis zum Farb- 
iibergang yon Gelb bis Griin m it 10°/oig. NH 3  versetzen, 5 Minuten kochen u. 3 bis
4 Stdn. w. stehen lassen. —  2. Methode P a s s o n :  5—10 c c i i i  des Auszuges werden 
im 400 ccm-Becher auf 200 ccm verd., m it 10 ccm 10%ig. NH.,C1-Lsg. u. 5 ccm 10%ig. 
Citronensaurelsg. (neutralisiert mit NH3) yersetzt, m it Eg. schwach angesauert u. das 
Ca k. mit 20 ccm gesiittigter. (NH,)2C2 0 4 -Lsg. gefallt u. aufgekocht. — Nach Abfil- 
trieren u. Auswasclicn des Oxalatnd. wird in beiden Fallen das Ca titrimetr. m it KMnO., 
bestimnit. Beide Verff. gestatten die Best. des Ca in Ggw. von P 2 0 5 u. R 2 Oa. Im 
F iltrat der Ca-Fallung kann Mg in Ggw. von Fe u. Al ais Phosphat bestimmt werden. 
(Z. analyt. Chem. 90. 340—50- 1932. Moskau, Wiss. Inst. f. Dtingerforsch.) EOKST.

Th. Millner und F. Kunos, Uber die Bestimmung von Silicimn, Aluminium, 
Fluor und Orthophosphorsaure nebeneinander. I. Vff. verwandten in Anlehnung an die 
Methode von S c h e e n k  u. O de (C. 1930- I. 1832) zur Best. von S i0 2 u. A12 0 3  in Ge- 
mischen von Silicofluoridcn u. Kryolith H 3 P 0 4 oder H 2 SO., s ta tt HC10., zur Ent- 
fernung des F  in Ggw. von H 3 B 0 3. 1. Zur Si-Best. in K 2SiFe werden etwa 0,4 g in 
der Pt-Schale mit 1,2 g H 3 B 0 3 -Lsg., 1 ccm H 2 SO., u. 4 ccm HC1 yersetzt, eingedampft, 
nach dem Erkalten m it 25 ccm W. verd., m it NaOH eben alkal. gemacht, m it 5 bis 
6  ccm HC1 angesauert u. S i0 2 wie ublich bestimmt. 2. Bei der Si-Best. in Ggw. von 
Phosphaten werden 0,02 g Na2 SiFc in Lsg. in der Pt-Schale m it 0,5 g H 3 B 0 3  u. 0,2 g 
Na2HPO.i in wss. Lsg. yersetzt, darauf 2—3 mai m it 3—5 ccm IICl trocken gedampft, 
S i0 2 durch Entwassern bei 130° abgescliieden u. wie ublich wciter behandelt. — 3. Bei 
der Al-Best. in Ggw. von F  u. Phosphaten ist zu beachten, daB zur Entfernung des F  
die 10 faclie Menge P 2 0 6 (in Form von PO.,-Lsg.) erforderlich ist, ais Al yorhanden 
ist. Das P 0 4'"  muB vor der Al-Fiillung m it Molybdat abgeschieden werden. — 4. Zur 
Be-st. von S i u. A l neben F  u. Phosphaten wird das F  in Ggw. yon H 3 B 0 3  m it Na2H P 0 4 

u. HCl entfernt u. die Si0 2 durch Entwassern wie oben abgeschieden. Der P 2 0 5 -Geh. 
soli 2,5 mai so grofi sein wie die angewandte Kryolithmenge. Die Al-Best. kann dann 
nach Entfernung der P 0 4" ' entweder in Ggw. des Mo oder nach dessen Abscheidung 
m it H2S erfolgen. (Z. analyt. Chem. 90. 161—70. 1932. Ujpest boi Budapest. Ver. 
Gliihlainpen u. Elektr. A. G. Tungsram.) Eck.STEIN'.

J . Clermont, Beilrage zur quantitativen Emissionsspektralanalyse. IV. Mitt. Die 
Bestimmung von Z ink in Reinaluminium und Aluminiumlegierutigen. (III. vgl. C. 1932.
II . 3444.) Die Grenze der Nachweisbarkeit des Zn in Al liegt im Gegensatz zu der 
anderer Metalle schon bei 0,03% Zn. Sie konute durch Anwendung des Bogens s ta tt 
des Funkens auf 0,02% yerbessert werden. Zahlreiche liomologe Linienpaare werden 
angegeben. Bei sehr geringen Zn-Mengen bedient Vf. sich der Jlethode der „Ver- 
gleichsspektren“, erst bei hoheren setzt die Móglichkeit der Sektormessung ein. Kritik 
der Analysengenauigkeit an Hand zahlrcicher Beispiele. Das spektrograph. Verf. ist 
bei hohen Zn-Gelih. der Analyse auf nassem Wege unterlegen. (Z. analyt. Chem. 90. 
321—30. 1932. Aachen, T. H.) ECKSTEiN.

Frank W. Scott, Mafianalytische Bestimmung gro/3er Mengen Mangan. Verf. 
beruht auf der Oxydation des Mn in salpetersaurer Lsg. m it KC103. Lósen des Nd. 
m it genau eingestellter, schwefelsaurer H 2 0 2 -Lsg. u. Rucktitration des uberschnssigen 
H 2 0 2 mit KMnOj. Es ist fiir Ferromangan, Spiegeleisen u. bas. Martinofensehlacke
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gceignet. Bei lctzterer ist vor der Mn-Best. Abscheidung der S i0 2 erforderlich. (Che- 
mist-Analyst 21. Nr. 6. 6—7. Nov. 1932. Eaat Chicago, Ind.) E c k st e in .

Otto Liebknecht und Lothar Gerb, Colorimetrische Bleibestimmung, besonders im 
IVasser. Bei der colorinietr. Best. des Pb ais PbS treten oft Triibungen auf, die Yff. 
durch Zusatz von Schutzkolloiden, wie Agar-Agar, Gelatine, protalbin- u. lysalbin- 
saures Na u. a. zu vermeiden suehen. Zum Ziele fiihrtc nur die Verwondung von 
Gummiarabicumlsg. ' Arbeitsvorschrift: 100 ccm des Pb-haltigen W. werden zu einer 
Mischung von 1 ccm einer 1%'g- Gummiarabicumlsg., 0,5 ccm 30%'B- Eg. u. 0,1 ccm 
10%ig. Na2 S-Lsg. (Na2 S - 9 H 2 0) gegeben u. durchgemischt. Dann wird die in gleicher 
Weise yorbereitete Vergleichslsg. m it einer Pb-Salzlsg. von 0,02 mg Pb/ccm titriert, 
bis die Farbglcichheit erreicht ist. Bei Pb-Gohh. unter 3 mg/l kann yorteilhaft ais 
Vergleichslsg. die verd. alkal. Lsg. eines Humiiisaurcpraparates verwandt werden. 
(Angew. Chem. 45. 744—45. 26/11. 1932. Berlin.) E c k st ein .

Elisabeth Tomow, Eine Schnellmethode zur Priifung von Salben und Chemikalien 
auf Quecksilber. Das Verf. beruht auf der Oxvdation von Al durch Hg-Verbb. in Ggw. 
von Na2 S20 3  in alkal. Lsg. Dio Einwirkungsdauer der Al-Folie in der zu unter- 
suchenden Lsg. betragt xj x— lU Minutę. Dic Fcststcllung ist vollig eindeutig, wie aus 
zahlreichen Beleganalysen von Salben, NaB- u. Trocken-Saatgutbeizcn ersichtlich ist. 
(Angew. Chem. 45. 707—08. 5/11. 1932. Munclien, Bayer. Landesanst. f. Pflanzenbau 
u. Pflanzensohutz.) E c k st e in .

F. Feigl, P. Krumholz und H. Hamburg, Ober die colorimetrische Bestimmung 
von Eisen mit a,v.'-Dipyridyl. (Vgl. C. 1932. I. 259.) 2 ccm der bis 0,5 n. salzsauren 
Probelsg. werden m it 1 ecm einer l°/0 ig. Lsg. von a,a'-Dipyridyl in 0,1 n. HC1 ver- 
setzt u. mit einer 10°/„ig. Na2 S 0 3 -Lsg. auf 5 ccm aufgefiillt. Der Yergleich erfolgt in 
einem AuTENRIETH-Colorimeter m it einer Lsg. aus 10 ccm 0,001 m. FeCl3 -Lsg., 5 ccm 
Reagens u. 10 ccm Na2 S 0 3 -Lsg. Al, Mn, Zn u. Hg stóren bei genngfugiger Abanderung 
des Verf. nicht. Fe(3) erfordert Zusatz von F ' zur Maskierung der Eigenfarbe des 
Fe"'. Das Colorimeter ist in dieseni Falle durch eine Eprouyctte zu ersetzen. Die 
Methode eignet sich auch zur Best. von Fe(2) in Seewasser. (Z. analyt. Chem. 90. 199 
bis 202. 1932. Wien, II . Chem. Univ.-Lab.) E c k st ein .

E. Pohland und W. Harlos, Nachweis kleinster Mcngen von Eisencarbonyl in  
Gasen. Vff. besprechen zunachst 2 Yerff. zur Zers. des Fe(CO)5: 1. durch EinfluB 
direkten Sonnenlichtes oder Hg-Lichts, zweckmaBig in einem Kolben aus Uviolglas,
2. durch Br-W. nach HlEBER (C. 1929. I. 2029). Bei Anwendung von 1 1 Gas gelingt 
dio Best. des Fe(CO) 5  durch Lichtzers. bis 0,005 Vol.-% (440 y/l), durch Br-W. bis
0,000 17 Vol.-% (15 7/1) herab. In  groBen, stromenden Gasmengen wird das Carbonyl 
in besonders beschriebener Apparatur m it CH3OH absorbiert. Empfindlichkeit: 
1 y/l Gas. Von teehn. Gasen wurden untersucht: Preflluft, 0 2, N2, H 2, CO u. C02. 
(Z. analyt. Chem. 90. 193—99. 1932.) E c k s te in .

N. Wedenejewa, Zur Praxis der mikroskopischen Untersuchung von Erze.ii und 
Mineralien. Es werden die im opt. Laboratorium des Institu ts fiir angewandte Mine
ralogie angewandten mkr. Methoden besprochen u. cinigo tcchn. Verbcsserungen der 
Immersionsmethode u. am Konoskop angegeben. (Minerał. Rohstoffe [russ.: Mineralnoe 
Ssyrje] 6 . 1087—92. 1931.) K le y e r .

Organlsche Substanzen.
A. KrauB, Yerfahren zur Bestimmung von Acetylen. Vf. beschreibt einen App., 

der die Aufgabe hat, in der W erkstatt den C2 H 2 -Geh. von SehweiBgasen zu ermitteln. 
Ais Absorptionsmittel dient W., das durch Schutteln mit Luft gerade gesatt. ist. Die 
an der Biirette abgelesenen Worto miissen m it einem Faktor, der dic Loslichkeit des 
W. fiir Luft u. die Temp. beriicksichtigt, multipliziert werden. (Azetylen Wiss. Ind. 
35. 73—75. 1932. Frankfurt a. M.-Griesheim.) Lu d e r .

M. Konschak, Eine einfache Melhode zur Bestimmung des Luftgehalts in  hoch- 
prozentigem Acetylen. In  einer Flasche m it 250 ccm Inhalt werden 150 ccm eines Ge- 
misches aus Aceton m it 20 Vol.-% W. gesćhiittelt u. m it einer Wasserstrahlpumpc 
entluftet. In  diese Lsg. taucht man bei 13—14° ein m it dem zu untorsuchenden Ace
tylen gut durchspiiltes Róhrchen von 100 ccm Inhalt, das eine bestimmte Form be- 
sitzt, die naher beschrieben wird. Das Aceton steigt in das Róhrchen, wobei man 
unter Schutteln fiir vollstandige Absorption isorgt. Nach ó Minuten liest man den 
Geh. an Yerunreinigungen am Róhrchen ab. (Azetylen Wiss. Ind. 35. 118—22. Aug. 
1932. Berlin.) ' Lu d e r .

53*
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J. J. Bikerman, Bcstimmung von Tetramethylammoniuvi. Verf. bcruht auf der 
Uldg. von Trimethylamin durch Zers. der Tetramethylammoniumbaso in alkal. Lsg., 
Auffangen des Dcstillatcs in 0,05 n. H 2 SO., u. Rucktitration m it 0,05 n. NaOH. 
Arbcits\Torschrift: 1 ccni (CH3).1NOH (P/o^S) '"'irJ niit 0,05 n. H 2 SO., titriert, die 
neutralo Lsg. in eine Ni-Retorte eingefiihrt u. m it 2 ccm 50°/o>g- NaOH vermischt. 
Zunachst yorsiehtig, dann bis zur Rotglut des Retortenbodens erhitzen, nach Zusatz 
von 1 ccm W. erneut erhitzen u. das saure Destillat m it 0,05 n. NaOH zurucktitrieren. 
Blindyers. erforderlich. Die Best. kann in Ggw. der 100 fachen Mengc fremder Neutral- 
salze ausgcfuhrt werden. Analysendauer 1 Stde. (Z. analyt. Chem. 90. 335—37. 
Berlin-Dahlem, K.-W .-Inst. f. physikal. Chemie u. Elektrochemie.) E c k s t e i n .

G. Jander und K. F. Weitendorf, Die Bestimmung kleiner Feltsauremengen auf
l;onduktomelrischcm 1 Vege nach einer visuellen Methode. Zur Best. geringer Fettsiiure- 
mengen — zwischen 10 u. 25 mg — wird die Seifenlsg. in einer ausfuhrlich beschrie- 
benen Apparatur m it PAe. (Kp. 48°) extrahiert. Die extrahierte Fettsaure wird in
A. gelóst u. mit C02-freier alkoh. NaOH konduktometr. titriert. Sehr sorgfaltige 
Reinigung des A. von Siiuren, C0 2 u. Aldehyden ist erforderlich. Beschreibung des 
Titrationsverlaufes. Die Methode ist besonders zur Best. wertvoller Substanzen, so
wie bei dunklen Fetten geeignet. (Angew. Chem. 45. 705—07. 5/11. 1932. Góttingen, 
Univ.) E c k s t e i n .

Irwin Stone und Raymond Rohner, E in  spezifischer Nachweis fiir  Pektin. Verf. 
beruht auf der Verseifung des Methylesters der Galakturonsiiure (vgl. y. F e l l e n -  
b e r g ,  C. 1918. I. 515, u. E h r l i c h ,  C. 1917. I. 854), Dest. des Methanols u. Nachweis 
nach der Vorselirift der U. S. A. Pharm. 1925, 10. Ed. (Chemist-Analyst 21. Nr. 6 .
10. Noy. 1932. New York City.) E c k s t e i n .

H. Armin Pagel und Warner Carlson, Die genaue Cyanidbeslimmung durch
Deslillation aus schwefelsaurer Ldsung. Durch schnelle Dest. aus 0,35—0,6 n. scliwefel- 
saurer Lsg. u. Auffangen der Dampfe in 0,45 n. NaOH kann Cyanid neben groBen 
Mengen Chlorid, Bromid, N itrat u. Sulfat genau bestimmt werden (durchschnittlicher 
Fehler ±  0,05%). Bei sehr langsamer Dest. entstehen Yerluste infolge der Hydrolyse 
von HCN zu HCOONHj. (J. Amer. chem. Soc. 54. 4487—89. 13/12. 1932. Lincoln, 
Nebraskn., Univ., Chem. Lab.) L. E n g e l .

Bestandteile von  Pflanzen und Tieren.
Georg Barkan und Georg Kingisepp, Ober die Jodbeslimmung nach Kuhn und 

Loeser. Die betreffende Methode (C. 1928. I I . 700) ist nicht allgemein anwendbar; 
sie yersagte yóllig bei der Analyse von Uroselectan. Bei Substanzen, an denen sie zu 
brauehbaren Ergebnissen fuhrt, ist die Anbringung eines empir. Faktors uberfliissig. 
(Naunyn-Schmiedcbergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 168. 228—31. 22/10. 1932. 
Tartu-Dorpat [Estland], Pharmakol. Inst. d. Uniy.) L o h m a n n .

D. Bach, Die Bestimmung des Ammoniaks durch Wasserdampfdestillation im  
Vakuum. Ein zur NH 3 -Best. besonders iu biolog. Fil., wio Harn, Blut, Peptonlsgg., 
Kulturfll., geeignetes Yerf. nebst App. (Abb.) wird angegeben. Zurn Austreiben des 
NH 3  dient yortcilhaft Li2C03, das auf N-Verbb., wie Harnstoff, Asparagin, Pepton u. a., 
nicht einwirkt. Ein m it W. gefiillter, m it Thermometer u. Capillare versehener Kolben 
dient ais W.-Dampfentwickler. E r steht m it einem bauchigen GefaB, das dio zu unter- 
suchendo FI. +  Li2C0 3  enthalt, in Verb., beide stehen in einem Thermostaten von 70°. 
Dahinter ist ein dem yorigen gleichgestaltetes GefaB geschaltet, das die yorgelegte 
ł/ 3 5 -n. HC1 (1 ccm =  0,4 mg N) +  Methylrot enthalt u. an eine W.-Strahlpumpe an- 
geschlossen ist. Die Dest. erfolgt bei 67—68 mm Hg. Innerhalb 10 Min. ist das NH 3  

yollstandig iibergetrieben. Felilergrenze <  1%. (Buli. Sci. pharmacol. 39 (34). 607 
bis 615. Nov. 1932.) D e g n e r .

Erik Jorpes und Sigurd Thorśn, Die Venvendung der Sakaguchireaklion zur 
quanlilątiven Argininbestimmung. Die Sak ag uc h i-R1c. mit a-Naphthol u. Hypobromit 
laBt sich bei Innehaltung der yon We b e r  (C. 1 9 3 0 .1. 3705) angegebenen Bedingungen 
zum colorimetr. Nachweis von Arginin in EiweiBhydrolysaten oder bei der Protein- 
a n a ly se  nach v . S l y k e  zur Argininbest. in der bas. Aminosaurefraktion yerwenden. 
(Biochemical J . 26. 1504—06. 1932. Stoekholm, Physiol. Chem. Dep. of the Caroline 
Inst.) Gug g en h eim .

Erik Jorpes, Die colorimełrische llistidinbeslimmung. Dio colorimetr. Best. des 
Histidins m it Hilfe der PAULYschen Rk. gibt nach der Methode yon H a n k e  u . K o e ss-  
LER (C. 1921. I. 4) ungenaue Resultate. Bei Andening der Technik erhiilt man jedoeh
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unter Verwendung derselben Reagenzien befriedigende Werte, indem sieli fiir Lsgg. 
m it 0,05—0,005 mg pro ccm cinc Proportionalitiit der Farbintensitat u. der Konz. 
ergab. Das modifizierte Verf. eignet sich zur Best. des Histidins in der bas. Fraktion 
bei der Proteinanalyse nach v. S ł y k e .  (Biocliemical J . 26. 1507—11. 1932. Stock- 
holm, Physiol. Chem. Dep. of the Caroline Inst.) G u g g e n h e im .

M. Lora Taniayo, Das Kolilendioxyd im Blut: Einflufl der Sattigung bei verschie- 
denen C02-Drucken bei der Beslimmung der Alkalireserve. Bei C02 -Drucken, die den 
patholog. vorkommenden entsprechen, konnen die Feliler bei der Best. der Alkali- 
reserve 5%  (bei Drucken < 40  mm) bzw. 3%  (bei Drucken >40 mm) uberschreiten. 
Dieser analyt. betrachtet betrachtliche Fehler ist fur die klin. Auswertung nicht er
heblich. (An. Soc. espan. Fisica Quim. 30. 664—72. 15/8. 1932. Strasburg, Inst. f. 
biolog. Chem.) W lLLSTA ED T.

J. Garcia-Blanco und F. ComesaSa, Eine einfache Methode zur Beslimmung der 
Phenole im Blut. Zu 2 ccm OxalatpIasma fiigt man 8  ccm dest. W., 1 ccm Na-Wolframat- 
Isg. u. 1  ccm 2/g-n. H 2 S04. Man filtriert u. fiigt zu 6  ccm des Filtrats 1  ccm 5°/0 ig. HCI 
u. 1 ccm l% ig. N aN 0 2 -Lsg. Man erhitzt zum Sieden u. fiigt nach dom Erkalten 2 ccm 
10%ig. NH 3  z u . Man vergleicht die erhaltene gelbe Lsg. colorimetr. m it einer analog 
behandelten 0,0005°/0ig. Phenollsg. — Ein Nachteil der Methode ist, daB die Colori- 
metrie nur im Tageslicht vorgenommen werden kann. (Au. Soc. espan. Fisica Quim.
30. 690. 15/8. 1932.) WlLLSTAEDT.

Henry C. Readjr., Eine genaue Methode zur Ablesung der Kahnreaktion. Be- 
schreibung einer Beleuclitungsvorr. zur Erkennung schwacher Rk.-Ausfalle. (Amer. J. 
publ. H ealth Kation’s H ealth 22. 1177—78. Nov. 1932. Fort Smith, Ark., Read Path- 
Lab.) G r o s z f e l d .

W. Alberti, Neobar, ein neues Bariumkontraslmittel zur Darstellung des ScMeimhaul- 
reliefs im  Verdauungsextrakt. Zur Darst. des Sehleimhautreliefs im Rontgenbilde 
erwiea sich Neobar (Herst. M e r k ,  Darmstadt) gegeniiber reinem BaSO., ais besonders 
geeignet. (Med. W elt 6 . 1319—20. 10/9. 1932. Belgrad, Sanat. W ratschar.) F r a n k .

C. H. Hampshire, Die britische Pharmakopde 1932. Besprechung des kiirzlich in 
K raft getretenen neuen brit. Arzneibuches, besonders der Anderungen gegeniiber der 
rorigen Ausgabe (1914). (Pharmac. J. Pharmaeist 129 ([4] 75). 414—17. 12/11. 
1932.) " D e g n h r .

Frank Wokes, Einige Probleme der Brilischen Pharmakopde 1932. Besprechung 
der fiir die Praxis des Apothekers bei der Dispensierung der Fingerhutblatter (Folia 
Digitalis) u. ihrer Zubereitungen sich daraus ergebenden Fragen, daC die B. P. 1932 
die Messimg dieser Drogę nicht melir nach Gewicht oder Vol., sondern nach biolog, 
ermittelten Wrkg.-Einheiten Yornehmen laBt. (Pharmac. J . Pharmaeist 129 ([4] 75). 
455—56. 26/11. 1932.) D e g n e r .

Frank Wokes, Hypophysenextrakt B . P. 1932. Sterilisation und 'pn-Werte. Die 
Beeinflussung der A k tm ta t (Akt.) eines Hypophysenextraktes B. P . 1932 durch 
Sterilisation nach B. P. 1932 ( x / 2  Stele., 115°) bei verschiedenen pn wurde untersucht. 
Der Vcrlust an Akt. betrug bei pir =  3 nur 1—2 Einheiten, bei pn =  5 jedoch sehon
5 Einheiten, d. h. 50% der Yorgeschriebenen Akt. Es ist daher zu fordem, daB dies 
P raparat m it einer Akt. von 11 Einheiten u. pn <  4 in den Handel kommt, um nach 
Sterilisation die vorgescliriebcne Akt. von 9—10 Einheiten zu erreichen. — Hypo- 
physenextrakt Yerliert sehon bei Zimmertemp. im Laufe mehrerer Monate reeht erheb
lich an Akt. Es wird daher empfohlen, dies Praparat bei 5° (Eisschrank) u. nicht langer 
ais 1V2 Jahre aufzubewahren. — Adrenalin-HCl- u. iStrophantMnhgg. diirfen nach
B. P. 1932 nicht anders ais durch nur e i n  maliges Erhitzen auf 80° sterilisiert werden.
Diese Forderung ist fiir Strophanthinlsgg. berechtigt; Adrenalin-HCl-Lsgg. werden 
jedoch in ihrer Wirksamkeit durch eine Tyndallisation so wenig beeinfluBt, daB eino 
Nachpriifung der B.-P.-Yorschrift fiir diese Lsgg. geboten erscheint. (Pharmac. J. 
Pharm aeist 129 ([4] 75). 475—76. 3/12. 1932.) D e g n e r .

Wilhelm Altner, Der Nachweis der Gilronensćiure in  ihren Verlindungen. (Vgl.
C. 1S32. I. 1558.) Der Nachweis der Citronensiiure in ihren pharmazeut. verwendetcn 
Yerbb. erfolgt zweckmaBig nach dem fiir die freie Saure vom D . A.-B. VI vor- 
geschriebenen Verf. von D e n ig Ć S , wobei im einzelnen folgendes zu beachtcn ist. Yon 
Li-, Na-, K-, Mg- u. Goffeincitrat 0,1;—0,2g, in 3—4 ccm W. gel., m it verd. H 2 SO., 
schwach ansauern, 1 ccm HgSO,-Lsg. ( 1  g HgO in 4 ccm H 5 SO4 H- 20 ccm W. gel.) 
zusetzen, zum Sieden erhitzen, einige Tropfen KMnO,-Lsg. (0,5%) zusetzen, bei Ggw. 
von Citronensaure entsteht der bekannte weiBe Nd. Bei Ca-Citrąt vorher von dem
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dureh 2 ccm H 2 S 0 4 gefiillten CaSO., abfiltrieren. Bei Fe-Oliinincitrat, F e'"-N H i -Gitmt 
u. Fe"'-Citrat vorhcr die Basen dureh Zusatz yon NaOH-Lsg. bis zur alkal. Rk. ab- 
scheiden u. F iltrat m it H,SO., ansauern. Bei Mn-Citrut ebenso, m it Na2C0 3  ais Fallungs- 
mittel. (Apoth.-Ztg. 47. 1387. 9/11. 1932. Breslau, ,,Goda“ [Genossenschaft ostdtsch. 
Apoth. A.-G.]) " D eg n e r .

J. C. Bauer, Vorsclildge zu Priifungsmethoden fu r  einige National-Formulapraparate 
V. Phenohcasser. (IV. ygl. G o ld s te in -S h u lm a n , C. 1932. II. 258.) Verf.: 10 ccm 
Plienolwasser auf 100 ccm m it W. verd., zu 10 ccm dieser Verdunnung im Glasstopfen- 
Erlcnmeyer 25 ccm 0,1-n. Br-Lsg. USP X. (2,7837 g K B r0 3  +  50 g KBr ad 11, ein- 
gestellt gegen 0,1-n. Na2 S2 0 3 -Lsg. in Ggw. von K J  u. einem geringen OberschuB von 
HC1) u. 5 ccm HC1 (35—38%) zusetzen, schlieBen, 1/ 2 Stde. sclititteln, sehr sehnell
5 ccm KJ-Lsg. (20%) zusetzen, sehnell schlieBcn (Br!), gut schutteln, 1 ccm Chlf. zu
setzen, um das Tribromphenol zu losen, u. J  m it 0,1-n. Na2 S2 0 3 -Lsg. USP X. (wie
D. A.-B. VI) titrieren (Stiirkelsg.). Differenz der hiernach von Phenol yerbraucliten 
u. der im Blindyers. ermittelten ccm 0,1 n Br-Lsg. mai 0,001 568 =  g Phenol. Vor- 
gesclilagen wird eine Geh.-Forderung von 2—2,2%- (J- Amer. pharmac. Ass. 21. 244 
bis 245. 1932.) D eg n e r .

Paget und Desodt, Einige Reaklionen der Barbitursduren. Die untcrsuchten 
Barbitursauren geben m it MlLLONschem Reagens folgende Rkk.: I. In  alkoh. Lsg. 
(0,05 g Substanz in 2—4 ccm A. +  5 Tropfen Reagens): Oardenal, k. oder in der Warme; 
weiBer Nd., 1. beim Erhitzen mit 10 ccm HC1. Dial, weifier Nd. in der Kalte, in der 
Warme grau; teilweise 1. in k., 1. in h. HC1. Veronal, weiBer Nd., 1. in h. HC1. II. In 
Acetonlsg. (0,05 g Substanz in 2—4 ccm Aceton -)- 5 Tropfen Reagens). a) In  der 
Kalte: Gardenal, geringer weiBer Nd., 1. beim Schutteln. Dial, weiBer Nd. Veronal, 
weiBer Nd. b) Beim K p .: Gardenal, zunachst keine Rk., nach 10 Sek. Bldg. eines 
grauen Nd. Dial, unl. Nd., wird beim Kochen grau. Veronal, der zunachst gebildetc 
Nd. lost sich beim Erhitzen; hierauf Bldg. eines grauen Nd. Die Barbitursaurederiw . 
geben in alkoh. Lsg. (1—2 ccm) 1 Tropfen Co-Nitrat u. 1 Tropfen J/io-n< KCN +
1 Tropfen NH 3  rosa bis rotę Fśirbungen. (Buli. Sei. pharmacol. 39 (34). 532—34. Okt. 
1932. Lille.) SCHONFELD.

Frederick Grill, Mikroskopischer Naclnceis von Ephedrin mil Hilfe von salpetriger 
Sćiure. Man gibt zu einem Tropfen Ephedrinhydroehloridlsg. (1: 100) 1 Tropfen gesatt. 
NaNO>-Lsg. u. 1 Tropfen 6 -n. H 2 S 04. Nach Verdunstung bleiben lange charakterist. 
Krystalle zuriick. (J . Amer. pharmac. Ass. 21. 1012— 14. Okt. 1932. Portland, Oregon, 
North Pacific College.) SCHONFELD.

H. Baggesgaard-Rasmussen und F . Reimers, Die Bestimmung des Morpliins in 
Mischungen mit anderen Opiumsalkaloiden. Folgende Modifikation des Verf. von 
M ankioH  u. SCHWEDE (C. 1913. I. 953) wird mitgeteilt, die zur Best. des Morpliins 
u. der Nebenalkaloide im „Tetrapon“ des neuen dan. Arzneibuches (einer Mischung der 
Hydrochloride des Morphins, Narkotins, Kodeins u. Papaverins im Verhaltnis 66,00: 
24,75:4,00:5,00 m it einem Zusatz von 0,25% Chrysoidin ais Farbstoff) dicnen soli:
20 g Tetraponlsg. (2%  hi W., das 15% Glycerin u. 5%  A. enthalt) +  4 ccm 2-n. NaOH
2 -mal m it-10 ccm Chlf. +  30 ccm A. ausschuttcln, obere Schieht abtrennen, Rest der 
Chlf.-A.-Lsg. im Seheidetrichter mit 10 ccm Chlf. aufnelmien, diese vercinigten Ausziige 
dureh W atte in ein tariertes Kólbehen filtrieren, abdest., zur Gewichtskonstanz trocknen, 
Ruekstand =  Nebenalkaloide -|- Farbstoff. Fehlt der Farbstoff, so konnen diese auch, 
in 5 ccm 0,1-n. HC1 gel., m it 0,1-n. NaOH zurucktitriert werden (Methjdorange). — 
Die wss. FI. im Seheidetrichter - f i g  NH 4 C1 puly. mit 4-mal 25 ccm Chlf. +  Isopropyl- 
alkohol (3 +  1 Vol.) 1 Min. kraftig ausscliutteln (vgl. C. 1931. I. 1490), untere Schicht 
filtrieren, zur Trockne bringen (W.-Bad), Ruekstand ( =  Morpliin) w. in 10 ccm 0,1-n. 
HC1 lósen, nach dem Abkiililen 10 ccm W. +  4 Tropfen Methylrotlsg. zusetzen u. m it
0,1-n. NaOH oder Na-Borat zuriicktitrieren. 1 ccm 0,1-n. HC1 =  28,5 mg Morpliin. 
(Pharmac. Acta Helvetiae 7. 249—58. 5/11. 1932. Kopenhagen, Pharm. Inst.) D e g n e r .

Julius August Mtiller, Uber neue Kennzalilen fu r  Drogen und Galenika. I. Kupfer- 
zahlen einiger Drogen. Yerss., die reduzierend wirkenden Bestandteile einer Drogc 
zahlenmaBig zu ermitteln, fiihren zu einer neuen Kennzahl: der Kupferzahl CuZ. Die 
CuZ ist definiert ais diejenige Anzahl Jlilligramm Cu, die der beim Kochen von 1 g 
Drogę m it FEHLlNGscher Lsg. entstandenen Kupferosydulmenge entsprioht. Vf. ge- 
langt zur ,,Inversionskupferzalil“ , indem er das Ausgangsmaterial yor dem Behaudcln 
mit Fehling erst m it verd. Mineralsiiuren koeht (20%ig. HC1). Einzelheiten der Metho-
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dik u. Ergebnisse s. im Original. (Pharmaz. Zentralhallc Doutseliland 73. 450—57. 
21/7. 1932.) _ P. H. S c h u l t z .

W. M. Glesin, Milcrochemische Reaklionen am Pflanzemjewebe. Unters.-Ergebnisso 
in Tabellen. (Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 73. 420—22. 7/7. 1932.) P . H. Sch.

A. Goris und A. Chalmeta, Heftpflaster. Prufung. Fiir die zum pharmazeut. 
Gebrauch bestimmten Heftpflaster wird die Festsetzung folgender Kennzahlen vor- 
gesohlagen: 1. der Kautscliuk- u. ZnO-Geh., 2. dio Fadenzahl des Gewebes in K ette 
u. SchuB, 3. das Minimum der Klebefestigkeit. Ais zur Best. von 3. geeignet wird das 
Agglutinometer von Kraus beschrieben. D er App. gestattet, die Anzahl eem Hg zu bc- 
stimmen, dio in ein GefiiB fliefien miissen, bis dieses durch den zunehmenden Zug an 
seiner Aufhangung eine Pflasterprobe ( 1  x  10 cm) bis zu einer bestimmten Stelle von 
einer auf 37° zu erwarmenden Cu-Platte losreiBt. Einzelheiten u. Abb. im Original. 
(Buli. Sci. pharmacol. 39 (34). 598—603. Nov. 1932.) D e g n e r .

Frank L. La Motte and otlicrs, Hydrogcn ion concentration. London: Baillierc 1932. 8°.
21 s. 6d. net.

J. H. Reedy, Elomentary qualitative analysis for college students; new 2cnd ed. New York: 
Mo Graw-Hill 1932. (163 S.) 12°. S 1.50.

Wechselwirkung zwischen Róntgenstrahlen und Materie in Theorie und Praxis. Hrsg. im Auftr. 
d. dfc. Ges. f. techn. Rontgenkundo beim dt. Verband f. d. Materialprufgn. d. Technik 
von John Eggert u. Ernst Schiebold. Lcipzig: Akad. Yerlagsges. 1933. (VI, 211 S.) 
gr. 8°. — Ergebnisse d. techn. Rontgenkundo. 3. M. 17.— ; L\v. M. 18.80.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

A. Salmony, Uber das spezifische Geiuicht ton  Trockeneis. Herstellung wnTrockeneis 
nach (hm Pe/jna- Verfahren. Nach dem PEGNA-Verf. wird fl. C0 2 direkt a u f Atmo- 
spharendruek entspannt u. der C02-Schnee im Innern der Maschine hydraul. (180 kg 
Druck) zusammengepreBt. Das Verf. wird im einzelnen beschrieben. Das spezif. Gew. 
des danaeh hergestellten Trockeneises wird zu 1,55 bestimmt. (Chem.-Ztg. 56. 901 
bis 902. 12/11. 1932. Berlin.) R, K. M u l l e r .

Basil Heastie, Bemerkungen Uber das Trocknen fesler Stoffe. Beschreibung eines
vertikalen Zentrifugaltroekners u. einer Troekenyorr. fur leichte Stoffe. Hersteller:
R. J e n k i n s  & Co., L t d .  Ivanhoc W ork s, Rotherham. (Ind. Chemist ehem. Manu- 
facturer 8 . 382—83. Nov. 1932.) R. K. M u l l e r .

— , Forłschriłte in der Behandlung von Flussigkeiten mul Gasen. Fiir die Aus- 
fiihrung von Rkk. zwischen Fil. u. Gasen bieten die Kreiselkraft-Hochleistungsdiisen 
naoh SCHLICK besonders groBo Oberfliiehen der zerstaubton Fil. Durch besondere 
MaBnahmen (Gegenstrom, Trennwiinde) werden tote Raume vermieden. (Chem.-Ztg. 
56. 943. 26/11. 1932.) R. K. M u l l e r .

A- Boutaric, Die ozydationsliemmenden Stoffe. Zusammenfassende Darst. der 
Theorie der Autosydation u. der oxydationshemmenden Wrkg. auf Grund der Unterss. 
von D u f r a t s s e  u . Mitarbeitern (C. 1931. I. 2792. 1932. I. 2904. 2926 u. friiher) u. 
von R a y m o n d  (C. 1932. I. 2316). P rakt. Anwendung der oxydationshemmenden 
Stoffe. (Ind. chimique 19. 722—26. 802—06. Nov. 1932.) ' R , K. M u l l e r .

Koppers Co., ubert. von: David Lyon Jacobson, Pittsburgh, Gasreinigung. 
Das Gas wird m it Natriumarsenitlsg. gewaschen. (Can. P. 292 795 vom 22/7. 1927, 
ausg. 3/9. 1929.) D e r s i n .

Eugen Haber, Deutschland, Yerfahrtn zum Abscheiden von Staub und Asche aus 
Raucligasen. In  den teilweise m it W. gefullten Stanbsammler wird AV.-Dampf von 
unten eingefiihrt. Dieser reiBt W.-Nebel mit, so daB dem senkreeht auf die AV.-Obcr- 
flacho strómenden, zu reinigenden Abgas ein Dainpf-Nebelgemisch entgegentritt. 
Beim Auftreffen auf die W.-Oberflache seheiden sich aus dem so vorbehandelten Gas 
Staub u. Ascheteilehen ab. (F. P. 714497 vom 14/3. 1931, ausg. 14/11. 1931. D. Prior. 
21/8. 1930.) ' H o r n .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Deutschland, DeslillaUonsverfahrcn. Das zu 
destillierende Fl.-Gemisch wird vor E in tritt in den Verdampfraum in einem Heiz- 
kórper unter Druck auf eine Temp. erhitzt,, die iiber dem Kp. der zu verdampfenden 
Fl. liegt. Der Gesamtwarmeinhalt des Fl.-Gemisehes soli dabci ausreiehend bemessen
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werden, um dio Verdampfungswarmc fiir die zu entfernendo Komponente zu liefern. 
Das Yerf. dient zur Abtreibung yon Fettsauren. (F. P. 724477 vom 14/10. 1931, 
nusg. 27/4. 1932. D. Prior. 15/5. 1931.) J o h o w .

Van Schaack Bros. Chemical Works, Inc., Chicago, iibert. von: Robert H. van 
Schaack jr., Evanston, Entwassern ton Flussigkeiten durch Dialyse. Das in einer organ. 
FI., wie Athylacełat, Butylacetal, A . o. dgl., enthaltene W. liiBt man durch eine semi- 
permeable Membran in eine andere, hygroskop. organ. FI. eintreten. Bei der Ent- 
wasserung von Athylacetat yerwendet man ais hygroskop. organ. FI. A. (A. P.

E. I. Du Pc ington, iibert. von: William S. Calcott,
Penns Grove, und Harry H. Reynolds, Wilmington, Entwdsserungs- bzw. Trocken- 
miltel. Es besteht aus einem pulverfórmigen Gemisch von P 2 0 5  m it Holzkohle, dio 
gegebenenfalls aktiviert sein kann. ZweckmaBig verwendet man ein Gemisch gleicher 
Teilc der Komponenten. Die Trocknung yon SO., wird erwahnt. (A. P. 1884 558 
vom 2 2 / 8 . 1929, ausg. 25/10. 1932.) D r e w s .

William A. Hammond, Yellow Springs, Trockenmittel. CaS04-Dihydrat wird in 
Semihydrat ubergefiihrt u. danach auf unterlialb 300° hegende Tempp. erliitzt, so daB 
sich hochporóscs CaS04 bildet, das im wesentliehen frei von Hydratationswasser ist. 
Die Erhitzung des Semihydrates erfolgt zweckmaBig wahrend 2 Stdn. auf ca. 230 
bis 250°. Das erhaltcne Prod. hat eine groBere Affinitat zu W. ais A. (A. P. 1 887 849 
Yom 30/4. 1931, ausg. 8/11. 1932.) D r e w s .

Paul Otto Rosin, Dresden, Trocknen ton Nafigul. Die Fertigtroeknung erfolgt 
ahnlich wie bei der Mahltrocknung in einem Kreislauf. Diesem Kreislauf ist aber eine 
Vortrocknungszone m it Einfuhrung von K altluft oder frischen Trockengasen vor- 
geschaltet, durch die das Trockengut auf langom Wegc m it wechselnder Geschwindig
keit gefiihrt wird. — Das Verf. bietet insbesondere die Mógliclikeit, NaBgut Yon kohem 
W.-Geh., z. B. pflanzliche Stoffe, wie Kartoffeln, Rtiben u. dgl., in kiirzester Zeit u. 
ohnc Schadigung der Nahrungsbestandteile oder sonstiger empfindlicher Stoffe zu 
trocknen (hierzu ygl. auch Holi. P. 25 770; C. 1932. I. 1278). {Dan. P. 42 559 vom 
8/4. 1929, ausg. 7/7. 1930. D. Prior. 24/4. 1928. D. R. P. 520 842 KI. 82 a vom 25/4. 
1928, ausg. 17/3. 1931.) D r e w s .

Johan Ernst Nyrop, Kopenhagen, Vornahme ton physikalischen und/oder chernischen 
Ycranderungen an Stoffen. Dem Rk.-Medium wird eine selbstandige Rotation in ent- 
gegengesetzter Richtung zum reagierenden Stoff ertcilt. (Dan. P. 42 636 vom 20/10. 
1928, ausg. 21/7. 1930. Zus. zu Dan. P. 41 539; C. 1932. II. 3930.) D r e w s .

I. G. Fartenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Johannes Fahren- 
horst, Karl Góggel, Ludwigshafen, und Franz Krageloh, Friedelsheim), Verfahren 
zur Ausfiihrung katalylischer Reaktionen unter Anwendung durch Beslrahlung aktitierter 
Katalysaloren, dad. gek., daB man Rkk., bei denen H 2 unter Druck zur Anwendung ge- 
langt, in Ggw. yon Katalysatoren ausfuhrt, die in dem physikal. oder chem. Zustand, 
in dcm sie ihre Wirksamkeit ausiiben sollen.. vor der K ontaktarbeit in Ggw. indifferenter 
Gase oder yon Gasen, Diimpfen oder Fil., die an der Rk., die durch die Katalysatoren 
bewirkt werden soli, teilnehmen, einer Bestralilung mit Hochfreąuenzstrahlen, ins
besondere Rontgenstrahlen oder Radiumstrahlcn, unterworfon worden sind. Das 
Yerf. soli z. B. bei der Hcrst. ton N H 3 Anwendung finden. (D. R. P. 554 855 KI. 12g 
vom G/l. 192S, ausg. 15/7. 1932.) H o rn .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Yerfahren zur Erzeugung einer 
chernischen lieaklion zwischen zwei oder me.hr Gasen. Die Gase sollen ohne Zuhilfe- 
nahme yon elektr. Entladungen chem. aufcinander reagieren kónnen. Es werden in 
das Gas Elektrizitatstrager, z. B. geladene Fil. oder geladener Staub, eingebracht, dic 
dabei den elektr. Anziehungs- u. AbstoBungskriiften eines elektrostat. Gleiclispannungs- 
feldes unterworfen werden. (Oe. P. 126 327 vom 25/2. 1931, ausg. 1 1 / 1 . 1932. I). Prior. 
29/3. 1930.) H o r n .

International Precipitation Co., Los Angeles, ubert. von: Fritz Lechler, Frank
furt  a. M., Verfahren und Yorrichtung zur Durchfuhrung chemischer Gasreaklionen. Bei 
katalyt. Gasrkk. wird eine stille elektr. Entladung unter gleiclizeitiger Erzeugung 
eines elektr. Windes bonutzt. Das ais Katalysatortriiger dienende Drahtnetz dient 
ais Gegenelektrode fiir die m itten durch die Kammer gespannte Elektrodo. Das Verf. 
soli insbesondere zur Darst. Yon S0 3  sowie zur Durchfuhrung von Chlorierungen y o n  
KW-stoffen Yerwendung finden. (A. P. 1796110 vom 13/9. 1927. ausg. 10/3. 1931.
D. Prior. 24/11. 192G.) ' H o r n .  .

1 885 393 vom D r e w s .
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Swann Research, Inc., Alabama, ubert. von: Russell L. Jenkins, Anniston, 
uud James F. Norris, Cambridge, Poriger Silicakontakl. Ausreichend zerkleinerter 
Serpentin wird m it 6 -n. H 2 S 0 4 vorzugsweise bei Tempp. von 60—80° beliandelt, bis 
das im Minerał Yorkandene Mg in Sulfat iibergefiihrt ist. Der S i02-haltige Rtickstand 
wird nach dem Waschcn langsam bei 100— 110° getrocknet. Das so erhaltene S i02- 
Skelett wird m it geeigneten katalyt. wirksamen Metallen impragniert. Hierzu ver- 
wendet man z. B. die Chloride von Cu oder Co. (A. P. 1884 709 vom 22/10. 1928, 
ausg. 25/10. 1932.) D re w s.

Coen Comp., Inc., Los Angeles, ubert. von: Charles V. Zoul, Los Angeles, Hcr- 
stellung von adsorplionsfahigem Ton. D er auf den erforderliclien Feinheitsgrad ge- 
brachte Ton wird zunachst zwecks Neutralisation m it Siiurc behandelt u. alsdann 
m it AlCl3 -Lsg. besprengt. AnschlieBend folgt Trocknen. Ein derart vorbehandelter 
Ton eignet sich besonders zur Entfarbung yon Olen beliebiger Herkunft. (A .P .
1884 954 vom 20/7. 1929, ausg. 25/10. 1932.) D r e w s .

Handbuch der ehemisch-technischen Apparate, maschinellen Hilfsmittel und Werkstoffc. Ein
Iexikal. Nachschlagewerk f. Chcmiker u. Ingenieure. Hrsg. von August Jean Kieser.
Lfg. 1. Leipzig: Spamer 1932. (9G S.) gr. 8 °. Lfg. M. 8.50.

III. Elektrotechnik.
Leopold Prasnik, Ober den Ausbrennvorgang der im  Vahuum gegliiklen Drahle. III. 

(II. vgl. C. 1932. II. 1487.) Es wird versucht, die Wrkg. der Warmeleitung bei den 
Reohuungen der friiheren Mitt. (1. c.) niiherungsweise zu bestimmen. (Z. Physik 77. 
127—32. 19/7. 1932. Budapest.) S k a l i k s .

M. Sitnikoy, Ober die Moglichkeit der Einfuhrung selir hoher Polentiale in Enl- 
ladungsróhren. Vf. maeht den Vorscklag, Entladungsrohren fiir sehr hohe Spannungen 
so zu konstruieren, daB sie neben den ublichen Unterteilungen Knickstellen m it Magnet- 
feldumlenkung aufweisen. Durch Kombination mehrerer Magnetfelder konnen auch 
lonen u. zu langsame Elektronen, dic dic Rohre gefahrden, olme Knickstellen ent- 
fernt werden. Yf. meint, daI3 man m it einer Elektronenpumpe (eine Konstruktion, bei 
der in der Dampfstrahlpumpe der Dampfstrahl durch einen Elektronenstrahl ersetzt 
ist) ein besseres Vakuum ais m it den je tzt gebrauchlichen Pumpen erreichen konnte. 
(Z. techn. Physik 13. 460—64. 1932. Leningrad.) L. E ngel.

Adolf Thol, Hamburg, Verfahren zur Ilerslellung uonfesten Elektrolyten Jur Konden- 
satoren durch Etnulgieren verflussigter Paraffine, dad. gek., daB ais Emulgiermittcl 
Lccithin, besonders Pflanzenlecithin, yerwendet wird, m it dem die Paraffine zu einer 
bei der Filmbldg. gut haftenden Emulsion yereinigt werden. — An Stelle gereinjgter 
Paraffine kami auch rohes Montanwachs m it Lccithin emulgiert werden. Zur Er- 
hohung der Haftfestigkeit der Emulsion empfiehlt es sich, noch Fluayilharze aus Gutta- 
percha bzw. Balata zuzusetzen. (D. R. P. 563 994 KI. 21g vom 11/2. 1932, ausg. 17/11. 
1932.) H e i n r i c h s .

Technidyne Corp., New York, ubert. von: Joseph A. Flanzer, Brooklyn, New 
York, Ilerslellung eines Widerslandselemenis fiir Heizzwecke, bestehend aus einem zylindr. 
Isolator, der m it einer Schieht eines Isolieranstrichs, bestehend aus 10 ccm Graphit- 
pulyer, 20 ccm W. u. 3—10 cem H 3 P 0 4 (85°/„ig), ilberzogen wird. Die M. wird %  bis
2  Stdn. bei 650° gebacken. (A. P. 1 881 444 vom 5/7.1928, ausg. 11/10.1932.) M. F. M.

Technidyne Corp., ubert. von: Joseph A. Flanzer und Emil Reisman, Brooklyn, 
N. Y., Anstrich- und 0 berzugsmitlel zur Ilerslellung von elektrischen Widerslanden, be
stehend aus einer Lsg. eines Metallphosphats, z. B. Ni-, Ag- oder Al-Phosphat, in iiber- 
schiissiger Phosphorsaure, der ein Metallpulyer, z. B. Ag oder Ni, oder Graphitpulver 
zugesetzt wird. Der Oberzug wird z. B. auf eine Emailleisoliergrundlage aufgebracht. 
(A. PP. 1881445 vom 18/9. 1929, ausg. 11/10. 1932. 1881446 vom 5/12. 1929, 
ausg. 11/10. 1932.) M. F. M u l l e r .

~C. H. F. Mtiller Akt.-Ges., Hamburg-Fuhlshuttel (Erfinder: Heinrich Franke, 
Hamburg-Fuhlsbuttcl), Festlegung der giinstigslen Belichlungszcit bei Rontgenaufnahmen 
m it Hilfe einer Ionisationskammer, dad. gek., daB eine an sich bekannte, m it einem 
schweren Gas oder Edelgas gefiillte Ionisationskammer yerwandt wird, dereń Wan- 
dungen aus Metali oder Metalloxyden bestehen. — Eine sol che Kammer besitzt eine 
ausgesprochene Wellenlangenabhangigkeit in dem Sinne, daB ihre Empfindlichkeit m it
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steigender Rohrenspannung abnimmt. Das von der Ionisationskaimner betiitigtc 
Zeigerinstrument gibt dadurch sowohl bei weichen wie bei harten Stralilen die riehtige 
Belichtungsdauer an. Ais Fullmittel liat sieli besonders Argon bewahrt. (D. R. P. 
562 320 KI. 21g vom 13/7. 1930, ausg. 12/11. 1932.) H e in r ic h s .

N. V. Philips’ GloeilampenJabrieken, E indhoven, H olland (Erfinder: Jan 
Hendrik de Boer und Martin Cornelis Teves, H olland). Photozelle m it einer Alkali- 
m etallelektrode. U m  Stórungen, die dadurch entstehen, daB die Anodę Elektronen  
aussendet, zu yerm eiden, iiberzieht m an diese m it einer diinnen Schicht eines Mineral- 
oles von hohem  K p., z. B. m it Petroleum gelee, oder S i0 2. D ie S i0 2 wird zweckmaBig 
durch Aufdam pfen aufgebracht. (Aust. P. 4032/1931 vom  15/9. 1931, ausg. 17/3. 
1932. H oli. Prior. 27/9. 1930.) ' G e is z le r .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland (Erfinder: Willem 
Christiaan van Geel, Jan Hendrik de Boer und Hendrik Emmens, Holland), 
Trockengleichrichter. Die Kathode besteht aus einem Element der 1 . Untergruppe 
der 4. Hauptgruppc des period. Systems (Zr, Ti, Hf, Th), das m it einem Oxyd des 
gleiehen Elementes iiberzogen ist. Ais Anodę wird eine Metallverb. verwendet, die 
ein Halogen oder ein Element der O- oder N-Gruppe enthalt, wio z. B. CuJ2 m it einem 
Geh. an freiem J . (Aust. P. 869/1931 vom 24/2. 1931, ausg. 17/3. 1932. Holi. Prior. 
8/3. 1930.) Geisz le r .

E. M. Lewinson und I. W. Hofman, U . S. S. R ., Herslellung ton Kupferoxyd- 
platlen fiir  Oleichrichter. D ie gegluhten u. oxydierten K upferplatten werden durch 
E intauchen in G lycerin abgekiihlt. (Russ. P. 22 816 vom  10/1. 1930, ausg. 31/12. 
1931.) R ic h te r .

IV. Wasser. Abwasser.
— , Graphit ais Kesselsteinterliiitungsmitlel. An Hand ciniger franzos. Erfahrungen 

in der Anwendung von Graphit ais kesselsteinverhindernde3  Mittel, werden die Moglich- 
keiten der t)bortragung dieses Verf. auf russ. Verhaltnisse besprochen. (Minerał. Roh- 
stoffe [russ.: Mineralnoe Ssyrje] 6 . 1101— 03. 1931.) K le y e r .

Louis Sounier, Erankreich, Slerilisieren ton Wasser unter Verwendung von 
Tabletten aus Chlorkalk, dem evtl. Talk oder Kall; zugesetzt wird. (F. P. 732 820 
vom 8/3. 1932, ausg. 2G/9. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Federal Phosphorus Co., Anniston, Alabama, V. St. A., Hcrstellung cines Oe- 
misches ton Na-Phosphalen zur Beliandlung ton Kesselwasser und anderen waprigen
Losungen, bestehend aus Na4P*07  u. N aP 03, zwecks Erhaltung einer bestimmten
P h  in der wss. Lsg. — Ein Gemisch v o n  76,5 Teilen NaH 2P 0 4 -2H20  u. von 
134,7 Teilen Na^HPO., -12 H20  wird bei 620° zum Schmelzen gebracht u. durch 
AusgieBen auf eine k. Metallplatte in diinner Schicht rasch abgekiihlt, u. zwar wird 
die Temp. auf 100—300° rasch herabgesetzt u. spater mehr oder weniger schncll weiter 
heruntorgekiihlt. — Ein Gemisch von 74,14 Teilen Na2 C03  u. 78,26 Teilen H 3 P 0 4 

(100°/oig) oder 104,2 Teilen H 3 P 0 4 (75°/0 ig) wird langsain erhitzt, um zunachst C0 2 

u. H20  abzutreiben, u. dann wird die Schmelze allmahlich auf 940° erhitzt. Wenn 
die Schmeke gleichmaBig geworden ist, wird wieder wie vorher beschrieben abgekiihlt. 
Das Prod. besteht zu S0% aus Na4P„0; u. zu 20°/o aus N aP 03. (E. P. 378 345 vom 
4/3. 1932, ausg. 1/9. 1932.) M. F. Mu l le r .

Max Priiss.. Essen, Beliandlung ton Abwasserschlamm. Zwecks Zera. des Abwasser- 
sclilamms wird dieser in  einer Zersetzungskammer erhitzt, u. zwar geschieht das E r
hitzen durch eine m it Dampf behciztc Eintauchspirale, die in den oberen Teil der FI. 
hineinragt u. ohne Abheben des Deckcls zu Reinigungszwecken herausgezogen werden 
kann. Dazu mehrere Abbildungen. (E. P. 381799 vom 15/1. 1932, ausg. 3/11. 1932.
D. Prior. 15/1. 1931.) M. F. Mu l l e r .

V. Anorganiscłie Industrie.
Chas. W. Johnston, Untersucliung ton reinem flussigem Schivefeldioxyd m it Hilfe 

ton Mikrophotograpliten. Mikrophotographien von fl. S 0 2 mit 75-facher VergroBerung 
lassen keino Verunreinigungen erkennen. Auch in den Yerdanipfruckstanden von fl. S 0 2 
werden nach dieser Methode hóchstens Spmen von Verunreinigungen gefunden. (Ind. 
Engng. Chem. 24. 1315—16. Nov. 1932. West Norfolk Ya., Y ir g in ia  Sjielting  
Co.' K. K . Mu l l e r .
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H. Harter, Apparalurfragen der Stickstoffinduslrie. K ritik des AufsatżCs von 
W a e s e r  (C. 1932. I I .  1489); Erwiderung yon Waeser. (Chem. Fabrik 5. 461—63. 
30/11. 1932.) S k a l i k s .

N. E. Pestow, Zur Fabrikation von łechnischen und reinen Phosphalen. Bericlit 
iiber die Anwendung von Phosphaten beim PARKER-ProzeB, in saurefesten Maśsen, 
in der Glasfabrikation, in der Nahrmittelindustrio usw. (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal 
chimitscheskoi Promyschlennosti] 1932. Nr. 9. 35—37.) ScitONFELD.

Bruno Schulz, Cldoralkalielektrolyse nach dem (juecksilber- oder Diaphragma- 
verfahren'! Durch den Bedarf der Kunstseidefabrikation an Cl-freien Atzalkalien h a t 
das Hg-Verf. der Chloralkalielektrolyse an Bedeutung gewonnen. Die Hauptmangcl 
der alten Hg-Zellen sind in einer neueren Konstruktion vou K r e b s  & Co. bcseitigt 
vor allem durch prazise Ausfuhrung der Leitflachen fur Hg in der aus Zement be- 
stehenden elektrolyt. Abteilung. Der Hg-Bedarf dieser Zelle betragt nur noch 72 
bis 75 kg/1000 Amp. bei Einheiten m it 5000—10000 Amp., die Spannung nur 4,2 Volt. 
Durch Regelung der zuflieBenden Losungsm.-Menge im eisernen Zers.-Raum wird die 
Konz. zweckmaBig auf 200—500 g/l bei NaOH, 250—650 g/l bei KOH eingestellt. Die 
Gefalir yon Betriebsstórungen ist geringer ais beim Diaphragmenverf. (Chem.-Ztg. 56. 
889—790. 9/11. 1932. Berlin-Licliterfelde.) R. K. M u l l e r .

A. P. Obuchów und W. P. Lawrow, Geuiinnung von Magnesiumchlorid aus 
Losungen durch Einwirkung von Chlorwasserstoff. Unters. des Systems MgCl2 +  H 20  
HC1. Boi 0° fallt die Lóslichkeit der MgCl2 von 34,6% in reinem W. auf 0,7% in 40,8% 
HC1 enthaltendem W .; die Menge des eingeleiteten HCl entspricht etwa der Menge des 
ausgesalzenen MgCl2 in % . Die Bodenphase besteht aus MgCl2 -6 H 2 0. Hóchstmengc 
der aufgenommenen HC1 =  40,8%. Dehydratation wird trotz der hohen HCl-Konz. 
nicht beobachtet. Bei 25° fallt dio Lóslichkeit des MgCl, in W. bei Sattigen m it HC1 
von 35,8% auf 3,0% (u. 36,7% HC1). Bei 50° ubernimmt bei Einleiten von HC1 das 
MgCl2 die Rolle des aussalzenden Agenses, u. nicht IICl. Hochstkonz. der HC1 bei 50° 
in MgCl2 -Lsg. =  19,6%, bei 19,9% MgCl,. Bei 82° eiT eicht die HCl-Lóslichkeit 4,6%, 
bei 34,7% MgCl,. Bei 100° ist die Hochst-HCl-Konz. 2,2°/o bei 40,1% MgCl2. AuBer- 
dem wurde dio Lóslichkeit yon MgCl2 beim Erwarmen im geschlossenen GefaB -u. E in
leiten von HC1 untersucht. Bei reinen MgCL-Lsgg. wurde ein Haltepunkt bei 116,7°, 
in Ggw. von HCl etwas unter dieser Temp., beobachtet, zuruekfuhrbar auf die dehydrati- 
sierende Wrkg. des HCl unter Druck. — Es wurde yersucht, MgCl2 aus seinen Laugen 
durch Einleiten yon HCl auszusalzen. Die 35%ig. MgCl2-Lauge wurde in einer Kolonne 
herabrieseln gelassen u. von unten HCl eingeleitet. Bei Beriihrung der Laugen m it HCl 
scheiden sich sofort MgCl, - 6  H 2 0-Krystalle aus, die nur Spuren yon HCl enthalten. 
(Chem. J . Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser.B. Shurnal 
prikladnoi Chimii] 4. 994— 1001. 1931.) SCHONFELD.

V. Charrin, Bauxit und Aluminium. (Vgl. C. 1932. II. 1220.) Entw. der Al- 
Fabrikation, Verff. der Darst. aus Bauxit (nach B a y e r )  u . aus AI2 0 3  (Schmelzelektro- 
Jyse), EinfluB der Bauxitqualitat, gegenwartiger Stand der Al-Gewinnung u. -An
wendung, kiinftige Aussichten. (Ind. chiniicjue 19. 646— 50. Sept. 1932.) R. K. M u l l e r .

V. Charrin, Der franzosische Bauxit. (Vgl. yorst. Ref.) Verwendung des Bauxits 
in Schleifmitteln, in der Keramik zur Horst, feuerfester Prodd. u. zur Herst. von Rost- 
schutzanstrichen. (Ind. chimiąue 19. 808— 11. Nov. 1932.) R. K. M u l le r .

Horst Ruuipelt, Die. Beslandteile der Bauxitroherde aus den Lagern bei Bodayk 
(Ungarn). Aus Róntgenunterss. ergibt sich, daB in der Bauxitroherdo von Bodayk 
Fe2 0 3  ais Goothit F e0 2H (mkr. u. nach der Lóslichkeit in 2 yerschiedenen Dispersitats- 
graden), A12 0 3  ais Bauxit u. S i0 2 mindestens teilweise ais Quarz yorliegt. Der hoher 
dispersc Goethit t r i t t  bei der Flotation in den Bauxitkonzentraten auf. (Metali u. Erz 
29.471—74.2/11. 1932. Dresden, Techn. Hochsch., Inst. f. Kolloidcliemie.) R. K. Mil.

Dow Chemical Co., Midland, ubert. von: Sheldon B. Heath, Midland, Abscheiden 
von Calciumchloral aus Calciumchlorid enlhallenden Losungen. Die Krystallisation des 
Clilorat.es orfolgt ais Ca(C103)2* 2H ,0  aus Lsgg., in denon das Mol.-Yerhaltnis zwischen 
Chlorid u. Chlorat zwischen 2 : 1 u. 1 : 1 liegt. (A. P. 1887809 vom 30/1. 1930, ausg. 
15/11. 1932.) ’ D r e w s .  '

Dow Chemical Co., Midland, iibert. von: John J. Grebe und Ray H. Boundy, 
Midland, Gewinnung ton  Brom aus Seeicasser o. dgl. Das Seewasser wird zunachst an- 
gesauert u. sodann m it Cl behandelt. Das in Freiheit gesetzte clementare Br wird 
aus dom W. mit Hilfe oinos Luftstromes entfernt, den man zwecks Absorption des Br
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durch akt. Kohle leitet. Zur Gewinnung des Br wird die dam it beladenc akt. Kohlc 
erhitzt, wobei die entweichenden Dampfe kondensiert werden. Das fi. Br wird von 
der erhaltenen wss. Lsg., welche H Br enthalt, getrennt. Das HBr ■wird seinerseits 
m it CI bchandelt. Aus der cntstandenen Lsg. von HC1 wird das Br durch Destillation 
u. Kondensation gewonnen, wahrend die 1IC1 zum Ansauern neuer Mengen von Sec- 
wasser dient. (A. P. 1885  255 vom 2/7. 1930, ausg. 1/11. 1932.) D r e w s .

Dow Chemical Co., Midland, iibert. yon: Grayton F. Dressel, Midland, Reinigung 
von verMltnisma(lig gennge Mengen von Chlor enthaltendem fłiissigem Brom. Das Br 
wird bei im wesentlichen unterhalb seines Kp. liegenden Tempp. partiell yerdampft, 
indem man die FI. m it einem langsamen Luftstrom zwecks Entfernung der entwickelten 
Diimpfe behandelt u. die dampfbeladene Luft kiihlt, so daB wenigstens ein Teil des 
darin entlialtenen Br kondensiert wird. Die das Cl enthaltenden Ruekstandsgase 
werden abgetrennt. Man nimm t die Verdampfung boi Tempp. zwischen 20 u. 55° vor. 
(A. P. 1885 029 T om  25/6. 1930, ausg. 25/10. 1932.) D r e w s .

Barrett Go., New York, iibert. von: Edward W. Harvey, Higliland Park, Be- 
handlung von Flussigkeiten mit Ammoniak, insbesondere Herstcllung von Ammoniak- 
lósungen aus fłiissigem Ammoniak. Das fl. NH 3  wird schnellstens u. innigst m it der in 
Frage kommenden Fl., z. B. W., yermischt, wobei man sich besonderer, naher be- 
schriebcner Yorr. bedient. Die Mischung erfolgt unterhalb der Fl.-Oberflache. In  der 
Fl. vorhandene Verunreinigungen werden auf dieso Weise gleichzeitig ausgefallt. (A. P.
1885 012 vom 17/4. 1929, ausg. 25/10. 1932.) D r e w s .

Herbert Wittek, Beuthen, Bindung von Ammoniak bei hoher Temperatur in  Form 
von Verbindungen ein- oder zweiwertiger Me.talie, wie Cyanide, Cyanate, Gyanamide 
oder Gemische dieser Verbb., unter Ausgang von Carbonaten oder Osyden der Metalle 
u. gegebenenfalls unter Zuhilfenalime C-haltiger Gase, 1. dad. gek., daB die Rk.-Stoffe 
durch einen in an sich bekannter Weise m it Zwischenboden vcrsehenen Schachtofen 
abwechselnd von innen nach auBen u. von auBen nach innen bewegt u. dabei mehr- 
mals durch Stcllen hóherer u. niedrigerer Temp. gefuhrt werden, wobei die Bewegung 
der Stoffe z. B. durch Schaufeln erfolgt, wahrend die Rk.-Gase in der Bewcgungs- 
richtung der festen Stoffe oder dieser entgegen stromen. — 2. dad. gek., daB die Stellen 
h 6 herer Temp. durch die Regelung der Beheizung der Zwischenwande, die Stellen 
niedrigerer Temp. durch die Regelung der Beheizung der AuBenwand des Ofens er- 
zielt werden. — 6  weitere, auf die Einrichtung des Ofens beziiglicke Anspriiche. (D. R. P . 
564 503 KI. 1 2  k  vom 11/5. 1930, ausg. 19/11. 1932.) D r e w s .

Ammoniaąue Synthśtiąue et Derives, Soc. An., Belgien, Ilarstellung von 
Ammoniumsalzen. Die Herst. erfolgt durch Zerstauben yon Sauren in einer NH3- 
Atmosphare. Oberhalb des Neutralisationsapp. befindet sich eine kolonnenartige Vorr., 
durch die die aus dem Neutralisationsapp. entweichenden Gase oder Dampfe gefuhrt 
werden. Die Kolonne wird m it einer Saure, z. B. H 2 SO.,, berieselt, um etwa entweichen- 
des NH 3 zu binden. Am FuB der Kolonne sammelt sich dio NH4-Salze enthaltende 
Saure an u. wird gegebenenfalls m it H N 0 3  yermischt. Das Sauregemisch gelangt 
sodann in den im Neutralisationsapp. angebrachten Zeretauber. Dieser ist in etwas 
geringerer Hohe angebracht ais die AuslaBóffnungen fiir dio Gase u. Dampfe. Dio 
Saurekonz. wird so gewahlt, daB die Rk.-Warme zur Verdampfung des vorhandenen 
W. ausreicht. Verwendet man ein Gemisch yon H 2 SO., u. H N 03, so enthalten die en t
weichenden Gase auBer dem NH 3  aueh Stickosyde, welche ebenfalls von der die Kolonne 
berieselnden H 2 S 0 4 aufgenommen werden. Die entstandenen Salze werden aus dem 
unteren Teil des Neutralisationsapp. entfernt, z. B. dureh eine Transportsclineckc. 
Gegebenenfalls konnen Neutralisationsapp. u. Kolonne in einer einzigen Anlage ver- 
einigt werden. Oder aber man laBt die Kolonne fortfallen u. fiihrt die H N 0 3  z. B. in 
halber Hólie in die Neutralisationsanlage, wahrend die H 2 S 0 4 im oberen Teil des App. 
eingeleitet wird. (F. P. 734 521 yom 1/4. 1932, ausg. 24/10. 1932. I t. Prior. 18/4.
1931.) D r e w s . ’

Armour Fertilizer Works, Chicago, iibert. von: Harry C. Moore, Chicago. 
Herstcllung von Ammoniumsalzen. Die entsprechende Saure wird auf einen ais Kontakt- 
medium wirkenden Kórper des dem herzustellenden Salz entsprechenden Salzes ge- 
bracht u. sodann m it fl. wasserfreiem NH 3  in Boruhrung gebracht. Hierbei verwendet 
man solehe Mengen des NH 3  u. der Saure, daB das entstandene Salz weder freio Saure 
noch freies NH 3  enthalt. Die Rk.-Warme soli ausreichend sein, um den gróBten Teil 
des in der Saure entlialtenen W. zu verdampfen u. ein prakt. trocknes Prod. zu er- 
zeugen. Bei der Herst. von (Y //4)25 0 4 geht man yon (NH 4 )2S 0 4 aus. Bei der Yer-



1933. I. I I VI. GrIAS. KERAMIK. Ze m e n t . Ba u s t o f f k . 829

wendung verschiedener Sauren erhii.lt man Mischsalze. D er Ausgangskorper darf natiir- 
lioh an der chem. Rk. nicht teilnehruen. (A. P. 1884105 vom 17/10. 1929, ausg. 
25/10. 1932.) D r e w s .

Pierre Jolibois, Paris, und Georges Chaudron, Lille, Gewinnung vmi Bleichloro- 
phosphat aus naturlich vorkommendem Calciumphosphat. Das Ca-Phosphat wird nach 
dem Zerkleinem m it PbCl2 behandelt. Beispiel: Eine bestimmte Menge Naturphosphat, 
die 50 kg P 2 0 5-3 CaO enthalt, wird m it 150 kg PbCl2 gemischt, in 1200 1 W. suspendiert 
u. wahrend 30 Stdn. auf ea. 100° erbitzt. D er entstandene Nd. h a t die ungefahre Zus. 
PbCl2-3 (P2 0 5-3 PbO). D a s F iltra t ist frei von P„06. (A. P. 1885 447 vom 19/2. 
1931, ausg. 1/11. 1932. F. Prior. 27/2. 1930.) '  D r e w s .

Joseph Vital Ghislain van den Driessche, Uccle-Briissel, Herstellung von 
amorphem Kohlenstoff und von Wassersloff. Man liifit W.-Gas (CO +  H 2) u. W.-Dampf 
auf CaC2 bei 250° unter LuftabschluB einwirken. (A. P. 1887792 vom 11/1. 1932, 
ausg. 15/11. 1932. Belg. Prior. 16/1. 1931.) D r e w s .

Gustave T. Reich, Anaheim, V. St-. A., Verarbeiten salzhalliger Abfallflussig- 
keiten. KC1 enthaltende Abwaśser, bcsondcrs Schlempen, werden m it (jS1H4 )2 S 0 4 ver- 
mischt, auf DD. von 1,25—1,35 eingedampft, krystallisieren gelassen, die auskiystalli- 
sierten Gemische von K 2 S0 4 u. NH,C1 von der Mutterlauge getrennt, m ittels A. o. dgl. 
in K 2 S 0 4 u . NH 4C1 zerlegt u. die Lsg. vom Losungsm. befreit. (A. P. 1886 045 
vom 1/4. 1927, ausg. 1/11. 1932.) KijHLiNG.

Chemische Fabrik Buckau, Deutschland, Herstellung von Kaliumearbonat. Aus 
K 2 S 04, Erdalkalihydrat u. CO bzw. CO enthaltenden Gasen wird zunachst Ił-Form iat 
hergestellt u. dieses dann durch Calciniercn in K 2C0 3  ubcrgefuhrt. Man arbeitet in  wss. 
Lsg. Beispiel: 300 kg K 2 S 0 4 u. 120 kg Ca(0H ) 2 werden in verd. wss. Lsg. in m it Fe- 
Ruhrwerken versehenen Autoklaven bei 200° u. 15 a t m it gereinigtem Generatorgas 
behandelt, bis die Absorption von CO aufgehort hat. Der entstandene CaS0 4 wird so
dami abfiltriert, wahrend das vom Kalk u. Gips befreite F iltrat zur Trockne eingedampft 
wird. Das erhaltene Prod. wird sodami in oxydierender Flamme in einem Thelenofen 
ealciniert. Slan erhalt ca. 200 kg K 2 C03. ZweekmaBig wird die K-Formiatlsg. vor 
dem Einengen duroli Zugabe von I i 2 C0 3  oder K H C0 3  von etwa vorhandenen Ca-, 
Fe- oder Al-Verbb. befreit. (F. P. 733"945 vom 21/3. 1932, ausg. 13/10. 1932. D. Prior. 
20/4. 1931.) D r e w s .

Pennsylvania Salt Mfg. Co., Philadelphia, iibert. von: David Arthur Pritchard, 
Sandwich, lłeinigen von chlornalriumhalliger Atznatronlauge. D ie  konz. NaOH-Legg. 
werden m it entsprechenden Mengen von H,SO, oder Sulfaten yersetzt, z. B. mit 3 bis
4 Teilen Sulfat je Teil NaCl, so daB das N aćl prakt. vollstandig ausgefiillt wird. (A. P. 
1888 886 vom 17/7. 1928, ausg. 22/11. 1932. E. Prior. 21/10. 1927.) D r e w s .

BariumReduction Corp., Charleston, iibert. von: JamesB. Pierce jr., Charleston, 
Entwassern von Glaubersalz. In  fl. Phase befindliches N a2 S 0 4 '10H .,0  wird m it etwa 
der zweifachcn Menge entwassertem N a2 S 0 4 yermischt, so daB die M. in  ein im wesent- 
lichen festes Prod. iibergefuhrt wird. Bei Erhitzung auf 32° wird die M. nicht melir fl. 
AnschheBend folgt Entwassern bei hohen Tempp., z. B. bei 600° u. dariiber. (A. P.
1886 580 vom 8 / 1 2 . 1928, ausg. 8 / 1 1 . 1932.) D r e w s .

United States Radium Corp., iibert. von: Herman Schlundt, U. S. A., Ver- 
fahren zum Vorbehandeln von radioakliven Stoffen, z. B. Radiumbromid zu dem Zwecke, 
die Gefahrdung der Arbeiter, welche m it solchen Stoffen arbeiten miissen, z. B. bei 
der Herst. von Leuchtgegenstanden, herabzusetzen. Radiumbromid z. B. wird in W. 
gel. u. kurze Zeit gekoclit. Oder die Lsg. wird im geschlossenen Behalter eyakuiert. 
Die gesundheitsschadliche gasformige Emanation entweieht dabei. (A. P. 1866132  
vom 22/3. 1929, ausg. 5/7. 1932.) B r a u n s .

VI. Glas. Keramik. Zement. Baustoflfe.
Richard Aldinger, Die Fortschrilte der Emailtechnik im  Lichle der neuesten For- 

schung und Literatur. (Glashiitte 62. 793—95. 7/11. 1932. Chemnitz.) Salm ang .
Karl Meures, Die Wissenschaft im  Diensle der Emailtechnik. Forschimgsbericht. 

(Glashiitte 62. 789—93. 7/11. 1932. Karlsruhe.) S a lm a n g .
— , Das Mahlen der Emmllen. (Glashiitte 62. 883—85. 12/12. 1932.) S a lm a n g .
Ludwig Stuckert, Die Trubung der Emails in  Theorie und Praxis. Bespreehung 

der physikal. Grundlagen der Trubung u. ihrer techn. Ausfuhrung. (Glashiitte 62. 
798—801. 7/11. 1932.) S a lm a n g .
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Walter Kerstan, Das Brennen und Pudem. Bcschrcibung des Arbeitsvorgangcs 
init Brennkurve u. Liektbildern von Pudem . (Emailwaren-Ind. 9. 375—77. 1932.) S a l .

H. Lang, Fisckschuppen im  Blechgrund. Fisckschuppen wurden auBer an gc- 
beizten, also m it H 2 behandelten Blechen auch an m it Sandstrahl abgeblasenen beob- 
achtet. Auch vorher vorgenommenes Ausgluhen anderte nichts. Zusatz yon Spar- 
beize yerminderte die Schuppenbldg. etwas. Gestanzte Stiieke zcigten die Bldg. nicht. 
GuBeisen, das ebenso wie ein Blcch vorbehandelt worden war, zeigte im Gegensatz 
zu jonem keine Sckuppen. Zuweilen treten dio Sckuppen nur im Deekemail, niclit 
aber im Gruudemail auf. Vf. fuhrt einen Teil der Sckuppen auGer auf H-Entbinduiig 
auf Spannungen zuriick, dio durch zu scknclles u. daher unzureickendes Einbrennon 
des Grundemails entsteken. (Glaskiitte 62. 801—03. 7/11. 1932.) Salm ang .

Oscar Knapp, Die. Fortschrilte der Glasindustrie im Jalire 1931. (Vgl. C. 1932.
II. 2506.) Dio Glasarten u. ihre Veredlung. (Glashutto 62. 897—99. 19/12. 1932.) S a l .

W. Hirsch, Die Abhdngigkeit der KrystaUisationsgeschwindigkeiten der Entglasungs- 
produkte des englischen Bleikrystalls vom Kaligelialt. Die kunstlick gezuchteten Ent- 
glasungserzeugnisso von 5 synthet. kergestellton Kalibleiglasern wurden auf Krystalli- 
sationsgeschwindigkeit untersuclit. AUo Schmelzen zcigten nur eino Krystallart u. 
zwar nur an der Pkasengrenze Glas-Łuft, niclit aber innen im Glasc an den Blasen. 
Die Krystalle bestandon wakrsckeinlich aus Cristobaht. Dio Abhangigkeit des K 20- 
Geh. von Temp. des Gleichgewichts zwischen Krystall u. Glas, der Krystallisations- 
geschwindigkoit u. dereń Maximum ergab folgende ScliLissc: tjberschreitet man den 
naeh der ZsCHlMMERschen Bleiglasregel bestimmten K 20-Geh. yon 11,6%, so sinkt 
dio Gleichgewichtstemp., die Temp. des Krystallisationsmaximums u. dio Krystalli- 
sationsgeschwindigkeit, das Glas wird also bzgl. soiner Entglasuiig besser. Geht man 
mit dem K 20-Geh. unter den Normalwert der Bleiglasregel, so wird dio Entglasung 
seklimmer. Diagrammc ermoglicken die Berecknung des Auftretens von Krystallon 
u. dereń GroBe. Oberhalb 1105° treten bei noch so langem Abstehen keine Krystalle 
auf. Allerdings tr i t t  dann Abbrand auf, der dio Entglasung fordert. Durck den Weclisel 
des K.20-Gch. wird nicht nur dio Entglasung, sondern auck die Viscositat u. die Halt- 
barkeit beeinfluBt. (Glasteehn. Bor. 10- 625—34. Dez. 1932. Karlsruhe, Silikat-Hiittcn- 
labor. d. T. II.) SALMANG.

F; Eckert, S. del Mundo und F. H. Zschacke, Die Homogenisierung des Gemenges.
III . Ober den Einflu/3 der Feuchłigkeit des Sandes auf die Durclmiischharkeit und Ent- 
mischung der Gemenge. (II. vgl. C. 1932. II. 2375.) Der Feucktigkeitsgeh. darf nicht 
so wcit stcigen, daB die Rieselfahigkcit leidet, was bei Sand bei 15°/0 W. eintritt. Zu
satz yon CaO verringert, korniges Kalkpulver erhoht die EieseKahigkeit. Gefrorenor, 
feuckter Sand laBt sieh okne vorkeriges Auftauen m it Soda miseken. Die beste Sand- 
foucktigkoit liegt bei 5°/o- Poi 15°/0 W. ist das Gemengo prakt. staubfrei. Durch 
Vormisehung von Sand m it Soda wird die Mischzeit yerringert. Steigende Feuchtig- 
keit yermindert die Entmisehung beim Transport. Oberhalb 10°/o W. tr it t  Ent- 
misohung nicht mohr ein. (Sprechsaal Keram., Glas, Email 65. 840—41. 858—59. 
875—76. 891—93. 24/11. 1932. Berlin, Glasteehn. Labor. d. T. H.). SALMANG.

F. Gelstharp, Vermeidung ton Fehlern in  Glasern durch gule Mischung des Ge- 
menges. Eingehcnde Beschreibung der Fehlermoghehkeiten u. ikrer Vermeidung. 
(Ceram. Ind. 19- 2-31—34. Noy. 1932. Pittsburgh, Pa. Plato Glass Co.) SALMANG.

F, W. Noel, Die Kuhlung von Handelsglas. AUgemeine Ausfiihrungen iiber Span
nungen, Viscositat, Kiililtenipp. Kuhlung in der Technik u. Spannungen im Hohlglas. 
(Glass Ind. 13. 175—78. Nov. 1932.) S a lm a n g .

J. K. Towers, Fortschrilte in der Kaolinaufbereitung. Beschreibung der Arbeits- 
yorgange in S  u d k a  r  o 1 i n  a  u. G e o r g i a .  Beschreibung u. Stammbaum der Auf- 
bereitung. (Rock Products 35. Nr. 23. 14-^17. 19/11. 1932.) S a lm a n g .

Otto Krause und Heinrich Wóhner, Uber die Vorgange beim Brennen technischer 
Kaoline. 5 Kaclino u. 1 Ton wurden tensioudiometr., róntgenograph. u. chem. naeh 
yorhergehender Warmebehandlung untersucht. Auf Grund der Róntgenogramme halt 
Vf. die Tonsubstanz der untersuchten Rohstcffe fur Pholerit. Das Entwasserungsprod. 
lialten Vff. fiir ein Gemisch der amorphen Oxyde, das eine Pseudomorphose naeh 
Pholerit darstellt. Der esotherme Effekt bei 930° wird auf die Bldg. eines Al-Silicatos 
zuruekgefuhrt. Korund ist bei hoheren Brenntempp. nicht nachweisbar. Vff. sohlagen 
yor, den von M e l l o e  eingefiihrten Namen „K eram it“ fiir das in seiuer Zus. nicht 
sichergestellte Al-Sihcat zu gebrauchen. Weder der endotherme Effekt bei 475°, noch 
der esotherme bei 930° bilden scharfe Grenzen fiir das Yersehwinden bzw. Auftreten



neuer Krystallphasen. Auch dio chem. Unters. zeigt keine scharfen Phasengrenzen 
bei diesen Tempp. Fiir den bei 1200° beobachteten exot)ienncn Effekt gibt die Rontgen- 
unters. keine Deutung. Viele Tabellen u. Diagramme. (Ber. dtsch. keram. Ges. 13. 
485—520. Nov. 1932. Breslau, Keram. Inst. d. T. II.) S a lm a n g .

K. Pfefferkorn, Zur Kenntnis der Plaslizitdt. Vf. stellt sich den Vorgang des 
Bildsamwerdens so vor, daB der Ton dureh Nebenvalenzen W. chem. anlagert, das 
beim Kneten z. T. abgegeben wird u. das Gleiten der Teilehen aneinander vorbei er- 
móglicht. Nach Beendigung der Druckwrkg. soli dami die koordinative Anlagerung 
wieder eintreten. (Sprechsnal Keramik, Glas, Email 65. 855—58. 873—75. 1/12. 
1932.) S a lm a n g .

H. Gerdien, Aluminiumoxyd ais liochfeuerfester WerkslofJ'. Beschreibung, Tabellen, 
Diagramme fiir den neuen Werkstoff. (Z. techn. Physik 13. 586—91. 1932. Berlin- 
Siemcnsstadt.) SALMANG.

— , Uber Siliciwncarbidsteine. Allgemeines. (Tonind.-Ztg. 56. 1242—44. 15/12. 
1932.) S a lm a n g .

P. P. Budnikoff und E. L. Mandelgriin, Chromit-Silicasteine. Bis 2100° erhitzte 
Misehungen von Si02 u. Cr20 3 zeigten beide Oxyde unvcrbunden nebeneinander. Das 
im Chromit yorhandene Fe O mindert die Feuerfestigkeit u. die Druckerweichungstemp. 
von Chromit-Silicasteinen bedeutend. (Ber. dtsch. keram. Ges. 13. 521—24. Nov. 1932. 
Ukrain. Feuerfest-Trust.) S a lm a n g .

J. G. A. Skerl, Einige Anwendunyen feuerfester Stoffe in  der Gieflerei. Allgemeine 
Ausfiihrungen iiber Schamotte, Kupolofenausklcidung, Śtampfmasse, Verarbeitung yon 
Kohlestaub. (Foundry Trade J. 47. 369—72. 15/12. 1932.) S a lm a n g .

Hans Kiihl, Theorelische und praklische Enlwicklungen in  der Portlandzement- 
chemie. Teil V. l)as Problem der hochsten Fesligkeit. (IV. vgl. C. 1932. II. 3941.) Ein- 
gehender Bericht iiber die neue Festigkeitsforschung am Zement. (Pit and Quarry 25. 
Nr. 3. 42—46. Nov. 1932. Berlin, Inst. f. Zementforsch. d. Teehn. Hochsch.) S a lm .

Hans Kiihl, Theorelische und praktische Entfińcklung in  der Portlandzementchemie.
VI. Anwmdung der Theorien hoher Fesligkeit auf die Ilerstellung. (V. ygl. vorst. Ref.) 
EinfluB der chem. Zus. u. der Kornzus. auf die Festigkeit. (Pit and Quarry 25. Nr. 4. 
41—48. Dez. 1932. Berlin, Zementinst. d. Techn. Hochsch.) S a lm a n g .

R. Zollinger, Thermocheinie des Zementbrennens. (Vgl. C. 1932. II. 1494.) Aus 
Messungen u. therm. Berechnungen werden Angaben iiber Abgastemp., Ofenlange u. 
Brennstoffyerbrauch abgeleitct. (Concrete, Cement Mili Edit. 40. Nr. 11. 36—39. Nov.
1932.) S a lm a n g .

Paul Schachtschabel, Anderung der Bindezeit im Portlandzement. II . (I. ygl.
C. 1932. II. 2706.) An umfangreiehen Verss. wurde gezeigt, daB der W.-Dampfgeh. 
der Luft das Umschlagen bccinfluBt: bei geringem Geh. an W. in der Luft t r i t t  
Sehnellbindung, bei hohem Geh. Langsambindung auf. Das Umschlagen von langsam 
nach sehnell ist nicht auf Rk. des Klinkers, sondern yon Gips m it Alkalicarbonatlsgg. 
zuruckzufuhren. Da das Klinkermehl dureh W.-Dampfaufnahme seine Bindezeit ver- 
langsamt, wird das Umschlagen yermieden. Dadureh sinkt auch der zum Abbinden 
benotigto Gipszusatz. 3CaO • A1,03 u. Alkalialuminate gehen dureh W.-Dampf in 
Hydrate iiber, die die Bindezeit nicht beschleunigen. Diese Rk. ist von groBer Be- 
deutung bei der Verlangsamung des Umschlagens. (Zement 21. 643—47. 658—61. 
17/11. 1932.) S a lm a n g .

J. M. Portugais, Herslellung und Verwendung von Portlandze-mentbeton. All
gemeine Ausfiihrungen. (Canad. Engr. 63. Nr. 21. 11— 12. 22/11. 1932.) S a lm a n g .

— , Langera Lebensdauer von Belonbgden. Der Bctonboden wird m it einer Sehieht 
von ,,Ironit“ , das mit Zement u. Granitkorn oder scharfem Sand angemacht wird, 
bedeckt u. wird dadureh staubfrei, wasser- u. feuerfest. (Chem. Age, London 27. 435. 
5/11. 1932.) __________________  ' S a lm a n g .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler (Erfinder: Hermann 
Eisenlohr), Frankfurt a. M., Herslellung von Weifltrubungsmitleln, besonders fiir GuB- 
email u. dgl. aus Stoffen, welche, wie Zirkonerde, techn. T i0 2 u. dgl., infolge gleich- 
zeitiger Ggw. von Fe, ais geringfiigige Verunreinigung einerseits u. Ti andererseits zu 
imerwiinschten Verfarbungen AnlaB geben konnen, nach P at. 560497, dad. gek., daB 
das Erhitzen des Gemisches in Ggw. von Emailversatzteilen erfolgt, derart, daB das 
Gemisch m it denselben yersetzt u. gesehmolzen wird, worauf das zerkleinerte Sehmelz- 
prod. in iiblicher Weise auf die Oberflachę der zu emailiierenden Gegenstande aufge-
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braoht, z. B. aufgestaubt werden kann. •— Das Verf. ist einfacher u. billiger ais das
Verf. gemaB dcm H auptpatent. (D. R. P. 563 227 K I. 48c vom 15/4.1931, ausg.
2/11. 1932. Zus. zu D. R. P. 560 497; C. 1932. II. 3600.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Mittel zur Yerhutung von 
Tropfen- oder Eisbildung an festen Materialien, insbesondere an Glasseheiben, be
stehend aus Lsgg. von Sulfonsauren von KW-stoffen oder dereń D eriw . oder Salzen 
solclier, dio zweckmaBig einen den Gefrierpunkt der Lsgg. herabsetzenden Stoff, z. B. 
Alkohole, enthalten. — Z. B. wird ein Prod. hergestellt aus 100 Teilen W., 10 Teilen 
Methanol u. 0,5 Teilen Na-Salz der propylierten Naphthalinsulfonsaure — oder aus 
100 Teilen W., 10 Teilen Glyeerin u. 0,5 Teilen Na-Salz der isobutylierten N aphthalin
sulfonsaure. Das Prod. wird in diinner Schicht aufgetragen. (D. R. P. 565 724
KI. 22 g vom 13/6. 1929, ausg. 3/12. 1932.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. II., Verbundglas, dad. gek., daB 
man ais Verbundmasse ein vóllig oder teilweise hydriertes N atur faitttec/mfcmateriai oder 
die Hydrierungsprodd. polymerisierter Buładien-K)V-stoffe verwendet. (E. P. 375 972 
vom 6/6. 1931, ausg. 28/7. 1932. F. P. 734 688 vom 6/4. 1932, ausg. 25/10. 1932.
D . Prior. 10/4. 1931.) E n g e r o f f .

Henry L. Crowley & Co., Inc., ubert. von: Henry L. Crowley, E ast Orange, 
und Robert M. Crowley, Jersey City, V. St. A., Keramische Gegenstande. Die zur 
Bereitung der keram. Gegenstande erforderliehe mindestens prakt. alkalifreie Roh- 
stoffmischung u. ein in der Hitze fluehtiges oder nichtfluehtiges Bindemittel, vor- 
zugswei.se BeO, werden in fein gepulyertem Zustande fiir sich bei unterhalb ihrer FF. 
liegenden Tempp. gegliiht, gemischt u. unter Druck in die gewiinsclite Form gebracht. 
Die geformten Gegenstande werden dann, zwecks yolliger Bcfreiung von Atzalkalien 
in einer stark  reduzierenden Atmosphare, yorzugsweise yon CO, gegliiht. Die Erzeug- 
nisse iiben keine schadlichen Einww. auf Metalle, wie W aus, m it denen sie, z. B. bei 
der Verwendung zu Gliihkatlioden, in Verb. stehen. (A. P. 1885 234 vom 2/3. 1929, 
ausg. 1/11. 1932.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gefonnte Massen. Metall-Si 
oder Silicide werden m it einem oder mehreren, unter 1000° sintornden bzw. schm. 
Bindemitteln, wie Pulver aus leichtschm. Glas, Wasserglas, Sulfate oder Chloride, u. 
gegebenenfalls einem oder mehreren uber 1000° schm. Stoffen, wie Ton, Quarz, Feld- 
spat, Zirkon o. dgl., gemischt, die Mischungen auf oberhalb der Sinterungspunkte der 
Bindemittel, aber unterhalb 1000° liegende Tempp. erhitzt, in beliebiger Weise gestaltet 
u. dann auf eine oberhalb 1000° u. unterhalb des F. des Si bzw. Silicids, z. B. 1200 bis 
1250°, erhitzt. Die Erzeugnisse sind gegen Hitze, zerstórende Einww. oder beide bc- 
standig. (E. P. 382 295 vom 15/7. 1931, ausg. 17/11. 1932.) K u h l i n g .

John Fillans Barr, Drogheda, Irland, ubert. yon: Henri Martinus de Lange, 
De Bilt, Holland, Zementgcgenstande. CaO wird m it einer etwa 20%'g- Seifenlsg. ab- 
geloscht- u. das trockene Erzeugnis m it einer wss. Lsg. gemischt, weiehe CaCl2 u. A1C13 
entba.lt. Die erhaltene Emulsion dient zum Anmachen von Zement oder Gemischen 
von Zement u. Farbstoffen. Die yerwendeten Gemische yon Zement u. Farbstoffen 
konnen erheblich gróBere ais die iiblichen Farbstoffmengen enthalten. Die Mischungen 
dienen zur Herst. yon Wand- u. dgl. Belagen; nach dem Abbinden besitzen sie glas- 
artige Oberflachen. (A. P. 1886 379 vom 11/4. 1931, ausg. 8/11. 1932. Dan. Prior. 
15/11. 1930.) K u h l i n g .

Paul Askenasy, Karlsruhe, Zement- und Mórtelgegenslande. Den zur Bereitung 
der Gegenstande yerwendeten Zementen oder Mórteln wird sehr fein gepulyerte Asche 
von Kohlenstaubfeuerungen beigemischt. Die abgebundenen Erzeugnisse sind gegen 
Seewasser u. andere, ahnlich zusammengesetzte Fil. bestandig. (A. P. 1886 933 
vom 20/11. 1930, ausg. 8/11. 1932. D. Prior. 28/11. 1928.) K u h l i n g .

Bemis Industries, Inc., Boston, Herstcllung von plastischen Stoffen. Eine zur 
Herst. der in A. PP. 1 798 996, 1 798 997 u. 1 798 999; C. 1931. II. 2044 beschriebenen 
piast, zementartigen Stoffe geeignete Apparatur wird beschrieben. (Dan. P. 42383  
vom 17/2. 1927, ausg. 10/6. 1930.) D r e w s .

Berthold Redlich, Feldkireben, Wetterfestmachen von Baustoffen nach P at. 554995,
1. dad. gek., daB die impragnierten Baustoffe m it einem fluchtigen Waohskórper- 
lósungsm. nachbehandelt werden. — 2. dad. gek., daB die Losungsmm. in feinster 
Verteilung, besonders ais wss. kolloide Dispersion yerwendet werden. — Es wird bessere 
Tiefenwrkg. erzielt ais gemaB dem H auptpatent. (D. R. P. 563 271 K I. SOb vom 
8/9. 1929, ausg. 3/11. 1932. Zus. zu D. R. P. 554 995; C. 1932. II. 4391.) K u h l i n g .
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Flintkote Corp., Boston, iibert. yon: Lester Kirschbraun, Leonia, V. St. A.,
Dichten von Isolierseliichten gegen Feuchtigkeit. Dio zu dichtenden Sckichten, yorzugs- 
weise Korkrinde, werden naeheinander m it einer wss. bituminósen Emulsion, u. nach 
dercm Troeknen mit einer Mischung yon Sand, Zement, einer ein Schutzkoll. ent- 
haltendon wss. Emulsion von Asphaltpech o. dgl., der noch fehłenden Menge W. u. 
gegebenenfalls Faserstoffen liberzogen. Nach dem Abbinden des Zements, Brecben 
der Emulsion u. Troeknen ist der tlberzug dicht, hart u. widerstandsfiihig gegen mechan. 
Einww. (A. P. 1884740 vom 25/2. 1927, ausg. 25/10. 1932.) K u i i l i n g .

Wilhelm Buchholz, Trier, Herslellung einer warmliallenden, porosen und wasser- 
abweisenden M a m ,  dad. gek., daB zur Ilerst. der M. Biras, Lava, Hochofenschlacken- 
grus, granulierter Schlackensand, Synthoporit, Hiittcnbims, Tuffsand oder Kohlen- 
schlacken mit wenig Zement trocken yermischt werden, dann das Trockengemisch m it 
loschwarmem Kalkbrei, dem in bekannter Weise etwas Seifenwasser zugesetzt ist, 
verarbeitet wird. — Es wird bis zur Entstehung einer gleichmaBig zusammengesetzten 
M. durcbgearbeitet. (D. R. P. 564041 KI. SOb vom 7/1. 1932, ausg. 12/11. 1932.) K u.

Eduard Dyckerhoff, SehloB Blumenau b. Wunstorf, Mittel zur Warme- und 
Kdlteisolierung, 1. dad. gelc., daB es aus einer lockcr geschichtetcn M. besteht, dereń 
blankę Flaehen die Warmeausstrahiung Yerhindern oder den Warmeaustausch herab- 
setzen. — 2. dad. gek., daB die M. aus blanker Al-Folie besteht •—• 3., daB die M. von 
lockerer, schaumiger Besehaffenheit ist, wie Schaumgold oder Blattgold. — 4., daB 
die M. ein lamettaartiges Gewirr von dunnen blanken Streifen, vorzugsweise Al-Folien- 
streifen, ist. — 5., daB dio lose blankę M. durch ein Gerippe oder Skelott yersteift ist. — 
6 ., daB die M. aus ubereinandergeschichteten geknitterten oder zusammengeknullten 
Folien besteht. — 7., daB die M. yon unregelmaBig eingelagerten Faden oder Drahten 
durchsetzt ist. (D. R. P. 440 728 KI. 47 f vom 24/11. 1925, ausg. 16/2. 1927.) Sap.RE.

Eduard Dyckerhoff, SehloB Blumenau b. Wunstorf, Mittel zur Warme- und 
Kdlteisolierung nach D. R. P. 440 728, 1. dad. gek., daB die Eolien m it einer Schutz- 
schicht yersehen sind, die dio Warmeiibertragung an den Beruhrungspunkten ver- 
hindert, das Blankbleiben der Oberflaehe aber nicht beeintrachtigt. — 2., daB dio 
Eolien mit einer Scliutzschieht versehen sind, dio elektr. isolierend wirkt, so daB der 
tłbergang schwaeher olelctr. Strome dureh die Isolierung yerhindert wird, ohne daB 
das Blankbleiben der Oberflaehe beeintrachtigt wird. — 3., daB die Eolien oder Korper 
mit einer Schutzschicht yersehen sind, die gegen chem. Einww. scliutzt u. das Blank
bleiben der Oberflaehe nieht beeintrachtigt. — 4., daB die Eolien oder auch Korper 
mit einer die Warme u. den elektr. Strom sehlecht leitenden, auch korrosionsfesten 
Schutzschicht yersehen sind, dio das Blankbleiben der Oberflaehe nicht beeintrachtigt.
— 5. gek. durch eine bruch- u. knickfeste elast. Lack- oder Firnisschicht. (D. R. P. 
556 983 KI. 47 f vom 5/2. 1930, ausg. 17/8. 1932. Zus. zu D. R. P. 440 728; vgl. 
vorst. Ref.) S a r r e .

Eduard Dyckerhoff, SehloB Blumenau b. Wunstorf, Mittel zur Warme- und 
Kdlteisolierung nach dem Zusatzpatent 556 983, dad. gek., daB dio Eolien mit einer 
nicht brennenden Schutzschicht yersehen sind. (D. R. P. 564843 KI. 47 f yom 26/3. 
1930, ausg. 23/11. 1932. Zus. zu D. R. P. 556 983; vgl. vorst. Ref.) Sa r r e .

K. F. Mattei und M. G. Lorman, U. S. S. R ., Herstellung warmeisolierender 
Massen. Zerkleinerter getrockneter Torfmull wird m it Sorelzcment, Asbest, MgCl2 -Lsg. 
u. fein yermahlenem Glimmer, der vom Spat u. Quarz befreit ist, yermiseht. (Russ. P.
24 765 yom 3/7. 1931, ausg. 31/12. 1931.) R i c h t e r .

Carl Hansen, Odense, Herslellung von Kieselgur- und Asbestplatten. Man yer- 
wendet fiir die Herst. der schalen- oder plattenartigen Korper ein Gemisch yon 85°/„ 
Kieselgur u. 15°/0 Asbestfasern, das in geeigneten Maschinen in die benotigto Form 
gebraeht wird. Die M. eignet sich besonders zum Isolieren von Wśirmeleitungen u. 
Kesseln. (Dan. P. 41 969 vom 19/7. 1928, ausg. 31/3. 1930.) D r e w s .

Skandinaviska Eternit Aktiebolaget, Lomma, Herslellung von Kunstsleinplatten 
aus Faserstoffen u. hydraul. Bindemitteln, dad. gek., daB man bei der an sich be- 
kannten Vcrarbeitung einer Mischung von hydraul. Bindemitteln, Faserstoffen u. W. 
auf einer Pappmaschine in einem beliebigen Stadium des Verf. Ol zusetzt, so daB 
Kunststeinplatten orhalten werden, die bei der Einw. von Warme nicht zerspringen. 
(Dan. P. 42299 vom 18/4. 1929, ausg. 26/5. 1930. Oe. Prior. 23/11. 1928.) D r e w s .

filie Didier und Germaine Didier, Frankreich, Pflasterplatten u. dgl. Abfall yon 
Granit-, Porphyr- u. dgl. Steincn, abgebrauchte Pflasterplatten usw. werden zer- 
kleinert, m it 5— 6 %  eines sehmelzfl. Bindemittels, wie Natriumsilicat, u. 10—20%  SiO_,

XV. 1. 54
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in Form von Sandstein oder Ton gemischt, unter einem Druck von etwa 200 kg je qcm 
in GefaBen aus gehartetem bzw. stickstoffgehartetem Stahl geformt u. ohne vorheriges 
Dampfen in Kasten auf 1200° nicht uberschreitendc Temp. erhitzt. Gegebenenfalls 
kónnen Armaturen aus Stahl o. dgl. eingelagert werden. Die Erzeugnisse besitzen 
hołie Festigkeit. (F. P. 734342 vom 2/7. 1931, ausg. 19/10. 1932.) K u h l i n g .

Stanz- und Emailkalender. Tl. 1.: Stanzereitechnik, bearb. von Max Thiele. Tl. 2: Email- 
tcclinik, bcarb. von W alter Kerstan. .Tg. 10. 1933. Lcipzig: F. Stoli jr. 1932. (VIII, 
5G S. 303 S.) kl. 8°. Lw. M. 2.70.

VII. Agrikulturchemie. Dungemittel. Boden.
F. W. Parker und F. G. Keenen, Harnsloff-Ammoniak-Wasser, eine stickstoff- 

enthaltende Flussigkeit fiir die Diingerindustrie. Harnstoff-Ammomak-W., welches 
neuerdings in den Handel kommt, enthiilt 36,8°/0 rcines Ammoniak u. 1S,4°/U Ammoniak- 
aquivalente ais Harnstoff. Im  Hinblick auf den kolicn Partialdruck m ackt der Trans
port, die Aufbewahrung u. die Anwendung Schwierigkeiten, zu dereń Beseitigung 
nahere Angaben gemacht werden. Bei Zusatz von Harnstoff-Ammoniak-W. zu Super- 
phospliat entsteht ein leiclit zu handhabender Diinger. (Amer. Fertilizer 77. Nr. 10-
1 1 . 24. 1932.) W. S c h u l t z e .

Clausen, Die drei Kernndhrsloffe im Dauermangehersuch. Dauermangelvei'ss. 
(ungediingt, NPK, NP, PK , NK) zu Boggen, Hafer, Kartoffeln, Klecgrasgcmengp 
u. Buchweizen. Eino tabellar. Zusammenstellung ergibt, daB die Gesamtleistung der
3 Kernnahrstoffe bei gleichzcitiger Anwendung (NPK) erheblich kleiner ais die sum- 
mierte Einzelleistung dieser 3 Nahrstoffe (N +  P  +  K) ist. Es betrug die Leistung 
von N PK  in Bruchteilen von der summierten Leistung N +  P - |- K  bei Boggen 0,684, 
bei Hafer 0,799, bei Kartoffeln 0,798, bei Kleegrasgemisch 0,650, bei Buchweizen 0,268. 
Die N-Wrkg. blieb auf Lehm- u. Sandboden gleich, wogegen die K-Wrkg. auf Sand- 
boden um 30—50%  hólier ausfiel. (Ernahrg. d. Pflanze 28. 397—99. 1932. Heide in 
Holstein.) W. S c h u l t z e .

F. Terlikowski, A. Byczkowski und S. Sozański, Studien iiber die Kalidiinge- 
mitłel. B-?richt iiber die Ergebnisse dreijiihriger Yerss. iiber den relativen W ert ver- 
schiedener Kalidiinger. Von den JTCMialtigen Diingern steht Kainit liinsichtlich der 
Ertragsbeeinflussung an erster Stelle. Die bessere Wrkg. des Kainits im Vergleich zu 
hocliprozentigen Kalisalzen zeigt sich besonders beim Kornertrag. In  der Gruppe der 
jLjiSO^-Diinger wurde bessere Wrkg. beim sog. Halbprod. (32,7% K 2SO.,, 47,9% MgSO.,), 
ais m it n. Kalimagnesia (47,3% K 2 S04, 36,6% MgSO,,) beobachtet. Die Nebenbestand- 
tcile der niedrigprozentigen Diingemittel haben eine giinstige Wrkg. auf das Waclistum
u. den E rtrag  der Kulturpflanzen. Zusatz von NaCl zu den reinen K-Salzen hatte in 
den meisten Fallen eine Steigerung des Ertrages, besonders des Haferliornertrages, zur 
Folgę. Aus Verss. iiber das Austrocknen des Bodens bei der Diingung mit KC1, K 2 S04, 
Halbprod. u. K ainit folgt unter anderem, daB Kalidiingung bis zum gewissen Grade 
das A\rasserminimum des Pflanzenwaehstums herabsetzt. (Roczniki Nauk rolniczych i 
leśnych 28. 45— 119. 1932. Posen, Univ.) S c h o n f e l d .

M. Górski und J. Krotowiczówna, Vegetalionsversuche mil rerschiedenen K ali- 
diingemitłeln. (Vgl. C. 1932. I . 2627.) GefaBverss. m it Gerste iiber den W ert von 
MgSO.,, 40%ig. dcutschem Salz, poln. Silvinit u. Kainit, Kalimagnesia u. sog. H alb
prod. zeigten, daB rohe Kalisalzc weit besser wirken, ais aufgearbeitete. K ainit u. 
poln. 20—25%ig. Kalisalz wirkten besser ais reines K 2 S 0 4 u. 40%ig. Kalisalz. Bei 
pferdebohnen waren die Resultate abweichend: hier wirkt Kalimagnesia ebenso wie 
die rohen K-Salze. (Roczniki Nauk rolniczych i leśnych 28. 121—34. 1932. Warschau,

O. Butler und H. L. Murray, Der Einflu/3 von Kaliumnitrat auf die Lebenskraft, 
Leistungsfdhiykćit und Absaat vm i gesunden und von der K rdu selkrankhe it befallenen 
Kartoffeln. Kaliumnitratdiingung fiihrte bei einer Kartoffelsorte (Green Mountain. 
potato) im ersten Versucbsjalire zu Mehrertragen gegenuber nichtgediingten Kartoffeln. 
Die gleiche Diingung bewirkte im nachsten Jalire bei derselben Sorte schon erheblichc 
Ertragsriickgange, oline daB die Krauselkrankheit wesentlich beinfluBt wurde. (J .  Amer. 
Soc. Agron. 24. 881—87. 1932. Durham, New Hampshire Agricultural Experiment

Landw. Hochschule.) S c h o n f e l d .

Station.) W. S c h u l t z e .
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M. Korczewski und F. Majewski, Uber den EinflufJ des Kaliums auf das Wachs- 
tum in verschiedehen Entwickhmgsstadicn der Pflanzen. Die Verss. zur Unters. des 
Einflusses des K  auf dio Wachstumsgcsehwindigkeit der Pflanzen wurden nach der 
Methode der W .-Kulturcn an Mais angestellt. Die Nahrlsg. bestand aus Ca(H2 PO.,)2, 
II NO 3  u .  KC1 in variablen Konzz. Das Optimum der Konz. lag bei 4,9 mg u. 31,8 mg 
K/l. Verminderung der K-Konz. unter 2,5 mg fiihrt zur Abnahme der Wachstums- 
gesehwindigkeit. In  der Bluteperiode wurde ein hemmender EinfluB einer Konz. 
12,2 mg K/l beobachtet. Ersatz des K  durch Na in der Bluteperiode erhóht die Wachs
tumsgeschwindigkeit, jedoch nur in dieser Periode, wahrend sonst das K  nicht giinz- 
lieh durcli Na ersetzt werden kann. (Roczniki Nauk rolniczych i leśnych 28. 1—20. 
1932. Warschau, Landw. Hochscliulc.) SciIO N FEL D .

M. Górski und K. Iwaszkiewiczówna, Vergleich der Wirkung von Kalidungern 
an den uńditigslen Pflanzen. Es wurde die Wrkg. von poln. u. deutscher Kali- 
magnesia mit 2(i° / 0 K 2 0, einem Halbprod. m it 20° / 0 K 2 0 , 40%ig. deutschem Kalisalz 
m it 40°/o K 20  u .  der Rohsalze: 20%ig. poln. Salz m it 20% K„0, Langbeinit m it 10% 
K 20  u .  poln. K ainit m it 10% K 20  bei Zuckerriiben, Kartoffeln, Gerste, Weizen u. 
anderen Getreidepflanzen untersucht. K ainit u. Langbeinit waren den iibrigeii Dungern 
uberlegea. Nur bei Kartoffeln zeigte sich eine Indifferenz zu der A rt des K-Diingers. 
In  den 3 Arten von Kalimagnesia zeigten sich keine merkliehcn Unterschiede. (Roczniki 
Nauk rolniczych i leśnych 28. 211—62. 1932.) SCHÓNFELD.

M. Górski, M. Korczewski und F. Terlikowski, Zusammenfąssung der Er- 
gebnisse uber die Unłersuchung des Wertes der Kalidiinger. (Vgl. GÓRSKI, IW A SZK IE
WICZÓWNA, vorst. Ref.) Gegenuberstellung der Zus. der deutsehen u. poln. Kali- 
diinger u. Bericht iiber die Wrkg. der poln. u. StaBfurter Kalisalze. (Roczniki Nauk 
rolniczych i leśnych 28. 263—75. 1932.) SCHÓNFELD.

M. Górski, Die Wirkung von Borierbindungen auf das Wachslum der Pflanzen. 
(Im Zusammenhange mit dem Vorkommen von Borrerbindungen in Kalidiingemitteln.) 
Im  Zusammenhang m it dem Borgeh. von Kalirohsalzen wurden Verss. iiber den Ein- 
fluB von B an Pferdebolinen, Kartoffeln u. Gerste ausgefiihrt. Ein kleiner Boraxzusatz 
(0,05—0,1 g pro 8  kg Sand) erlioht bedeutend den Ertrag. Bei Gerste wirkten groBere 
Boraxmengen eher schadlich. Orientiertnde Verss. m it Kartoffeln zeigten eine gunstige 
Wrkg. des B. (Roczniki Nauk rolniczych i leśnych 28. 27—44. 1932. Warschau, 
Landw. Hochschule.) SCHÓNFELD.

F. Terlikowski und B. Nowicki, Der Borgelia.lt in einigen Boden, Pflanzen und 
Kalidungcmitteln. (Vgl. yorst. Ref.) Es wurde der Borgeh. in yersehiedenen poln. 
Bodenarten bestimmt u. zu 1—14 mg/kg befunden. Im  allgemeinen ist der Borgeh. 
in der Humusschicht desto grófler, jo reieher diese an organ. Verbb. ist, ohne daB man 
jedoch regelmaBige Abliangigkcit feststellen kann. Von den untersuchten Pflanzen 
zeigten Getreidegewachse den geringsten Borgeh. Tomaten (bis 14 mg/kg), Tabak 
(10 mg), Kartoffeln (14 mg), Erbsen u. Ackerbohnen (23 mg, bei Bordiingung 50 mg/kg) 
zeigen relativ holien Borgeh. Poln. K ainit enthalt 0,0032—0,0035% Bor. (Roczniki 
Nauk rolniczych i leśnych 28. 135—44. 1932. Posen, Univ.) SCHÓNFELD.

M. Korczewski und F. Majewski, Einfluji der Magnesiumgabe auf den Ertrag 
und die chemische Zusamimnsetzung des Hafers. Ein Zusatz von Mg, in einer dem K  
iUjUmilentcn Menge, u. sclbst eine noch groBere Mg-Gabe, ist ohne ungiinstigen EinfluB 
auf den E rtrag  u. die Aufnahme von IC u. N durcli Hafer. Dagegen wirlcen hóhere 
Mg-Zusatze hemmend auf die Aufnahme von Ca, das in der Troekensubstanz der Pflanze 
dureh Mg ersetzt wird, ohne die Pflanze zu schadigen. (Roczniki Nauk rolniczych i 
leśnych 28. 145—53. 1932. Warschau.) SCHÓNFELD.

Selman A. Waksman und E. R. Purvis, Der Einflufi der Feuchtigkeit a i f  die 
SchneUigkeit der Zersetzung von Nie.dermoortorf. (Vgl. 0. 1932. I I . 2669. 3108.) Der 
optimale Feuchtigkeitsgoh., der fiir die Zers. erforderlich ist, betragt 50—80%. Der 
Zersetzungsgrad kann aueh an der CO»-Entw. gemessen werden. Die N-freien Verbb. 
des Torfes unterlagen der Zers. etwas schneller ais die N-haltigen Komplexe, wodurch 
eine geringe N-Anreicherung im Torf eintritt, die einem C/N-Verhaltnis von 18 : 1 
zustrebt. C0 2 u. der frei werdende NH3-Stickstoff stehen dagegen in einem C/N- 
Verlialtnis von 20 : 1. Bei zunehmender Zers. tr a t  eine Anreicherung an in yerd. Alkalien
1. Komplexen ein. Bei Trocknung des Torfes u. Wiedcranfeuehtung ging die Zers. 
zuriick. (Soil Sci. 34. 323—36. 1932. New Jersey Agricultural Experiment
Station.) W. Sc h u l t z e .

54*
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Selman A. Waksman und H. W. Reuszer, Ober den Ursprung der Harnsaure im  
Humus des Bodcns, im  Torf und im  Kompost. Unter dem Begriff „Homiccllulose“ 
verstcht der Vf. dio echten Hemicellulosen u. dio Polyuronide, welche aus Mischungen 
der Harnsaure mit Zuckern bestehen. Durch Analysen wird belegt, daB die Mikro- 
organismen in den Pflanzenriiekstanden zuerst die echten Pcntosanc u. dann die Harn- 
siiurekomplexe zersetzen. Da dio einzelnen Pflanzengattungen einen yerschiedencn 
relativen Geh. an Hemicellulosen besitzen, ist die Abbaugeschwindigkcit auch eine 
verschiedeno. Durch Stalldiingung nimmt im Boden der Geh. an Hemicellulosen zu, 
durch die Bearbcitung nimmt die Gcsamtmenge an Humus ab, es steigt der Geh. an 
Harnsaurekomplexen. (Soil Sci. 33. 135—51. 1932.) L. W o l e .

J. K. Wilson und H. W. Higbee, Das Vorkommen und die Verteilung vov Schwefel- 
balcterien in  Minerał- und Torfboden. Frisch gesammelte, teils auch 7 Jahrc gelagerto 
Bodenproben wrerden auf Schwefelbakterien untersucht. Yon 200 Proben (2 g-Proben) 
konnten nur boi 4 Boden keine Schwefelbakterien festgestellt werden. Die Moglichkeit 
einer Schwefelanreicherung besteht somit bei einer Diingung m it Schwcfel kanni. 
Proben, die im Herbst gesammelt wurden, wiesen durchweg einen hoheren Geh. an 
Schwefelbakterien auf ais die im Friihjahr gesammelten. Zwischen der Anzahl an 
Schwefelbakterien der Bodenrk. u. dem Geh. an Ca, Mg, S , N  u. P  konnten keine gesetz- 
maBigen Bezichungen festgestellt werden. In  lufttrockenen Boden geht die Zahl der 
Schwefelbakterien znruck, doch verschwinden sie nicht ganz. (J . Amer. Soc. Agron. 
24. 806—21. 1932. Cornell Univ. Itbaka.) W. S c h u l t z e .

A. R. Midgley, Oberkalbung bon sauren Boden. Topfvcrss. m it Raps u. Flaehs 
zwecks Klarung der Schaden u. Ernteausfalle, die haufig bei mittelmaBiger bis reich- 
Hcher Kalkung zu sauren Boden entstehen. Die stark gekalkten Boden enthielten 
im Vergleieh zu anderen Bdden auffallend viel Ca(HC03 ) 2 u. N itrit, doeh erscheint 
es zweifelhaft, ob hierauf die Wachstumsschaden zuruekgefiihrt werden konnen. Keine 
Schaden traten  bei der Verwendung von CaSi03  s ta tt CaC03  auf, obgleich die neutrali- 
sierenden Wrkgg. die gleichen bheben. CaSi03  hat ferner dio Eig., daB es bei nach- 
traglieher Anwendung die Schaden von Boden, welche eine Kalkung hinter sich haben, 
abschwachen kann. Die Schaden konnen auch durch reicliłiche Strohdiingung u. 
Stalldunggaben gemildert werden. (J. Amer. S oc. Agron. 24. 822—36.1932. Burlington, 
Vermont Agricultural Experiment Station.) W. S c h u l t z e .

Alfred T. Perkins, H. H. King und E. J. Benne, Ber EinfluĄ der auslausch- 
fdhigen Basen und der Bodenbehandlung au f die Loslichkeit der Phosphorsaurc. Zur 
Darst. von A1-, Ee-, Ca-, Mg-, H-, K- u. NH.,-B6 den wird ein Lehmboden m it den ent- 
sprechenden Normallsgg. so lange ausgewaschen, bis im Wasehwasser kein Ca mehr 
nachweisbar ist. Die Darst. von H-Boden geschieht mit ^/ao-Normallsg. Die so dar- 
gestellten Boden werden m it wechsclnden Mengen CaH4 (P 0 4 )o, CaC03, CaCl2 u. KC1 
behandelt. Ein P.,Os-Zusatz ais CaH.,(POj) 2  wird bei Al- u. Fe-B6 den groB ten teils 
unl., bei H, Mg u. Ca-Boden in miiBigem MaBe u. bei K  u. NH.j-Boden in noch kłeinerem 
MaBe unl. Durch CaC03-Zusatze wird die P„0.,-Loslichkeit in Fe-, Al- u. Mg-Boden 
erhoht, in Ca, H, NH, u. K-Boden jedoch emiedrigt. Da CaCl2-Zusatze diese Erscheinung 
nicht zeigten, so muB dieser EinfluB auf dio durch den CaC03-Zusatz bedingto Reaktions- 
anderung zuruckgofiihrt werden. Kalkzusatze yermogen demnach die P 2 0 5-Lóshchkeit 
auf sauren Al- u. Fe-Boden zu erhohen, auf sauren H-Boden bewirken sie umgekehrt 
eine Erniedrigung der P„0 5 -Ldslichkeit. Die P 2 0 5-Loslichkeit wird nicht durch dio 
Anwendung von KC1 beeinfluBt. (S o il Sci. 34. 385—92. 1932. Kansas Agricultural 
Experiment Station.) W. S c h u l t z e .

J. E. Greaves und J. Dudley Greaves, Slichstoffbindende Mihroben in  aus- 
gelaugten Alkaliboden. Aus den Alkalibóden konnten 11 Arten von N-bindenden Mikro- 
organismen isoliert werden. Die gebundene N-Menge schwankt nach der ieweiligen 
Art u. nach dem jeweilig ais Energieąuelle benutzten Kohlenhydrat. Dic Wrkg. der 
Kohlenhydrate, wrelche untersucht wurden, verliiuft in nachstehender Rcihenfolgc: 
Rohrzucker. Arabinose, Inulin, Starkę, Lactose, Galaktose, Mannit, Natrium laktat, 
Xylose, Jlaltose u. Dextrose. (Soil Sci. 34. 375—84. 1932. Utah, Agricultural Ex- 
periment Station.) WT S c h u l t z e .

Dionisio I. Aquino und Vedasto I. Javier, Nitrifikationsstudien an gcwissen 
Boden der Philippinen. Nitrifikationsverss. m it versc.hiedenen Bodensorten aus den 
Provinzen Laguna u. Batangas unter Zusatz von Kalk u. Ammonsulfat, wodurch die 
Nitrifikat-ion in allen Fallen angeregt wurde. (Philippine Agriculturist 21. 309—17. 
Nov. 1932.) '  W. S c h u l t z e .
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G. S. Fraps und A. J. Sterges, Die Ursachen der geringcn Nitrifikalionsfdhigkeit 
gewisser Boden. Bei einei1 groBeren Anzahl von Boden, dio (NH 4 )2 SO.r Zusiitze nicht 
nitrifizierten, setzte dio Nitrifikation bei CaC03-Zusatz oder bei Impfung m it nitri- 
fizierenden Bakterien ein. (Soil Sci. 34. 353—G3. 1932. Texas Agricultural Expcriment 
Station.) W. S c h u l t z e .

Hames E. Fuller und Linus H. Jones, Der Temperatureinfluft auf den Nitrat- 
gehalt des Bodens in  Gegenimrt ran in  Zersetzimg befindlicher Cellulose. Unterss. ari 
Boden m it niedrigem u. hohem Geh. an organ. N bei Tempp. von 7—35° u. einer Dauer 
von 7 Woehon. Zusatz von Cellulose zu Boden m it geringem N-Geh. fiihrte bei allen 
Tempp. zum Versehwinden der N 0 3 -Menge. Durch CaC03-Zusatz lconnte diese Wrkg. 
gemildert werden. In  Boden mit hohem Geh. an organ. Ń vermoehte Cellulosezusatz 
nur wahrend der ersten Halfte der Versuchsperiode Depreesionen zu bewirlcen. Dann 
naherte sich die NOs-Entw. der Entw. in den unbehandelten Boden. Die in Wachstums- 
verss. m it Tomaten erhaltenen Ergebnisse fielen in Ubereinstimmung m it dem jeweiligen 
NO,-Geh. aus. In  N-reichen Kompostboden tra t durch die Abschwachung des N 0 3- 
Geh. bei Cellulosezusatz keine Waehslumsverminderung melir ein. (Soil Sci. 34. 337—52. 
1932. Massachusetts Agricultural Experiment Station.) W. S c h u l t z e .

F. Penrnan und Phyllis M. Rountree, Einflu/3 einer Weizenernte auf die Nitrat- 
ansammlung im  Boden. (Vgl. C. 1932. I. 276.) N itratbestst. u. Bakterienauszahlungen 
in  regelmaBigen Zeitabstanden teils auf brachliegenden, teils auf m it Weizen bewachsenen 
Parzellen. Bei der Umrechnung der W erte auf 1 acre ergibt sich fiir die brachliegenden 
Parzellen wahrend der Wachstumsperiode eine Zunahme im Geh. an N 0 3-N um 
159 Pfund gegeniiber den Weizenparzellen. Auf den Weizenparzellen wurden dem 
Boden durch die E rnte 122 Pfund N 0 3-N entzogen, u. 15 Pfund N 0 3-N von den 
Wurzeln aufgenommen. Somit ergibt sich fiir die brachliegenden Parzellen ein Mehr- 
gewinn an NÓ3-N yon 22 Pfund. Dies steht im Einklang m it der geringeren Bakterien- 
tatigkeit auf der Weizcnparzelle, die Termutlich durch den Entzug von Nahrstolfen 
durch den Weizen bedingt wird. (J. Dep. Agrie. South Australia 30. 496—504. 
1932.)_ W. S c h u l t z e .

Łionel K. Arnold, Landwirischaflliche Abfalle in der Industrie. Zusammenfassender 
Berieht iiber dio zunehmende Verwendung von Maisstengeln, Maiskolben, Stroh u. 
Hiilsen zur Darst. von Furfurol, Holzkohle, Essigsaure, Methanol, Aceton, Teer, 
Oxalsaure u. Xylose sowie zur Herst. yon Isoliermaterialien. (Chem. Age, London
27.143—45.13/8.1932. Engineering Experiment Station Iowa State College.) W. S c h u

Lioneł Lemay, Ilistorischer Uberblick iiber die Nutzbarmachung des Slróhes und 
uber das Studium seiner Bestandteile. I I . (I. vgl. C. 1932. I I . 3175.) Zusammenfassende 
Bespreckung iiber die analyt. Best. der einzelnen Strohbestandteile u. iiber die Zus. 
der yersehiedenen Strohsorten. (Sci. Agrie. 13. 58—67. Sept. 1932. Laboratoire de 
Chimie biologiąue, Universitó de Montrćal.) W. S c h u l t z e .

E. Stagmeyr, Zur Bekampfung der Blattrandkrankheit im  Obslbau. Die Blattrand- 
krankheit wird durch Kalimangel heryorgerufen. Erfolgreiehe Bekampfung durch 
reiehliche Kalidiingung (ais Kaliumsulfat) zu Apfelbaumen. (Erniihrg. d. Pflanze 28. 
382—84. 1/11. 1932. K apstadt, Long Ashton Research Station.) W. S c h u l t z e .

Fr. Briine und C. Husemann, Zur Unkrauibekampfung beim Oetreidebau auf 
Hochmoor. Eine mechan. Unkrautbek&mpfung durch Egge u. Hackmaschine ist auf 
Hoclimoorboden wegen seiner lockeren Beschaffenheit fast immer erfolglos. Erfolg- 
reiche Bekampfungsverss. m it Hcdrieh-Kain;t  u. einer Hcdrich-Kainit-Kalkstickstoff- 
misrhung zu Flohlcnotorich (Polygonum persicaria), Kreuzkraut, (Galeopsis tetrahit), 
Yogelmiere, Ackersporgel u. Kornblume. .Tede erfolgreiehe Unkrautbekampfung m it 
chem. Mitteln ist yon der Wahl des richtigen Zeitpunlctes abhangig. Bei Sommergetreide 
liegt dieser Zeitpunkt friihestens 4—5 Woohen nach der Aussaat, bei W intergetreide 
fiir dio Herbstbekampfung etwa jMitte Noyember, fiir die Friihjahrsbekampfung etwa 
Mitte Februar. (Ernahrg. d. Pflanze 28. 432. 1932.) W. S c h u l t z e .

P. F. M. de Pauw, Die Slickstoffbeslimmung in  Dungemilteln. Gegeniiber P lE T E R S  
u. M a n n en s  (C. 1932. II. 3461) wird darauf liingewiesen, daB je tzt allgemein eine 
modifizierte ScHLOSl^G-Methode (NO aufgefangen iiber Lauge, Burette m it Kiihl- 
mantel, anderer Kolben usw.) angewandt wird, die fiir Serienbest. bei einer Genauig- 
keit von 0,2% geeignet ist. (Chem. Weekbl. 29. 603. 15/10. 1932. Muiden, N. V. Ned. 
Springst.-Fabr.) R . K. M u l l e r .

Th. Arnd, Die Bestimmung des Salpelerstickstoffs von Dungemiiteln mit Kupfer- 
zinkstaub. In  Erganzung zu einer frtiheren Arbcit (C. 1932. I I . 2716) empfiehlt
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Vf. je tzt dio Horst, des Cu-Zn-Staubes u. Zusatz des Praparates zur N 0 3 -Lsg., 
s ta tt der Verkupferung des Zn-Staubes in der Lsg. sclbst. Arbeitsvorschrift der Horst, 
der MgCl2 -Lsg. u. des Cu-Zn-Staubes, sowie Analysengang. (Angew. Chora. 45. 745. 
26/11. 1932. Bremen, PreuB. Moor-Versuehs-Station.) E c k s t e i n .

H. Niklas und M. Miller, Grundlegende Untersuchungen iiber den Zasammenhang
der Ergebnisse der Keimpflanzen- und der Aspergillusmnthode. Mit Hilfe der Korrelations- 
rechnung wird beziiglich der Kalibedurftigkeit zwischen Keimpflanzen- u. Aspergillus- 
methodo ein enger Zusammcnhang (stochat. Zusaminenhang) festgestellt, der linearen 
Charakter besitzt. Da die Ubereinstimmung zwischen beiden Methoden gut ausfallt, 
halten es Vff. fiir bereohtigt, die Keimpflanzenmethode dureh die einfaohore u. 
billigere Aspergillusmethode zu ersetzen. (Ernahrg. d. Pflanzo 28. 417—20. 1932. 
Weihenstephan, Agrikulturehem. Inst.) W. ScH U LTZE.

Georges Bouyoucos, Eine einfache und schnelle Methode zur Bestimmung der 
Backfiihigkcil von Boden. (Vgl. C. 1933. I. 111.) Die Backfahigkeit wird m it einer 
Federzugwaage bestimmt, die unten oine Scheibe besitzt, welche gegen die angefeuchtete
Bodenprobe gedriickt wird. Ruckschliisse von der Backfahigkeit auf P lastizitat u.
Tongoh. des Bodens. (Soil Sci. 34. 393—402. 1932. Michigan, Agricultural Experiment 
Station.) W. ScH U LTZE.

R. Loebe und R. Kohler, Beitrag zur Praxis der S  edim enlationsa na łyse. Sedi- 
mentationsanalysen mit dem Pipettierapp. von K o h n  ergeben bei der Best. der feineren 
Fraktionen (untor 50 /i) zuverlassige Werte. Fiir grobere Fraktionen werden Spiil- 
methoden fiir zweckmaCig gehalten. Dureh Vorbehandlung m it Natriumoxalat konnte 
im allgemcinen eine hohere Dispergierung erreicht werden. Vorsicht ist boi der Anwen- 
dung des Oxalates in kalkhaltigen Boden geboton. (Mitt. Lab. preuE. geol. Landes-
anst. 1932. No. 17. 13 Seiten.) W. SCHULTZE.

Walter Deckert, Der Gasrestnachweis bei Alhylenoxyddvrchgamngen. (Vgl. C. 1932. 
II. 3293.) Das friiher besehriebene Verf. kann yereinfacht werden dureh Verwondung 
yon 40°/oig. KSCN-Lsg. s ta tt 22°/0ig. NaCl-Lsg. Dio Bldg. von Glykolrhodanhydrin 
erfolgt schon bei Zimmertemp. geniigend rasch. ZweckmaCig wird die Lsg., z. B. mit 
dor Hand, auf 30° erwarmt. Dureh 1—2 ccm 40°/oig. KSCN-Lsg. werden nach Zusatz 
eines Tropfens Phenolphthaleinlsg. 50 com der zu prufendon Luft hindurchgesaugt. 
Is t nach 2 Min. Erwarmen in der Hand keine Spur von Rotfiirbimg zu bemerken, dann 
kann der Raum ais prakt. frei von (CH2)20  gelten. Der Naohweis ist etwa um das
4-fache empfindlicher ais der friiher besehriebene. (Angew. Chem. 45. 758. 3/12. 1932. 
Hamburg.) R. K. Mu l i ,e r .

Nikodem Caro und Albert R. Frank, Berlin, Diingemitlel. Bei dem Verf. des 
Hauptpatentes wird nur ein Teil des bei der Rk. entstandenen CaO mittels Verbb. 
von C u. O, z. B. C0 2 in CaC03  zuriiekverwandelt. Die Erzeugnisse entlialten CaCN2, 
CaC03  u. CaO; ihrc Alkalinitat kann beliebig geregelt werden. (Schwz.P. 155 035 
vom 13/10. 1927, ausg. 16/8. 1932. D. Priorr. 23/10. 1926, 3/3. 1927. Zus. zu Schwz. P.
149 430; C. 1932. I. 3337.) K u h l i n g .

Peter Lenders, Wuppertal-Barmen, Verfahren zur Verhutung des unerwiijischt 
schnellen Aufbliihens von Blumen m ittels eines die Bliitenblatter zusammenhaltenden 
Klebstoffcs, dad. g ek , da(3 die noch geschlossenen Blumen m it einer k., wss. Lsg. 
oines Klebemittels behandelt werden, dureh welches die Bliitenblatter an ihrem llande 
so schwach rerk leb t werden, daB die naturliche Triebkraft der Blumen nicht beein- 
triichtigt wird u. nach einiger Zeit die verklebten Rander sich voneinander lósen u. die 
Bliite sich voll entfalten kann. Ais Klebemittel kommt vorzugsweise Glycerin in wss. 
Lsg., der etwas A. zugemischt sein karm, zur Anwendung. (Schwz. P. 155 352 vom 
7/4. 1931, ausg. 1/9. 1932. D. Prior. 23/8. 1930.) G r a g e r .

Lauritz Niebuhr, Kopenhagen, Schwefeln von Pfłanzen. Dureh gesebm. S leitet 
man W.-Dampf u. benutzt das crhaltene Gomisch zur Behandlung der Pfłanzen. Die 
zur Durchfiihrung des Yerf. gceignete Apparatur wird naher beschrieben. (Dan. P. 
43034  vom 19/10. 1929, ausg. 22/9. 1930.) D re w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Beller, 
Baton Rouge, V, St. A., und Kaspar Pfaff, Frankfurt a. M.-Hóchst), Verfahren zur 
Herstellung von Emulgiermitteln aus Mineralólen, Teerólen u. dgl., die insbesondere fiir 
die Śchddlingsbekarnpfung geeignet sind, dad. gek., daB man hóhermolekularc KW- 
stoffe oder solche in wesentlichcr Menge enthaltende Gemische derart unvollstandig 
oxydiert, so daB mehr ais 50°/o der Menge der Ausgangs-KW-stoffe, vorteilhaft mchr ais



1 9 3 3 . I . Hyjii. Metallurgie. Metallographie usw . 8 3 9

70% davon, in Form unverseifbarer Bestandteile vorliegen, u. die Rk.-Gemischo an- 
schlieBend mit bas. wirkenden Mitteln behandelt. Z. B. werden 100 Gewiehtsteile russ. 
Gasol nach Zusatz von 0,5 Gewichtsteilen Mangannaphthenat bei 150° so lange mit 
Luft oxydiert, bis das Rk.-Prod. die SZ. 15 bcsitzt. Das erhaltene Prod. wird m it der 
zur Neutralisation der gebildeten Carbonsauren erforderliehcn Menge Triatlianolamin 
versetzt. (D. R. P. 564 922 KI. 451 vom 21/3. 1931, ausg. 24/11. 1932.) Gr a g e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Adolf Steindorff 
und Kaspar Pfaff, Frankfurt a. M.-Hochst), Verfahren zur Herslellung von fu r  die 
Inseklenbekiimpfung geeigneten Produkten, dad. gek. daB man in insektieiden organ; 
Stoffen, insbesondere Estern u. Athern, wasserlóslichc Ester gesatt. oder ungesatt. 
hoherer Fettsauren, die am Alkoholrest eine externe Sulfosauregruppe an C gebunden 
enthalten, auflóst, u. dio erhaltene Lsg. m it W. mischt. Z. B. werden 2,5 Teile oleyl- 
oxathansulfosaures Na-Salz in 100 Teilen 5-Chlor-2-oxybenzoesaureamylcster oder 
Salicylsiiurebenzylester, Diphenylather, Salicylsaur^dimethylester o. dgl., gegebenen- 
falls unter gelindem Erwarmen, aufgelóst. Die klare Lsg. ist in jedem beliebigen Ver- 
haltnis m it W. misehbar. (D. R. P. 564 721 KI. 451 vom 2/10. 1930, ausg. 23/11. 
1932.) G r a g e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Kaspar Pfaff und 
Michael Erlenbach, Frankfurt a. M.-Hdchst, und Erich Lehmann, Wolfen, Kr. 
Bitterfcld), Insektemertilgungsmittel gemiiB P aten t 527 267, dad. gek., daB in den dort 
genanntcn Verbb. von der allgemeinen Formel Phenyl—N—Cyelohexyl, wobei R  =  H,

R
Alkyl, Cyeloalkyl, Aralkyl oder Aryl sein kann, ani N gebunden 2 Cyclohexyle u. ais 
d ritte r Substituent entweder H  oder Alkyl, Aralkyl, Cyeloalkyl oder Aryl auBer Phenyl 
enthalten sind. Man erhalt z. B. ein gutes Mittel gegen Fliegen, Miieken usw., indem man 
8 %ig. Dieyelohexylamin in Petroleum lost (vgl. auch D. R. P. 512 361; C. 1931.1. 1812). 
(D. R .P . 564 923 KI. 451 vom 12/9.1931, ausg. 24/11.1932. Zus. zu D. R. P. 527267; 
C. 1931. II. 1477). G r a g e r .

Chadeloid Chemical Comp., New York, ubert. von: John F. Blyth, Newark, 
und Carleton Ellis, Montclair, New Jersey, Herslellung von arsenlmltigen Insektieiden. 
Saure As-haltige Stoffe, vorzugsweise As2 0 3, werden mit kalkhaltigen Mitteln, vorzugs- 
weise CaO, u. W. zu einer feuchten, pastenfórmigen Masse zwecks Umsetzung, z. B. zu 
Tricalciumarscnit, vermischt. Nach der Umsetzung wird das Prod. durch Zusatz von 
CaO in ein trockenes, ais Insekticid gceignetes Pulver ubergefiihrt. Es ist zweckmaBig, 
zur Mischung die Stoffe in kolloidaler Form zu yerwenden, u. diesen ein organ. Schutz- 
koll. zuzusetzen. (A. P. 1884 542 vom 24/10. 1927, ausg. 25/10. 1932.) Gr a g e r .

Elmar Profft, Landsberg a. W., Kolloidales, arsenhaltiges Pflanzenschutzmittel, be- 
stehend aus einer kolloidalen Ferronatriumarsenitlsg. im Gemisch von Ferroarsenit, 
welche durch Vermischen einer Ferrosulfatlsg. mit einer Natriumarsenitlsg. unter 
dauerndem Ruhren bei gewóhnlicher Temp. erhalten wird. Dem erhaltenen Prod. 
kann auch noch Kalkmilch oder CuS04 zugesetzt werden. (D. R. P. 564840 KI. 451 
vom 18/7. 1931, ausg. 23/11. 1932.) G r a g e r .

Winthrop Chemical Comp., New York, ubert. von: Friedrich Wilhelm Stauf, 
Koln-Deutz, und Hermann Hagenest, Wiesdorf a. Rh., Organische Kupfer-Cyan- 
verbindungen von der wahrscheinlichcn Formel Cu(CN)2 -A, worin A eine organ., bas. 
reagierende, N  enthaltende Verb. darstellt, welche ein blaugriines wasserunl. Pulver 
bilden, u. zur Insektenbekampfung geeignet sind. Zur Herst. dieser Vcrbb. werden ein 
Cu-Salz, z. B. CuSO,, ein wasserlosliehes Cyanid, wie KCN oder NaCN, u. eine organ., 
bas. N-Vcrb., z. B. Methylamin, Athylcndiamin, Hamstoff, Guanidin, Anilin, Pyridin 
oder Piperidin, in der K alte in wss. Lsg. gemisclit u. der Nd. abfiltriert u. getrocknet. 
(A. P. 1880 516 vom 10/9. 1929, ausg. 4/10. 1932.) G r a g e r .

Chemische Fabrik Ludwig Meyer, Mainz. Unkrautvertilgung. Zu D . R. P. 
478 446; C. 1929. II. 1843 ist nachzutragen, daB dio Schwermetallnitrate durch Chloride 
ersetzt werden kónnen. (Dan. P. 42360 vom 12/4. 1928, ausg. 2/6. 1930. D . Prior. 
29/8. u. 30/9. 1927.) ' ' D p.e w s .

VIII. Metallurgie. MetallograpMe. Metallverarbeitung.
Carl Schwarz, Warmetonungen melallurgischer Reaktionen. Es werden die Warme- 

tonungen der Oxydationsgleiehungen der den Huttenm ann interessierenden Elemente,
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die Bildungswarmen der Carbide,.N itride, Fluoride, Sulfide u. Phosphide, der Carbo- 
nate, Hydroxydc, Phosphate, Silicate u. Aluminatc, sowie einiger Sehlacken naeh den 
neuesten Angaben des Schrifttums zusammengestellt. Die Werte sind auf kg-Mol 
der Vcrb., auf kg der Ausgangsstoffe u. Reaktionsprodd. berechnct. (Arch. Eison- 
huttenwes. 6 . 227—30. Dez. 1932. Duisburg-Hamborn.) W e n TRUP.

Magne Mortenson, Graphische Anahjse von Flotalionsversuclien dargestcllt an der 
TJntersuchung der selektivm Flotation von Kupferkies aus pyritischen Erzen. Fiir die Auf- 
findung der giinstigsten Flotationsbedingungen eignen sich Diagrauimo m it der Alkali- 
menge bzw. pn ais Abszisse u. der Samralermenge ais Ordinate, in denen Kuryen 
gleiclier Konz. u. Extraktion gezogen werden. Vf. gibt Beispiele fiir dio Flotation 
von Kupferkies aus sulfid. Erzon mit Kalkmilch oder Soda ais Alkali, K-Athyl-, 
-Butyl-, -Isobutyl-, -Amyl- u. -Benzylxanthat ais Sammler u. Yarmor Pin o Oil ais 
Schaumbildner (in konstantor Mcngo). (Tidskr. Korni Bergyaes. 12. 253—56. 1932. 
Drontheim, T. H., Aufbereitungslabor.) R. K. M u l l e r .

B. Bogitch, Uber den Gebrauch von Diaphragmen bei der lechnischen Eleklrolyse 
von Metallen. Es wird ein Verf. beschrieben, das zur Vermeidung von Verunreinigungen 
der Kathode m it einem fiir den Elektrolyten undurchliissigen Diaphragma arbeitefc, 
wobei auf beiden Seiten des Diapliragmas ungefahr gleiche Konz. des Elektrolyten 
lierrschen muB. Selbst starkere Verunreinigungen der Anodę wirken nicht mehr storend. 
Nachteilig ist ein erhóhtcr Stromvcrbraucli, der aber dadurch ausgeglichen wird, daB 
der Stroni zugloich zur Erwiirmung des GefaBes benutzt wird. (C. R. hebd. Sćances 
Acad. Sci. 195. 779—81. 7/11. 1932.) G aede .

Manuel Tama, Induktionsofen fiir  Metali- und Eisengiefiereien. Die ycrschiedenen 
Arten der Induktionsofen werden besproclien, die ycrschiedenen Arten dor durch den 
Pinch-Effekt bewirkten Badbewegungen unter besonderer Beriicksichtigung des 
A J a x  -W y  ATT -Ofenś beschrieben. Ein solcher Ofen wurde im Dauerbctrieb ais Yor- 
herd eines Kupolofens zur Uberhitzung von GuBeisen ausprobiert, dic Ergebnisse 
dieser Y"erśs. werden mitgetcilt. (Trans. Amcr. Foundrymen’s Ass. 38. Procced.
34. Annual Mceting. 433—40. 1931. Finow-Mark.) W ekTRUP.

Hch. Leobner, Gescliichte der direklen Eisen- und Stahlerzeugung in  der Zeit vom 
Jahre 1925 bis zur Gegenwart. Kurzer t)berblick. Literaturzusammenstellung fiir 
die Jahre 1926—1932. (Montan. Rdsch. 24. Nr. 20. 1—7. 16/10. 1932. Wien.) E d e n s .

Wolfram Ruff und Erich Scheil, Entfernung des Arsens aus Eisenerzen. Es 
werden 3 As-haltige Erze u. Eisonarseniat untersucht. Gliihyerss. ergaben, daB Eisen- 
arseniat u. Eisenarsenid gliihbcstandig, cin niederes Oxyd aber fluchtig ist. Eisen- 
arseniat konnte bei Red.-Yerss. nur teilweise in das fluchtige Oxyd ubergefiihrt werden, 
ein Rest verblieb ais Arsenid. Das Arsonid kann naeh M a t h e s i u s  u . D ie c k m a n n  
(Stahl u. Eisen 32 [1912], 1502. 33 [1913]. 1207) durch C0 2 yergast werden. Dem- 
entsprechend -mirden zur t)berfiihrung des in den Proben vorliegenden As in Arsenid 
u. darauffolgenden Vcrfliichtigung, sowie zur gleichzoitigen Durchfuhrung beider Vor- 
gange m it Hilfe yon C0-C02- u. H 2 -C02-Gemischen Vcrss. untornommen, dio zu einer 
betrachtlichen Venninderung des As-Geli. fulirton. (Stalli u. Eisen 52. 1193—95. 
1/12. 1932. Dortmund, Forsch.-Inst. Yer. Stahlw. A. G.) W e n t r u p .

N. L. Evans, Neuesle Forschungsergebnisse in  der Giefiereiledmik. Erfalirungen mit 
dem Gebrauch von Soda. EinfluB von Soda auf Entschwefelung, Entgasung u. Gefiige- 
yerfeinerung yon GuBeisen, Zusatz in Pfanne u. Kuppelofen, Wirkungsweise der Soda, 
Verbesserung der Graphitausbldg. u. des Grimdgefiiges, Schwefelvorteilung im Quer- 
schnitt des Gusses, Bearbeitbarkeit, Y'erbesserung von TemperguB, allgemcine Betriebs- 
bedingungen u. wirtsehaftlicher Vorteil der Verwendung yon Soda. (Foundry Trade J . 
47. 331—37. Iron Coal Trades Roy. 125. 884—86. 919. Chem. Trade J .  chem. Engr. 
91. 523— 24.) W e n t r u p .

H. J. Beck, Hersldlun/jsi'erfahren in  einer modernen Tempergieflerei. Es wird eine 
GicBerei beschrieben, dio m it 9 Flammófen yon 5—20 t  Fassungsyermógen arbeitet. 
Ofenbetrieb, Formmaschinen, Sandaufbereitung, GieBen, Eigenschaften der Er- 
zeugnisse sind besprochen. (Foundry Trade J . 47. 327—28.1/12.1932. Derby.) W e n t r .

N. L. Turner, Kontinuierlicher Schmelzbdrieb von Gupeisen aus kaltem Einsalz im  
Eleldroofen. Der Betricb eines 3 t-Elektroofens zur Herst. guBeiserner Ofen im kon
tinuierlichen Betrieb wird beschrieben. Der Ofen tra t bei Erhóhung der Produktion 
an die Stello eines Kuppelofesn, der Einsatz besteht zu 40% aus GuBeisenspanen, Roh- 
eisen wird nicht yerwendet. Schmelzkosten, Betriebsfuhrung, GuBanalyse werden
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angegeben. Diskussion. (Trans. Amor. Foundrymen’s Ass. 38. Procecd. 34. Annual 
Meeting. 749—60. 1931. Ottawa, Canada.) W e n t r u p .

Eugen Piwowarsky und Wilhelm Heinrichs, Einflufl der Schlackenfuhrung im 
basische.n Elektroofen auf Gufieism. Ziel der Unterss. ist, zu klaren, wie sich chem. 
Zus. u. Festigkeitseigg. von GuCeisen bei der Raffinierung im bas. Elektroofen unter 
versckiedenen Schlacken andern. Zu diesem Zwcck wurden 36 Schmelzungen durch- 
gefiihrt. Bei ihnen wurde die Anderung des C-, Graphit-, Si-, P-, S- u. Mn-Geli. ver- 
folgt. Dic Festigkeitseigg. der Probcn verbesscrn sich mit abnehmcndem 0 2 -Geli. der 
Schlacken u. bei Zugabe von Ferrosilicium. Die Neigung zu Spannungsrissen u. 
Lunkerbldg. zeigt diesclbe Richtung. Die Unterschiede der Festigkeitseigg. sind in 
erster Linie durch dio Ausbldg. des Graphits begrundet. (Arch. Eisenhuttenwes. 6 . 
221—26. Dez. 1932, Aachen.) W e k tru p .

J. G. Pearce, Gefiige und FesligkeilseigenscliafUn von Gufleisen. (Vgl. C. 1932.
II. 3774.) Nach dcm Umsclimelzen im Kupolofen kann GuCeisen trotz gleicher Zus. 
stark abweichende Festigkeitseigg. aufweisen, da dabei die GruBc u. Verteihmg des 
Graphits beeinfluBt wird. Dort, wo Graphit in der Schmelze aufgelóst war, zeigt das 
Gefiige feinen (untcrkuhlten) Graphit neben Ferrit; andernfalls n. Graphit neben 
Perht. Diese Unterschiede bedingen betriichtlich yoneinander abweichende Eigg. 
U nter gewissen Bedingungen kann ein gcmischtes Gefiige erhalten werden. Boi gloiohcn 
Schmelzbedingungen andern sich bei GrauguB die mechan. Eigg. m it dem Durch- 
messer des Prufstabes u. dom Siliciumgeh. Die Yorteile dos Uberhitzens dor Schmelze 
lassen sich ohne Gefahr der Forritbldg. erzielen durch Impfen der Schmelze m it fein- 
verteiltem Graphit oder einem grapliitbildenden Materiał. (Assoc. In t. Essai Matćriaux. 
Congr. Zurich 1931. I. 6 — 14. 1932. Birmingham, Brit. Cast Iron Research Assoc.) T ro .

Harry Rayner, Brikdtierung von Gufleisenspanen fiir die V erwendung im Kuppd- 
ofen. Die Spane werden maschinell ohne Bindemittel zu Brikefts gepreBt. Der Ab- 
brand bei Verwendung dor Briketts war n. Der Eisensatz, dio Betriebsfiihrung, die 
Schmelzkosten beim Gebraueh yon Spanebriketts werden angegeben. Diskussion. 
(Trans. Amer. Foundryinen’s Ass. 38. Procecd. 34. Annual Meeting. 460—70. 1931. 
Detroit.) W e M R U P .

Marcel Guśdras, Die Realdionen bei der Stahlhersldlung. Die Oxydationsvorgange 
beim BessemerprozeB, insbesondere die Bldg. des FeO werden besproehen. (Aciers 
spćc. Met., Alliagcs 7 (8 ). 413—14. 424. Nov. 1932.) W e n t r u p .

Paul L. Goodale, Zum  Verhalten von Sandformen in  Staldgieflereien. Die Oxyd- 
bldg. an der Beriihrungsflache zwischen Sandform u. Stahl wird yerfolgt. Die Oxyde 
dringen in die Form ein u. bilden Silicate, die Obcrfliiche dos GuBstiickes zeigt Magnetit. 
Es werden Anregungen zur Vermoidung dieses Ubelstandes gegeben. Diskussion. 
(Trans. Amer. Foundrymen’s Ass. 38. Procecd. 34. Annual Meeting. 471—80. 1931. 
Granito City, 111.) W e n t r u p .

T. F. Jennings, Chrom in  Gufieisengaltierungen. Dio Verwendung von Cr in der 
EisengieBerei, die Arten der Zulegierung, die Auswkg. auf die C-Bindung, der E in
fluB auf Festigkeitseigg. u. Korrosionssieherheit des Gusses, sowie die Anderung der 
Viscositat des fl. Eisens werden besproehen. Bibliographie. (Trans. Amer. Foun- 
drymen’s Ass. 38. Procecd. 34. Annual Meeting. 801—09. 1931. Garfield, Utah.) W e k t r .

Edmund Richard Thews, Mdallurgische Bdrachlungen zur Herslellung von Neu- 
silbcrgufi. Die gebrauchlichsten Neusilberlegierungen sind Sondermossingc, denen zui1 

Erhohung der Festigkeit u. Korrosionsbestandigkeit, sowio zur Erzcugung der Silbcr- 
farbo 20—25% Xi zugesetzt wird. Wesentlich ist der Cu-Geh., der die Dehnung weit- 
gehend beeinfluBt. R o Th e r t  u . D e r n  (C. 1927. I .  3134) stellten bei 56% Cu 29,3% 
Dehnung fest, die bei 74% Cu bis auf 36,5% anstieg. Neusilber ist k. bcarbeitbar, 
sofern der Sn-Geh. 30%  nicht iiberschreitet. Technolog. Vcrhiiltnisse sind infolge der 
verschiedenartigen Zusatze yon Sn, Ag, Al, Fe, Pb, Co, Sin u. Cd unubersichtlich. Eine 
Tabello von 150 handelsiiblichen Neusilberlegierungen zeigt Fe ais wichtigsten der 
Sonderzusatzo. Fe yorbessert dio Festigkeit u. Hartę, wirkt jedoch uber 2%  yer- 
briichigend. Diese Grenze kann durch gróBeren Ni-Geh. erhdht werden. Sn orhóht 
H artę u. Briiehigkeit, yerbessert andererseits die Dichte u. Polierfahigkeit. Der Pb-Geh., 
der 2—3° / 0 solten iiberschreitet, dient zur Erhohung der Schneidbarkeit u. Verbesserung 
der GieBeigg. Dem Pb iihnlicli wirkt Cd. Al in Mengen von 0,5—1,5% bei mindestens 
15% Ni yerbessert das Aussehen u. steigert D. u. Festigkeit. Bei iiber 2%  Al treten 
starkę Briiehigkeit u. schlechte gieBtechn. Eigg. auf. Durch W-Geh. wird der elektr. 
Widerstand betraehtlich erhóht, die mechan. Eigg. aber stark yerschleehtert. Ag-Geh.
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iibt auf mechan. Eigg. keinen merkbaren EinfluB aus. Die charakterisfc. Eig. der 
Neusilberlegierungen, bei verhaltnismaBig liohcn Tempp. sclinell zahe zu werden, er- 
schwert das GicBcn. Bei zunehmender Temp. neigt die Schmclze zur Gasaufnahmo u. 
hohem Zn-Verlust. Geeignete GieBtempp. liegen 150—200° oberhalb des E. u. 
schwanken zwischen 1100—1300°, sic nehmen m it steigendem Ni- u. sinkendem Zn-Geh. 
zu. (Chem.-Ztg. 56. 961—63. 3/12. 1932.) G o l d b a c h .

Kanzi Tamara, Uber das Zustandsschaubild des Systems Ni-Zn. Ausfuhrlichere 
Wiedergabe der C. 1932. II . 1503 referierten Arbeit. (Sci. Rep. Tóhoku Imp. Univ. [1] 
21. 344—63. Okt. 1932.) G o i.d b a c h .

£ O. Dahl, Studien zum Ausscheidungsuorgang an aushartharen Silicium-Nickel- 
legierungen. (Vgl. C. 1933. I . 297.) Ni-Si-Legierungen zeigen entsprechend dem Dur- 
alumin Ausscheidungshartung, u. eignen sich besonders zu einer niihercn Verfolgung 
der Hartungsanomalie, die beim Ubergang von Kalt- zu Warmvergutung auftritt. Es 
wird die Abliangigkeit dieser Anomalie u. der sie begleitenden Widerstandsanderung 
von der Hohe der Vergutungstemp., von der Dauer der Vorvergiitung u. dcm Intervall 
zwischen Vor- u. Nachvergiitung gezeigt. (Z. Metollkunde 24. 277—81. Nov. 
1932.) " N ik l a s .

W. Leitgebel, Behandlung von Aluminiumspanen mit Salzsclrtacken. (Einiges iiber 
die Sysłeme KCl-ŃaF, KOl-NaCl-NaF, KCl-CaF2 und NaCl-CaF?). Beim Schmelzen 
von Al werden ais Schutzdecken Schlacken aus Salzgemischen verwendet. Da die 
Temp. des Umschmelzens wegen der Gasaufnahme niedrig gehalten werden muB, muB 
die Salzschlacke einen niedrigen F. besitzen u. auBerdem die Eig., Oxyde bis zu einem 
gewissen Grade losen zu konnen. Um die Schmelzverhaltnisse der giinstig wirkenden 
Salzsysteme kennen zu lernen, wurden im Hoehfreąuenzofen 60 Erhitzungsverss. bei 
etwa 1050° von je 15 Min. Dauer m it 25 g Al-Sagespiinen, denen 10 g eines binaren 
Salzgemisches beigeftengt waren, ausgefuhrt. Binilre Gemische, die Kryolit, BaCl, 
NaCl, KC1 u. N aF enthielten, hatten die beste Wrkg. Die Liquidusverhiiltnisse des 
Systems KCl-NaCl-NaF w urd en  naher untersucht u. dazu eine therm. Analyse des 
Systems KCł-NaF vorgenommen, u. zur Unters. der Liquidusisothermen im ternaren 
System KCl-NaCl-NaF mehrere Sehnitte gelegt. (MetaUwirtsch., Metallwiss., Metall- 
techn. 11. 699—700. 23/12. 1932. Berlin, Metallhuttenmann. Inst. d . T. H.) Go l d b a c ii .

G. Sachs, Fortschritte auf dem Gebiet des Silumingusses. Silumin zeichnet sich 
durch gute Gieflfahigkeit u. hohe mechan. u. chem. Bestandigkeit aus. Bei SandguB, 
zu dem es iiberwiegend gebraucht wird, muB es, um die erwiinschten Festigkeitseigg. zu 
erreichen, mit Na oder Na abgebendem Salz vercdelt werden. In  unbchandelt ver- 
gossonem SandguB sind Festigkeit u. Dehnung gering, da die sproden Si-Krystalle den 
Źusammenhang der zahen Al-Grundmasse storen. Durch dio Wrkg. des Na werden 
die Si-Krystalle stark verkleinert u. abgerundet, so daB sie nur noch ais harte Ein- 
schliisse dio Harto der Al-Krystalle steigern, ohne das Formanderungsvermogen zu ver- 
niehten. Dorart Yeredeltes Silumin neigt aber dazu, kugelfórmige Feinlunker auszu- 
bilden, die zwar die Eigg. des Werkstoffes nicht beeintrachtigen, aber eine bearbeitbare 
Oberflache verhindern. Wird die Behandlung mit metali. Na durch eine Salzbehandlung 
ęrganzt, so kann diese Feinlunkerung weitgehend unterdriickt werden. Fiir Kokillen- 
guB besitzt Silumin den Vorteil, daB es kein merkliches Erstarrungsinterva 11 hat, 
sondern ais eutekt. Legierung bei konstanter Temp. krystallisiert. Da es dabei órtlich 
durchweg feste oder fl. Beschaffenlieit aufweist, besitzt es keine Neigung zur RiBbldg., 
u. gestattet daher komplizierte Formgobung u. sohroffe Abkiihlung. Die schnelle Ab- 
kiihlung bewirkt gegeniiber SandguB eino Yerfeinerung des ICrystallgefuges u. erhohte 
Festigkeitseigg. Bei SpritzguB, dessen schroffe Abkiihlung eine weitere Steigerung der 
Festigkeitseigg. bewirkt, muB eine Fc-Aufnahme durch die Spritzmaschine vermieden 
werden. Dio Schadigung durch den Fe-Zusatz kann durcli Mn-Zusatz ausgeglichcn 
w’erden. W ird der gewohnlichen SiluminguBlegierung, die prakt. nur aus Al m it 13% Si 
besteht, 0,8% Cu zugegeben, so wird die Dauerfestigkeit erheblich gesteigert. Unter 
dem Namen Silumin-Gamma wird ein neues Sondersilumin hergestellt, das neben 
12% Si bis zu 0,5% Mg, u. auBerdem noch 0,3—0,5% -Mn enthalt. Der Mg-Zusatz 
Yerleiht dem Werkstoff die Fahigkeit, dureh Abschreeken von hohen Tempp. u. nach- 
folgendes Anlassen sehr viel fester u. barter zu werden. AuBerdem zeichnet sich das 
neue Silumin durch hohe Ermiidungsfestigkeit aus. Sehon in unbehandelter Form 
(Silumin-Beta) ist der neue Legierungstypus dem Silumin m it Cu-Zusatz in der stat. 
Festigkeit gleiehwertig, u. in der dynam, iiberlegen. Gegeniiber Kupfer-Silumin ist 
die Legierung durch "liohere Korrosionsbestandigkeit ausgezeichnet. An gespritzten
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ZerreiBstaben aus Silumin-Gamma wurden Festigkeitswerte bis zu 40 kg/qmm u. 
Harten bis 140 crrcieht. (Mitt. Arbeitsbcrcioh Metallges. Frankfurt/M. 1932. Nr. 7. 
22—30. Dez. Frankfurt a. M., Metallab. d. Metallges. A.-G.) G o l d b a c h .

A. T. Grigorjew, t/ber die Legierungen des Goldes mit Antimon. Nach einer t)ber- 
sieht iiber die Ergebnisse bisheriger anderer Unterss. iiber Au u. dessen Legierungon 
werden die Au-Sb-Legierungen unter Anwendung der clcktr. Leitfiihigkeitsmethodc 
niiher untersucht. Die Ergebnisse der vorlier angestcllten therm. Analyse sind in 
Tabellen enthalten. Die Veranderung des elektr. Widerstandes u. der Leitfahigkeit, wie 
auch der Temp.-Koeff. m it der Anderung der chem. Zus. findet liings einer geraden 
Linie zu beiden Seiten der Ordinate m it 6 6 , 6 6  A t.-%  Sb sta tt, wie dies einem chem. 
Gemisch aus zwei Komponenten eigen ist. In  der Ordinate 6 6 , 6 6  A t . - ° / 0 Sb schneiden 
sich die Linienabschnitte unter Bldg. eines Singulśirpunktes, der der Yerb. AuSb2 ent- 
sprieht. Beim Fortsetzen der geraden Linien bis zum Schnittpunkt mit der Ordinate 
der reinen Metalle werden auf den Ordinaten die Werte des Temp.-Koeff., des eiektr. 
Widerstandes u. der Leitfahigkeit yermerkt, die sich bedeutend von don Atigaben fiir die 
reinen Substanzen unterscheiden; offenbar hiingt dieses Resultat mit der Bldg. fester 
Lsgg. von geringer Konz. des Au in Sb u. umgekehrt zusammen. (Z. anorg. allg. Chem. 
209. 289—94. 13/12. 1932. Leningrad, Chem. Lab. d. Berginst.) G o l d b a c h .

M. Keinert, Das System Silber—Kupfer—Cadmium. Mit Hilfe vorwiegend mkr. 
Unterss. wird wie bei den Systemen Ag-Cu-Mn (vgl. C. 1932. I. 281) u. Ag-Cu-Zn (vg!.
C. 1932. II. 2589) das Dreistoffsystem Ag-Cu-Cd erforscht. Im  geschmolzenen Zustand 
besteht gute Mischbarkeit der 3 Komponenten. Entspreehend der weitgehenden 
Analogie zwischen den biniiren Systemen Ag-Cd u. Cu-Cd bildet sich einerseits zwischen 
den beiderseitigen y-y- u. e-e-Krystallarten eino liickenlose ternare Mischkrystall- 
reihe aus, andererseits entsteht innerhalb gewisser Temp.-Grenzen ein heterogenes 
Gemenge zwischen den fi- u. /?'-KrystalIarten ais Folgę komplizierterer Umsetzungen. 
Bei gegebenem Verhaltnis von Silber zu Kupfer kann der Cadmiumgeh. der Misch- 
krystalle erheblich schwanlcen. Im Gebiet der e- u. y-Krystalle sind die Legierungen 
yollkommen sprode. Cd-Zusatz iindert die Glcichgewichte zwischen Ag u. Cu nur 
wenig. Die Veredlungsfahigkeit Ag-reieher Ag-Cu-Legierungen bei Cd-Zusatz wird 
durch Best. des Hartegrades durehgefuhrt. Unabhangig vom Cd-Zusatz sinkt der 
erreichbare Hartehochstwert, wenn weniger ais 6 °/o Cu in der Legierung vorhanden sind. 
Bei konstantom Cu-Geh. kann Cd-Zusatz die Vcredlungsfahigkeit sogar noch etwas 
erhóhen. (Z. physik. Chem. Abt. A. 162. 289—304. Nov. 1932.) E. H o f f m a n n .

A. T. Grigorjew, Uber Legierungen des Palladiums mit Eisen. Die Pd-Legierungen 
m it Fe bilden beim Erstarren eine kontinuiorliche lleihe fester Lsgg., das Sclimelz- 
diagramm besitzt ein absehiissiges Minimum um 50 A t.-%  Pd herum. Bei der Temp.- 
Abnalime in Pd-reichen Legierungen tr itt  die Umwandlung der festen Lsg. in dic chem. 
Verb. Pd3Fe auf, die von einer bedeutenden Warmeausseheidung begleitet wird. Auf 
den Hiirtegradkuryen u. denjenigen des Temp.-Koeff. wird im Einklang mit den Daten 
der therm. Analyse ein entsprechender singuliircr Punkt beobachtet. Die therm. Um
wandlung in Fe-reichen Legierungen ist offenbar m it dem Ubergang des Fe aus der 
einen Modifikation in die andere vcrbundcn. Der Existenzbereich der Modifikation y 
ist iiuGerst gering. Auf der Kurve der Hsirte u. des Temp.-Koeff. wird auBer dem singu- 
liiren Punkt noch in den Grenzen 50—60At.-°/o Pd ein horizontaler Absclinitt beob
achtet, u. auf der Temp.-Koeff.-Kurve ungefiihr in demselben Bereich ein sehr flaches 
Maximum. Augenscheinlich tr i t t  hier keine Verb. PdFe auf. Das anomale Verh. der 
Kurvc in diesein Absehnitt steht wahrseheinlich im Zusammenhang mit dem Ubergang 
des Fe aus einer Modifikation in dio andere. (Z. anorg. allg. Chem. 209. 295—307. 
13/12.1932.) _ . Go l d b a c h .

A. T. Grigorjew, Uber Legierungen des Palladiums mit Antimon. Dic therm. 
Analyse des binaren Systems Pb-Sb ergab Resultatc, die m it den von SANDER 
(Z. anorg. allg. Chem. 75 [1912]. 97) gefundenen fast auf der ganzen Strecke zusammen- 
fallen; im mittłeren Teil des Schmelzdiagramms werden jedoeh sehr groBe Abweichungen 
beobachtet. Das vergleichende Studium der Schmelzbarkeit, der Mikrostruktur u. der 
elektr. Leitfahigkeit zeigt, daB an der Struktur der ausgegliihten Pd-Sb-Legierungen 
innerhalb der Grenze 50—71 A t.-%  Pd zwei Bestandteile teilnehmen: die ehem. Yerb. 
PdSb u. die feste Lsg. von Sb in PdnSb von der Grenzkonz. 71 A t.-%  Pd. In  den Legie
rungen m it 58,17 A t.-%  Pd bilden cliese zwei Komponenten ein Eutektikum, u. bei Zu
nahme des Pd-Geh. bis 62,87 A t.-%  Pd ein Eutektoid. Die Umwandlung im festen 
Zustand bei 545°, die von bedeutender Warmeausseheidung begleitet wird, stellt einen
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eutcktoiden Zorfall der festen Lsg. dar. Die Esistenz der chem. Verb. Pd 5 Sb3  wird also 
durch nichts bestatigt. S a n d e r  hielt demgegeniiber Pd 5 Sb3  (59,6 Gew.-% Pd) fiir 
fahig, eine feste Lsg. zu bilden, einerseits m it Sb bis zu 57,5 Gew.-% Pd, andererseits 
m it Pd bis zu 61,5 Gew.-% Pd. Nach seiner Ansicht findet bei 530° die Umwandlung 
des a-Pd 5 Sb3  in /J-Pd5 Sb3  u. umgekehrt sta tt. (Z. anorg. allg. Chem. 209. 308—20. 
13/12. 1932. Leningrad, Chem. Lab. d. Berginst.) Go l d b a o h .

N. A. Puschin, S. StepanoviĆ und V. Stajić, Uber die Legierungen des Oalliums 
mit Zink, Cadmium, Quc.cksilber, Zinn, Blei, Wismut und Aluminium. Dio Zustands- 
schaubilder der binaren Legierungen des Ga m it Zn, Cd, Hg, Sn, Pb, Bi u. Al werden 
in Form von Tabellen wiedorgegeben. Es zeigt sich, daB Ga m it Cd, Hg, Bi u. Pb zwei 
unmischbare fl. Sehichten bildet, m it Zn u. Sn eutekt. Mischungen, m it Al drei Verbb.: 
Ga2Al (Schmelztemp. 290°), GaAl (Schmelztemp. 376°) u. GaAl2 (Sehmelztemp. 464°), 
u. m it Na eine sohwer schmelzbare Verb., dereń Zus. noch nicht genauer festgeatollt 
worden ist. Die maximale Lóslichkeit des Ga in fl. Pb ist 5% , in Bi etwa 11%, in Cd 
12—13%, wahrend in fl. Hg Ga boi niedrigen Tempp. nahezu unl. ist. (Z. anorg. allg. 
Chem. 209. 329—34.13/12.1932. Belgrad, Physikal.-Chem. Inst. d. Techn. Fak.) G o ldb .

A. Westgren, Rdnłgenunłersuchutigen iiber die Konstihdion von Legierungen. 
(Vgl. C. 1932. II. 784.) Der W ert der róntgenograph. Methoden fiir die Identifizierung 
von Legierungsphasen wird an Hand von Beispielen bcsprochen. Die neuen Methoden 
soheinen zuverlassiger ais die therm. Analyse u. die metalłmikroskop. Unters. zu sein. 
Auch die Homogenitatsgebiete lassen sich in den meisten Fallen feststellen. Der Unter- 
schied zwischen intermetall. chem. Verbb. u. festen Lsgg. wird diskutiert. Mit diesen 
der klass. Chemio entlehnten Begriffen schoint eino Klassifikation kaum móglick; 
besser ist die Klassifikation auf Grund der K rystallstruktur, die bestimmte Gesetz- 
mafiigkeiten offenbart. (Assoc. In t. Essai Materiaux. Congr. Zurich. 1931. I. 484—99. 
1932. Stockholm, Inst. f. allg. u. anorgan. Chemie d. Univ.) S k a l i k s .

J. Galibourg, Meialle bei hohen Temperaluren. (Vgl. C. 1932. II. 3146.) Naeh 
den Erfahrungen scheint eine fiir alle Tempp. giiltige Elastizitatsgrenze nicht zu be- 
stehen. Ahnlich ist es in bezug auf das Vorhandensein einer Grenzc, der sich das FlieBen 
unter einer bestimmten Last nahert. Dio Widerstandsfiihigkeit eines Metalls gegen- 
iiber hohen Tempp. oder einer bestimmten Lasteinw. durfte streng nur durch das Fliefl- 
Zeitdiagramm bestimmt werden. Prakt. bestimmt man im Laboratorium des Vfs. 
hauptsaehlieh die Grenze, bei welcher die ersten Fliefierscheinungen mit Hilfe von 
M ARTENSschen Spiegelapp. m it einer Genauigkeit von 0,001 mm festgestellt werden 
konnen. Wenn bleibende Deformationen entstehen, so werden sie im Laufe der ersten
2 Stdn. erhalten. Auf diese Weise hofft man den Zusammenhang m it den Sclinell- 
priifmethoden herzustellen. (Assoc. In t. Essai Materiaux. Congr. Zurich 1931. I. 134 
bis 142. 1932. Paris, Eeole Centrale des Arts et Manufactures.) TROMEL.

W. Rohn, Das Verlialten inelallischer Werksloffe bei Temperaluren, bei denen auch 
nach kleiner Verformung Rekrystallisalion eintrilt. Hinwois darauf, daB die bisherigen 
Unterss. iiber das Verh. metali. Werkstoffe meist an Stahlen ausgefiihrt wurden,wahrend 
bei Nichteisenmetallen u. dereń Legierungen vor allem bei Tempp., bei denen bereits 
nach kleinen Deformationen Rekrystallisation eintritt, nur wenigo Verss. bekannt 
sind. Besprechung der Anforderungen der Technik u. friiher (vgl. C. 1932. II. 3465) 
mitgeteilten eigenen Verss. (Assoc. In t. Essai Jlateriaux. Congr. Zurich 1931. I. 177 
bis 182. 1932. Hanau, W. C. H e r a e u s .) T r o m e l .

W. Rohn, Apparat zur Bestimmung von Kriechgescliwindigkeit und Kriechfestigkeit. 
(Vgl. yorst. Ref.) Mit Hilfe des im Ofen befindlichen Priifstabes wird die Ofentemp. 
automat, auf ±  1—2° geregelt. Wird der Priifstab belastet u. tr i t t  Kriechen ein, so 
wird durch die Verlangerung die Ofentemp. allmahlich gesenkt, bis selilieBlich die 
Festigkeit so weit zunimmt, daB keine weitero Verlangerung eintritt. Bei der dann 
konstanten Temp. entspricht die Belastung des Stabes der Kriechfestigkeit. Will man 
das Verh. des Werkstoffes bei einer bestimmten Temp. untersuehen, so kann man dio 
Verlangerung durch meBbare Kontaktyersehiebungen kompensieren. (Assoc. In t. 
Essai Materiaux. Congr. Zurich 1931.1. 183—8 6 . 1932. Hanau, W. C. H e r a e u s .) T r o .

G. Mahoux, Elektromagnetische Oberflachenhurlung von Legierungen. Ziel der 
Unters. ist, auf metali. Kórpern eine Oberflache hoher Hartę durch elektr. Einww. bei 
gewóhnliehon Tempp. herzustellen. Es wird die Wrkg. elektromagnet. Stromo hoher 
Freąuenz auf eine Reihe von Eisen- u. Nichteisenmetallen gepriift. Das gunstigste 
Resultat wurde in einer Atmosphare von Ammoniakdampf u. Leuchtgas erhalten. Die 
bisherigen Yerss. ergaben, daB alle Fe-Legierungen nach dcm Verf. hartbar sind, doch
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sind. fiir jedo Legierung besondere Bcdingungen cinzuhalten. Dio H artę ist bei Stahl 
hoher ais bei GuBeisen; sio hangt von den Legierungsbestandtoilon u. von dem Zustand 
des Wcrkstoffes vor der Hartungsbebandlung ab. Wegen der groBen Anzalil der ein- 
wirkenden Faktoren ist die Unters. sehr yerwiokelt. Dor EinfluB der wesentlichsten wird 
mitgeteilt. Die Einw. des elektromagnet. Feldes, die die Hartung des Materials wesent- 
lieh besehleunigt, wird unter Ausschaltung von Temp.-Einflussen u. Einflussen dor ura- 
gebenden Gase hinsichtlieh der Andorung des elektr. Widerstandes u. des magnet. 
Zustandes wahrend u. nach verschieden langer Behandlung u. hinsichtlieh der Anderung 
des Gefiiges durch die Behandlung verfolgt. Die Gofiigeanderung erstreckt sich tief 
in den Werkstoff hinein, u. dauert noch lange Zeit nach der Behandlung fort; sie wird 
ais eine Alterungserscheinung angesehen. Der EinfluB der umgebenden Gase wurde 
an Hand von Diffusionsverss. festgestellt. (Sci. et Ind. 16. 401—08. 459—69. Nov. 
1932.) G o l d b a c i i .

H. Voigt und H. Wertheim Wdrmebedarf beim Weichtoten von Blechen. Fiir das 
Weichloten m it Lótzinn haben Vff. an Terschiedenen Werkstoffen (Zn, Cu, WeiBblech 
u. Messingblech) dio Beziehungen zwischen Warmeaufnahme, Bleehdicke u. Lotgeschwin- 
digkeit ermittelt. Dio Versuchsergebnisse sind in Tabellen zusammengestellt. (Arch. 
Warmewirtsch. Dampfkesselwes. 13. 294. Nov. 1932. Darmstadt.) j  L u d e r .

Hans A. Horn, Scliweifien von Elektrongufigelitiusen. An Hand von prakt. Bei- 
spielen zeigt Vf., welche Vorr. getroffen werden mussen, um groBc Gehause aus Mag- 
nesiumlegierutigon dui-ch GasschmclzscliweiBung zu reparieren. Wiclitig ist das gleich- 
miiBige langsame Anwarmen des Stiiekcs in einem Holzkohlenfeuer u. nach der Schwei- 
Bimg das Erkalten, sowie die Nachbchandlung der fertigen SchweiBstelle durch Waschen 
u. Boizon. (Azetylen Wiss. Ind. 35. 87—91. Juni 1932. Berlin-Charlottenburg.) Lu d .

E. Streb, t/ber Schweifidrahte fiir die Acelylensćhweifiung von Stahl. Das Spritzen 
der Zusatzdrahto beim SeliweiBen ist auf plotzliche Ausscheidung von Gasen, haupt- 
saclilich Wasserdampf, zuruckzufuliren. Dieser entsteht durch Rk. der Flammengase 
mit FeO-Einschlussen des Drahtes. Das sog. „Stcigen“ der SchweiBo ist auf Ent- 
bindung von Gasen aus der fl. SchweiBo zuriickzufukren. Vf. hat don EinflnB der 
verschiedenen Nebenbestandteile des Fe-Drahtes auf das Verh. beim SchweiBen go- 
pruft u. empfichlt etwa folgende Zus.: 0,13—0,25% C, 0,6—1,0% Mn, S 0 ,0 5 %  P, 
g 0,03—0,04% S u. 0,1—0,2% Si. Die Drahtcharge soli m it Si so desoxydicrt werden, 
daB die letztgenannten Mengen iibrigbleiben. Dabei soli der Geh. an S i0 2 im Draht 
moglichst gering sein. Mit einem solchen D raht laBt sich in der SchweiBo eine Festig- 
keit von 100°/o derjonigen des Mutterwerkstoffes bei hoher Dehnimg erreichen. (Aze
tylen Wiss. Ind. 35. 36—40. 55—60. 1932. Berlin.) L u d e r .

L. C. Pan, Das Streuvermogen in  der Elehlroplattierung. (Ygl- C. 1932. II. 3956.) 
Das Streuvermogen wird im Zusammonhang m it dem Stromdichtebereich u. der 
Gleichformigkeit des Nd. diskutiert. Die Yortcile der Lochskala werden hervorgehoben. 
(Metal Clean. Finish. 4. 559—60. Okt. 1932.) K u t z e l n ig g .

A. Stein, Vorbehandbmg vov Legizrunnen zum Go.lvanisie.rcn. (Vgl. C. 1932. II. 438.) 
Vf. berichtet iiber Verss. betreffend das Beizen von diinnen Blechen aus legiertem 
Stahl (z. B. Wolframstahl). Die Art der verwendeten Beize ist von EinfluB auf dio 
Bestandigkeit der vernickelten Proben gegen das Rosten, die durcli Einlegen in 4°/oig- 
NaCl-Lsg. Terghchen wurde. Am besten bewahrt sich eine Beize, dio verd. HC1, verd. 
HNOa, K-Tetraoxalat u. etwas FeCl3  enthalt. (Korros. u. Metallschutz 8 . 285—86. 
Nov. 1932. Berlin.) K u t z e l n i g g .

■ Lawrence E. Stout und Leonard Goldstein, Die elektrolylische Abscheidung 
terriarer Legierungen von Cadmium, Zinh und Anlimon. Temare Legierungon von Cd, 
Zn, Sb kónnen aus Lsgg. abgeschieden werden, die dio komplexen Cyanide des Zn u. Cd, 
Kaliumantimonyltartrat, NaOH u. einen 10%ig. UberschuB an NaCN enthalten. 
Zur Erzielung eines nennenswerten Cd-Geh. is t eino yerhaltnismaBig groBo Cd-Konz. 
des Bades erforderlich. Durch Erhohung des Geh. der Lsg. an einem der Metalle wird 
der Anteil des betreffenden Metalles im Nd. erholit. Zunahme der Stromdichte bowirkt 
bei 20°, wenn der Cd- u. Zn-Geh. des Bades gering sind, eine Erhohung des Sb-Geh. 
im Nd, bei hohem Geh. an Cd u. Zn dagegen eine Vcrminderung desselben. Der Zn- 
Geh. wird m it wachsender. Stromdichte otwas geringer, der Cd-Geh. groBer. Der 
EinfluB der Temp. auf die Zus. des Nd. deckt sich fast m it dem der Stromdichte. Die 
t}berzuge m it hohem Cd-Geh. zeiehnen sich durch yorziigliche Korrosionsbestandigkeit 
aus. (Gepriift durch die Salzspriihprobe.) Das Sb erniedrigt bei gegebenem Cd-Geh.
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den Korrosionswiderstand ein wenig. (Trans, eleetrochem. Soc. 63. 21 Seiten. St. Louis, 
Missouri, Wasliington-Univ. Sep.) K u t z e l n ig g .

L. W. Haase, Korrosion und Reststrom. (Der Tamperatureinfluft.) Der bei Sauer- 
stoff-Ggw. gemessene Korrosionsstrom setzt sieli aus dem Sauerstoffdepolarisations- 
strom u. aus einem je nach dem Wcrkstoff yersekiedenen u. von der Temp. abliangigen 
Anteil zusammen, der auch in sauerstoffreien Lsgg. flieflt u. ais ,,chcm. Korrosions
strom *1 bezeiohnet wird. Die bisherigo Annahme, daB im pa-Berich 5—9 eine Auflsg. 
von Eisen nur in Sauerstoff-Ggw. stattfinden konne, gilt fiir Zimmertemp., ist aber 
fiir Tempp. zwischen 50 u. 90°, wie sie in der Praxis der Warmwasserversorgung iiblieh 
sind, nicht gultig. Der theoret. zur Bindung des O notwendige Sulfitzusatz geniigt 
daher zur Korrosionsverhiitung nicht; es muB yielmehr 5—10° / 0 mehr ais bereehnet 
Sulfit, zur Kompcnsation des chem. Korrosionsstromes, zugesetzt werden. (Korros. u. 
Metallschutz 8 . 281—88. Nov. 1932. Berlin-Dahlem.) K u t z e l n i g g .

Dubercet, Bronzen, Alessinge. und atmosphdrische Korrosion. Echte Bronzcn, d. h. 
Cu-Sn-Legierungen, sind im Gegensatz zu den Messingen gegen atmosphar. Einfliisse 
korrosionsbestandig. Vf. erórtert die Bezeichnung ,,Bronze“ , die zuweilen auch fiir 
Messing- (alsoZn-Cu-)Legierungen gebraucht wird u. spricht schlieBlich von den „Sonder- 
messingen“ , dio trotz eines hohen Zn-Geh. yermoge ihrer geringen andoren Bestand- 
teilo (Fe, Al, Mn usw.) bronzeahnliehe Eigg. besitzen. (Rev. Fonderie mod. 26. 407 
bis 408. 25/10. 1932. Paris.) ______  L u d e r .

Bultfabriks Aktiebolaget, Hallstahammar, Elektroda fiir elektrische Dampfkessal
o. dgl., dad. gek., daB sie aus einer im wesentlichen Fe u. Cr enthaltenden Legierung 
besteht, worin die Cr-Menge wenigstens 9,5% betriigt. — Die Elektrode kann noch 
andero Bestandteile enthalten. wie Mn, Si, Ni, Co o. dgl. Z. B. besteht die Elektrode 
aus 8 8 ,6 8 %  Fe, 10,30% Cr, 0,17% C, 0,50% Mn u. 0,35% Si. (Dan. P. 42 387 vom 
17/7. 1929, ausg. 10/6. 1930.) D r e w s .

L. I. Kestel, U. S. S. R., Eleklrolytisches Lotierfahren. Dem schwefelsaurcn 
elektrolyt. Bade werden neben Gelatine noch Glycerin u. Cr2 0 3  zugesetzt. (Russ. P. 
24208 vom 27/9. 1930, ausg. 30/11. 1931.) “ ' R i c h t e r .

P. A. Lewaschow und A. N. Spetenski, U. S. S. R., Herstellung einer Ldtpaste. 
Eine Mischung, bestehend aus Kolophonium u. einer Lsg. yon S in Terpentinvaselinol 
wird m it Atzalkalien yerseift. (Russ. P. 25 034 vom 10/3. 1930, ausg. 31/1. 1932.) Ri.

I. G-. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Trocknen von Luft oder Sauersloff 
mit adsorbierenden oder chem. wirkenden Stoffen bei der autogenen Metallbearbeitung, 
dad. gek., daB die Trocknung im Hochdruekteil, also yor dem Druckminderungsvcntij, 
vor der Entspannung auf den Arbeitsdruck yorgenommen wird. (D. R. P. 564341 
KI. 26 d vom 29/6. 1928, ausg. 17/11. 1932.) D re w s.

Walter Villa Gilbert, England, Ve.rhinde.rung der Korrosion von metallischen 
Oberfldclicn, insbesondere von Leichtmetallcn, wie M g oder Al, oder dereń Legierungen, 
dureh Aufbringen eines Firnis, Lackes, einer Anstrichfarbe o. dgl., welche Erdalkali- 
chromate, z. B. Ba-, Sr- oder Ca-Chromat, enthalten. (F. P, 734037 vom 23/3. 1932, 
ausg. 14/10. 1932.) M . F. Mu l l e r .

Reginald James Knight, Australien, Verhinderung der Bostbildung au f Eisen- 
oberflachen dureh Aufbringen einer wss. oder alkoh. Lsg. yon KOH. Diese wird evtl. 
einem andoren tjberzugs- oder Farbanstrichm ittel zugesetzt, beispielsweise einer Lsg. 
von Dammarharz in Kerosin oder Petroleum. (Aust. P. 3392/1931 vom 6 /8 . 1931, 
ausg. 25/8. 1932.) ____________ _____  M. F. M u l l e r .

[russ.] Nikołaj W ladimirowitsch Agejew, Roentgenograpliie der Metalle u. Legierungen.
Leningrad: Kubutsch-Verlag 1932. (192 S.) Rbl. 3.50.

[russ.] Ju rij W ladimirowitsch Chodakow, Grundziige der Elektrochemie u. Korrosionslehre.
Leningrad-Moskau: Energoisdat 1932. (56 S.) Rbl. 2.50.

[russ.] E . G. Deretschej, Gewinnung der Nichteisenmetallegierungen. SIoskau-Leningrad:
Zwetmetisdat 1932. (319 S.) Rbl. 4.40.

Nickel-Handbuch, hrsg. vom Niokel-Informationsbiiro. Leitung: M. W achlort. Nickelstiihle.
1. Teil: Baustahle. Kickel— Kup£er. 2. Teil: Legierungen iiber 50°/o Nickel, Frank
furt a. 31.: Nickel-Informt.-Biiro. (46 u. 32 S.) 8°.

IX. Organiscłie Industrie.
Selden Research and Engineering Corp., Pittsburgh, ubert. von: Alphons

O. Jaeger, Mount Lebanon, Pennsylyania, V. St. A., Herstellung von Monocarbon-
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sauren und ihren Deriraten. Bei der bokannten Herst. von Monocarbonsauren aus 
Polyoarbonsauren, z. B. von Benzoesaure aus PJithalsaure, Naphtlioesdure aus Naph- 
thalsdure oder Propionsdure aus Bemsleinsdure, durch Erliitzen der polyoarbonsauren 
Motallsalze m it bas. Metallhydroxyden wird ein UbcrschuB von mindestens 10% der 
starken anorgan. Base iiber dio tlieoret. Menge benutzt, um entstehende C 0 2 zu binden. 
Dadurch wird eine wesentliche Stcigcrung der Ausbeute erzielt. Der UberschuB wird 
vorteilliaft zwischen 10 u. 35% gewahlt. Die iibliehen Verdimnungsmittel, wio CaC03  

oder indifferento bzw. reduzierende Gase kónnon mitverwendet werden. Z. B. wird 
eine Mischung von 2 Mol Ca-Phthalat, 1,2 Mol Ca(OH ) 2 u. %  vom Phthalatgewicht 
CaC03  durch eine auf 410—450° gehaltene Rk.-Zone gefiihrt. Bei 30 Minuten Rk.- 
Dauer wird ein Umsatz von 85—95% erzielt. Bei 1,1 Mol Ca(OH ) 2 betragt der Um- 
satz unter sonst gleichen Verhaltnissen bis zu 80% , bei 1 Mol etwa 50—75%. 
Mischungen von Basen u. yerschiedcne Motalle in Salz u. Base konnen angewendet 
werden. (A. P. 1885 834 vom 29/7. 1930, ausg. 1 / 1 1 . 1932.) D o n a t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Martin Miiller- 
Cunradi, Ludwigshafen a. Rh., und Ernst Ober, Mannheim), Verfahren zur Her- 
slellung ungesattigter Kohlenstoffuerbindungen durch Abspaltung von Halogenwasser- 
stoff aus gesatt. oder ungesiitt. Mono- oder Polyhalogenverbb., dad. gek., daB man ais 
Katalysator Titanoxyd  verwendet. — Man arbeitet zweckmaBig boi 425—450° u. unter 
vermindertem Druck u. entfernt den abgespaltenen Halogenwasserstoff aus den ent- 
weichenden Gasen durch Wasehung. Man leitet z. B . die Diim pfe von Isoamylchlorid 
bei einem Druck von 20—30 mm Hg iiber auf 420—450° erhitztes TiOr  Durch Ab- 
kiihlung auf —80° gewinnt man Tńmetliylathylen. In  analoger Weisc erhalt man aus 
Chlorisoamylen Isopren, aus Dichlorbutan Butadien neben Clilorbutenen. (D. R. P. 
565160 KI. 12o vom 24/5. 1930, ausg. 26/11. 1932.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Schmidt, 
Ludwigshafen a. Rh., Max Treppenhauer, Mannheim, Otto Grosskinsky und Hein
rich Fischer, Ludwigshafen a. Rh.), Verfaliren zur Darstellung von Olefinen und Di- 
olefinen. Abanderung des Verf. des D . R. P. 535 726, dad. gek., daB man hier niclit- 
cycl. Paraffine oder Olefine m it mindestens 4 Kohlenstoffatomen oder dereń Gemischc 
m it cycl. Paraffinen oder Olefinen ais Ausgangsmaterial verwcndet. — Man arbeitet 
zweckmaBig in Ggw. von W.-Dampf oder unter vermindertem Drnck. Ais Ausgangs- 
stoffe eignen sich Petroleumhaktionen, paraffin. ^eerdestillate, Crack- oder Druclc- 
hydrierungsprodd. Man leitet diese in Dampfform bei Tempp. von 700—730° uber 
Clanzkohle, dio auf MgO oder Silicagel niedergeschlagen is t u. erhalt ungesatt. KW- 
stoffe, wie Olefine u. Butadiene in guter Ausbeute. (D. R. P. 565 159 KI. 12o vom 
29/11. 1927, ausg. 26/11. 1932. Zus. zu D. R. P. 535 726; C. 1931. II. 4097.) D e r s i n .

McKesson &Robbins, Inc., Bridgeport, iibert. von: Emil C. Fanto, Fańfield, 
Connecticut, V. St. A., Herstellung von Heptcmal. Ricinusol wird unter Riihren u. einem 
verminderten Druck von 30—40 mm dest. u. aus dem unterhalb 300° ubergehenden 
Destillat eine von 147—165° dest. Fraktion isoliert. Der so gcwoimene Aldehyd kann 
m it Hilfe verd. Sauren u. Fe oder Zn zu Heplanol reduziert werden, das bei der Kondcn- 
sation m it Phenol in Ggw. eines Kondensationsmittels, wie geschmolzenein ZnCl2, 
Heptylphenol bildet; das letztere stellt ein antisept. u. desinfizierendes Mittel dar. 
(A. P. 1886 538 vom 24/4. 1929, ausg. 8/11. 1932.) R. H e r b s t .

Charles Pfizer & Co., Brooklyn, iibert. von: Richard Pasternack, Brooklyn, 
und William Ralph Giles, Richmond H ill, New York, V . S t. A ., Gewiunung von 
d-Glykonsaure-ó-lacton. Eine wss. Lsg. von d-Glykonsaure wird auf mindestens 80% 
konz., alsdann m it d-Glykonsiiure-5-lactonkrystallen oder einer isomorphen Substanz 
geimpft u. nunmehr bei Tempp. unterhalb 70°, beispielsweise zwischen 40 u. 60° bei 
vermindertem Druck, weiter eingeengt. Ala einziges Krystallisationsprod. wird hierbei 
d-Glykonsaure-d-lacton (F. 149—151°) im wesentlichen frei von d-Glykonsiiure u. 
d-Glykonsaure-y-lacton erhalten. (A. P. 1862 511 vom 16/3. 1931, ausg. 7/6. 
1932.) R. H e r b s t .

National Anilinę & Chemical Co. Inc., New York, iibert. von: George C. Bailey, 
Buffalo, V. St. A., Herstellung von Chlorcyan und substituierten Chianidinen. Man leitet 
HCN-Gas in W., bis die Lsg. 2—10%ig ist. Diese wird in einem Tonturm mit Cl2-Gas 
zusammengebracht; die Lsg. flieBt dann kontinuierlich in eine auf 90° geheizte Tonbirne, 
wobei das CNC1 abgetrieben wird. Die Dampfe gehen in einen m it Cu-Spśinen gefiillten 
Turm u. werden dort von freiem Cl, befreit, worauf sio durch einen RiickfluBkuhler von 
mitgerissenem W. befreit werden. Hierauf laBt man das C1CN unmittelbar in ein mit
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Ruhrwerk u. Kuhlern ausgestattetes u. m it dem aromat. Amin, wio Anilin, beschicktes 
GcfaB (A l) eintreten. (A. P. 1 884 509 vom 12/10.1925, ausg. 25/10. 1932.) A l t p e t e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibert. von: Herbert W. Daudt, 
Carncys Point, V. St. A., Herstellung von disubstituierten Guanidinen. Eine Halogen- 
oyanlsg. in einem organ. Losungsm. wird m it einem aromat. Amin behandelt. — Man 
stellt z. B. eino CICN-Lsg. in W. łier, verriihrt sie mit Toluol, trennt dio Toluolsobiclit 
ab, kuhlt sio auf 5°, setzt Anilin  zu u. erwarmt 2 Stdn. auf 100°. Nach Dampfdest. 
erhalt man aus dem Riickstand Diplicnylguanidin. — Man kann aucli Chlorbenzol m it 
KCN bei 0° vcrruhren, etwa l l/ 2°/o W- enthaltendes Cl2 zugeben, dann o-Toluidin zu- 
setzen u. die M. auf 100° erwarmen, wobei Di-o-tolylguanidin erhalten wird. — Dio An
wendung von Chlorbenzol ist Torzuziehcn, da es gegen Cl2 weniger different ist. (A. P.
1886 087 vom 18/5. 1928, ausg. 1/11.1932.) " A l t p e t e r .

A. E. Porai-Koschitz, I. N. Wichanski und I. M. Esrielew, U. S. S. R ., Aus- 
tauscli des Halogens im  Benzolkern durch andere. Gruppen. Dor Austausch orfolgt in 
iiblicher Weise, jedoch in Ggw. von Sulfonsaurcn der Minerał-, Steinkohlen-, Torf-, 
Schiefer- odor Holzolo, aliphat. u. aromat. KW-stoffe, Alkohole, F ette oder Fettsauren 
ais Emidgator. (Russ. P. 24873 vom 9/4. 1927, ausg. 31/1. 1932.) R i c h t e r .
H  I. G. Farbenilldustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Monoacyl- 
diaminen der Benzolreihe. N-Arylsulfonylderiw. yon Nitroaminoverbb. der nebenst.

Zus., bei denen die Stellungen 2, 3, 5 u. 6  

bzw. 1 , 3, 5 u. 6  entweder unsubstituiert

O—NO oder durch Halogenatome, Alkyl- oder
A lk o x y lr e s te  su b s titu ie r t  se in  k ónnen ,

werden reduziert, die Rcduktionsprodd.
-vttt e n  \ i \Tir ar> \ i N-acyliert u. aus den N-Acylderiw. dor
N H -S pa.A ryl N H -SO ^A ryl Arylsyulfonylreafc abgeSpalten. -  (Hierzu
vgl. auch D. R. P. 556 8 6 6 ; C. 1932. II . 2529.) Nachzutragen ist folgendes: Das 
5-Bmz.oylamino-l-irMhyl-2-amino-l-athoxybe.nzol schm. bei 158°. -— Aus 2-Nitro-4- 
methyl-l-oxybenzol orhalt man m it Butylbromid den 2-Nitro-4-melhylplienylbutyldlher, 
Kp.,! 155— 160°, der durch Red. die Aminoverb. vom F. 21° liefert; hieraus wird iiber 
die 2-Benzolsulfcmsdureamidovcrb. (F. 134°) der 5-Benzoylamino-4-methyl-2-amino- 
phenylbulylather ei'halten, F. 120°. — 5-Ami7io-4-methyl-2-benzolsulfojisaureamid-l- 
mełhoxrjbcnzol liefert m it 2,4-Dichlorbenzoylchlorid in NaOH die 5-[2',4'-Dichlorbenzoyl- 
amino]-verb. (F. 203°), aus der 5-[2',4'-Dichlorbenzoylamino]-4-methyl-2-amino-l-oxy- 
benzol erhalten wird, F. 160°. — Die 5-Phenylacetylaminoverb. h a t F. 158°, — dio
5-\2'-Chlorphenoxyacetylamino~\-verb. h a t F. 135°, — die 5-Cinnamoylaminoverb. h a t 
F. 198°. —  Aus 2-Meihyl-4-nUro-l-loluolsulfonsdureamidbenzol erhalt man iiber dio 
4-Benzoylaminoverb. vom F. 195° das 2-Mcthyl-4-benzoylamino-l-aminobenzol, F. 154°.
— 4-Nitro-2-anisidin wird iiber die 2-Toluolsulfonylaminoverb. vom F. 194° u. iiber die
4-Bcnzoylaminoverb. der letzteren (F. 183°) in 4-Benzoylamino-2-amino-l-metlioxy- 
benzol umgowandelt, F. 139°. — Aus ■5-Nitro-2-be.nzolsulfonylamino-l,4-hydrochinon- 
dimethyldthcr erhalt man uber dic 5-Benzoylaminoverb. (F. 175°) den 5-Bmzoylamino-
2-amino-l,4-hydrochinondimethylałher, F. 168°. Der entspreehende 1,4-Didthylalher h a t 
F. 101°. Ferner laBt sich erhalten: 5-Benzoylamino-2-amino-4-dthoxy-l-mcUioxybenzol,
F . 121°. (E .P . 347 774 vom 7/2. 1930, ausg. 28/5. 1931.) A l t p e t e r .

N. I. Wolinkin, U. S. S. R., Verfahren zum Oxydieren aromatischer Kohlenicasser- 
stoffe mit Seitenlcetten in der Gaszone. Dio Oxydation erfolgt mittels Luft oder sauer- 
stoffhaltiger Gasc unter gleichzeitigem Zusatz von C0 2 in Ggw. von Katalysatoren. 
Ais K atalysator wird eino Mischung aus Co- u. Sn-Molybdat, dio zu Kórnern gepreBt 
sind, verwendot. Ein Beispiel fiir dio Oxydation von Toluol zu Benzaldehyd ist an 
gegeben. (Russ. P. 24 879 vom 21/2. 1929, ausg. 31/1. 1932.) R i c h t e r .

Hercules Powder Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Irvin W. Humphrey, 
W harton, New Jersey, Y. St. A., Herstellung von Fenchon. An Fenchylalkohol reiclic 
Kiefernolfraktionen werden gegebenenfalls in Ggw. von katalyt. wirkenden Sub
stanzen, wio FeCl3, KC10..,, m it Salpetersaure von 15—40% odor einer Mischsaure, 
enthaltend ca. 55% H 2SO,j, ca. 14% H N O s u. ca. 31% W. behandelt, wobei der 
Fenchylalkohol zu Fenchon oxydiert wird, das alsdann durch W.-Dampfdest. isoliert 
wird. Z. B. werden 160 Teilo einer von 196—205° sd. Fraktion m it ca. 75% Fenchyl
alkohol innerhalb von etwa 27 3  Stdn. unter Riihren zu ca. 500 Tcilen verd. Salpeter- 
siiure von 20,5% gegeben. Daboi wird dio Rk.-Mischung angewarmt. Zur Vervoll- 
stiindigung der Rk. wird noch 3 Stdn. nachgeheizt. Das Rohfenehon wird von der



1 9 3 3 . I. IIX. F a r b e r e i . F a r b e n . D r d c k e r e i . 8 4 9

wss.. Sśiurelsg. abgetrennt, m it AJkalilsg, bchandelt u, dann m it W.-Dampf dest. Dio 
Ausbeute an Fonchon betragt ca. 85%. (A. P. 1876 454 yom 14/1. 1928, ausg. 6/9. 
1932.) R . H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur Wolfram, 
Frankfurt a. M.-Hochst, Ludwig Schornig, Frankfurt a. M.-Zoilsheim, Emil Haus- 
dorfer. Frankfurt a. M.-Hochst), Ye.rfahren zur Herstelłung von Mono- oder Diaryl- 
essigsduren und dereń Deriraten, dad. gek., daB man Mono- oder Dichlor- (oder -brom)- 
essigsduren oder dcren Ester oder Saurehalogenide m it aromat. KW-Stoffen, dereń 
Homologen u, Substitutionsprodd., jnit Ausnahmo solcher, bei denen der Substituent 
m it der Halogeny erb. zu reagieren vermag, bei erhohter Temp, umsetzt. Z. B. werden 
50 Telle. Naphthalin u. 100 Teile Monochloressigsaure auf 165° erwarmt, dann inner
halb 24 Stdn, auf 180° gebraclit u. 48 Stdn. auf dieser Temp. belassen. Mit W. wird 
die ubersehussige Chloressigsaure entfernt. u. aus dem Riickstand m it 3%ig. NaOH
o.-Naphthylessigsaure extrahiort. In  iihnlicher Weise konnen zur Herst. analoger Sauren 
ais KW.-stoffe. z. B. Acenaplilhen, Anlhracen, Fluoren, a -Brom-, n-Chlor-, a.-Metliyl- 
naphthalin, ji-Naphtliol oder Dimełhylanilin yerwendet werden, wahrend ais Halogeu- 
essigsauren oder dereń D eriw . aueh Monobromesmgsaure, Ghlores.ńgester, Dichlor- 
essigsaure oder Chloracetylchlorid in Betracht konnnen. Erhalten werden dabei Ace- 
naphłhylessigsaure, F. 174—175°, Anlhracylessigsdure. F. 189°, Fluorenylesmgsaure,
F. 148°, Bromnaphlhalinessigsdure, F . 122—128°, Chlornaplithylessigsaure, F. 124°, 
a-Naphthylessigmure, F. 129°, 2-Oxy-l-naphthylessig$dure, F , 106— 107°, Dinaphlhyl- 
essigsdure, F. 216—218°, Metliylnaphthylessigsaure, F. 125— 126°, Dimethylamino- 
phenylessigsaure, Naphthylessigsaurechlorid, Kp.„ 6 148—155°. (D. R . P . 562 391
KI. 12o yom 2/2. 1929, ausg. 1/11. 1932.) D o n a t .

Eduard Adolf Closmann, Deutschlaud, Oewinnung von Alkaloiden aus Pflanzen 
oder Pflanzenteilen. In  einem m it Dampfmantel yersehenen Behalter wird ein m it sieb- 
artiger Lochung yersehener unterteilter Einsatz angeordnet, Durch die taschenartige 
Unterteilung wird die Oberflacho yergroBert. Dio Vorr. ist z. B, zur Extraktion yon 
Kaffein  aus Kaffeebohnen geeignet, wobei Trichlorathylen yerwendet wird. (F. P. 
734 881 yom 8/4. 1932, ausg. 29/10. 1932. D. Prior. 10/4. 1931.) A l t f e t e r .

X. Farberei. Farben. Druckerei.
H. Pomeranz, Ber Wettslreit der Sulfogruppe und der Carboxylgruppe bei der 

Sulfonierung der hoheren Feilsduren. Blick auf die Gescltichte des Turkischrotoles. Kurzer 
Hinweis auf die ersten Hersteller von Ricinusolsidfosdure (R u n g e , 1834 u. WuTh, 
1876). Chemismus der Sulfonierung, Darlegimg der Rolle der Sulfo- u. Carboxylgruppe 
nach S c h e g r e r - R e sTNER u. FlSCHLI. Nach diesen Forsehungen spielt die Sulfo
gruppe fiir dio Farberei gar keine Rolle, sondern nur die Carboxylgruppc. Dio Monopol- 
seife von STOCKHa u s b n  in Krefeld stellt ein fast ganz m it Soda neutralisiertes Ge- 
misch yon Ricinussaureseife u. Na-Sulfoleat dar. In  der Monopolseife ist die Carboxyl- 
gruppe farber. wertyoll, die Sulfogruppe fur Wascherei u. Appretur. Bemiihungen, 
die Fottsauren m it mehr H 2 SO,| in Rk. zu bringen, fiihrten zum Prastabitdl. Tiirkisch- 
rolol D  fiir Farberei ist eine Ricinusólseifc olmo Sulfogruppe. Andererseits is t hochste 
S tabilitat an dio Abwesenheit der Carboxylgruppe gekniipft, so daB die beiden Gruppen 
nicht mehr zusammen, sondern jede fiir sich yerwandt werden. Zum SchluB yergleicht 
Vf. die Igepone, die ais wesentlichen Bestandteil eino lange aliphat. Kotte onthalten, 
in it den Prodd., dio durch Sulfonierung des cholesterinhaltigen Wollfetts erhalten 
werden. (Rev. gśn. Matidres colorańtes Teinture, Impress. Blanchiment Apprets 36. 
427—29. Nov. 1932.) F r i e d e m a n n .

E. S. Schatrowa, Unłersuchung iiber die Moglichkeit der Anwendung der durch 
Paraffinoxydation erliiililichen Oxysauren in  der textilchemischen Technik. Oxyparaffin- 
sauren, dereń Sulfosauren u. Natriumsalze koinmen ais Seifenersatz nicht in Frage, 
jedoch ais Netzmittol u. Ersatz fiir Ricinusólderiw. (Wiederaufbau Textilind. [russ.: 
Sa Rekonstrukziju textilnoi Promyschlennosti] 1932. Nr. 4. 48—50. Farbereichem. 
Abt. d. Zentral-Textilinst, „N iti“. Moskau.) H. S c h m id t .

Gustaf Hammar, Peregal O. Empfehlung ais Hilfsmittel bei Farbung m it Kiipen- 
farbstoffen. (Fargeritekn. 8 . 247. Noy. 1932.) E. M a y e r .

W. A. Holst jr., Das Farben von Baumicolle und Kunslseide, die gummierl werden 
sollen. Vf. weist darauf hin, dafl iiuBerst geringe Spuren von Cu u. Mn, namlich 0,003%. 
fiir Cu u. 0,001% fiir Mn fiir die Haltbarkeit der Gummierung sehr schadlieh-sind.

XV. 1. 55
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Wenn auch rohe BaumwoUen winzige Mengen dieser Metalle enthalten, so sind doch 
die Farbstoffe ais die Hauptquelle der Verunreinigungen erwiesen. Der Nachweis er- 
folgt durch Veraschen der Baumwolle bzw. des Farbstoffes, Verschmelzen mit einer 
Misehung aus Na2C0 3 ,K 2C0 3, KC103 u. K N 0 3, Losen u. — bei Cu — Nachweis mit N H , 
oder Ferrocyankalium oder — bei Mangan — Oxydation m it H 20 2 u. Vergleich der M n02- 
Fiillung m it einem Standard. Zum SchluB gibt Vf. eine lange Listo geeigneter Farbstoffe 
der N ational  A n il in ę  & Chem ical Co., New York, namlich der direkten, liehtechten, 
aber maCig waschechtcn National Solantinefarben, der waschechten Diazinefarben u. der 
waeeh- u. liehtechten Sulfurfarben. (Dyestuffs 32. 209—13. Okt. 1932.) F e ie d e Ma n n .

— , Die amerikaniseke Praxis in  der A pparalfarberei von Iiunslseidc. Katschlage 
fur das Farben von Kunstseide auf Kreuzspulen in Farbeapp. Man nimmt nicht mehr 
ais Vi hg auf jede Spule u. benutzt gut egalisierende Farbstoffe. Zusatze, welche die 
Faser ąuellen lasscn, wie Na2COa u. Na3 P 0 4) sind zu vermeiden. HeiB farbende Ktipen- 
u. Naphtholfarbstoffe sind ungeeignet, da sich nur die auCeren Lagen der Spule an- 
farben; kalt farbende sind etwas besser. (Z. ges. Textilind. 35. 576— 77. 23/11. 
1932.) F r i e d e m a n n .

•— , Farbemoglichkeiten kunstseidenhaltiger Mischgeive.be. Yorschriften fiir dfe Herst. 
von Stiickfarbungen auf Mischgeweben aus Viscose- u. Acetatseide. (Z. ges. Textilind.
35. 529—30. 2/11. 1932.) S u v e r n .

Pyleman, Vorsic}ilsma{!regel7i beim Farben von Acetatseide. Ratschlage fiir das 
Farben u. Mattieren von Acetatseide; Besprechung der fiir Acetatseide geeigneten 
Farbemaschinen. (Text. Colorist 54. 754—80. Nov. 1932.) F r i e d e m a n n .

Walter Fehre, Das Farben von Geflecliten aus Gelreidestroharten. Vf. empfielilt 
fiir Stroh eine Kombination von direkten u. von neutral oder essigsauer ziehenden 
Farbstoffen zu verwenden. Bei gespaltenen Ha lin en (Sphtgeflechten) wird der innere, 
aus Cellulose bestebende Teil von direkten, der stark kieselsaurebaltige auBere Teil 
von sauren Farbstoffen starker angefarbt, was durch entsprechende Fiirbeweiso aus- 
zugleichen ist. Eine Vorbehandlung des Strohes m it Netzmitteln, wie Homektol (I. G.) 
ist dem Egalisieren fórderlich. (Dtsch. Farber-Ztg. 6 8 . 621—22. 11/12. 1932.) F r i e d e .

A. I. K ogan, 2,7-Naphtholsulfonsaure. Vf. untersuchte den EinfluC des Reinheits- 
grades u. der Menge des bei Herst. von kunstlichem Zinnober durch Kupplung von 
p-Nitranilin u. /3-Naphthol ais Nuanciersalz verwendeten 2-Naphthol-7-sulfonsauren Na, 
insbesondere des Reinheitsgrades u. der Ggw. von Naphtholdisulfonsaure im Prod. 
Es folgt aus den Verss., daB das Farbevermogen der Zinnoberprapp. m it der Menge 
des Nuanciersalzes nur bis zu einem gewissen Maximum zunimmt. Bei Anwendung 
von Disulfonsaure enthaltenden Priipp. erhalt man Prodd. geringeren Farbevermogens. 
Ais qualitative Rk. fur 2,7-Naplitholsulfonsaure eignet sich FeCl3. (Chem. J . Ser. B. 
J .  angew. Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii]
4. 1060—65. 1931.) S c h ó n f e l d .

D. F. Cranor und L. J. Venuto, Ruflschwarz fiir Druckfarben. RuBscliwarz fiir 
Offsetdruck, Lithographie u. Halbton wird in unterschiedenen Anlagen m it Spezial- 
masehinen hergestellt. Tabelle der relativen TeilchengroBe verschiedener Pigmente, 
der Farbekraft u. W.-Aufnahme. Sandige Verunreinigungen. Olabsorptionskurven. 
Besclueibung einer Methode zur Priifung der Druckersehwarzen auf den Grad ihrer 
meBbarcn Yiscositiit in Misehung m it Leinol. Abbildung. (Amer. Ink Maker 10- 
Nr. 1 1 . 9— 11. Nr. 12. 17—18. Nov. 1932.) K ó n i g .

J.-H. Frydlender, Die pliosphorescierenden Farben. Neuere Herstellumjsverfahren 
und Anwendungsgebiete. (Ygl. C. 1 9 3 1 .1. 2400.) Darst. von reinem ZnS u. von Leucht- 
farben (vgl. E in ig , C. 1932. I. 2514) u. versehiedene Verwendungsmóglichkeiten. 
(Rev. Produits chim. Actual. sci. reun. 35. 641— 44. 15/11. 1932.) R. K. M u l l e r .

Paul Nettmann, Die Pliotozelle in  der Anslriclilechnik. Zur Messung der Gesamt- 
strahlungsenergio, die im N aturrers. auf den Anstrieh wirkt oder beim Kurzvers. 
kiinsthch einwirken gelassen wird, kann man sich einer Photozelle m it dazu in Reihe 
geschaltetem Knallgasvoltameter bedienen. (Korros. u. Metallschutz 8 . 287—88. 
Nov. 1932. Berlin-Charlottenburg.) K u t z e l n ig g .

C. W. Jameson, Lichtbestdndigkeit von Druckfarben. Erm ittlung der Lichtfestig- 
keit von Druckfarben m it dem „Fade-Omeler“, das eine allgemeine u. genau wieder- 
zugebende Best.-Methode im angegebenen Sinne gestattet. 50 Stdn. im Fade-Ometer 
sind gleichwertig m it 30 Tagen AuBenbelichtung. Ais Lichtąuelle dienc eine Spezial- 
kohlenbogenlampe; dio notige Feuchtigkeit erzeugt ein W.-Behalter u. die Temp. 
wird durch einen Temp.-Regulator innerhalb bestimmtor Grenzen gehalten. Anwen-
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dungen des Fade-Ometers. Abbildungen. (Amer. Ink  Maker 10. Nr. 12. 13—14. 
Dez. 1932.) KO n i g .

E. M. Shelton und Robert L. Emerson, Erkennung des Farbstoffs au f gefarbten 
Geweben durch Spektralanalyse. Vff. besckreiben eingehend die Unterss. m it dem ver- 
besserten automat, registrlcrenden „Color Analyzer“ der G e n e r a l  E l e c t r ic  Co m 
p a n y . (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 4. 248—53. Amer. Dyestuff Reporter 21. 
504—09. 1932.) _______________  F r i e d e m a n n .

Calco Chemical Co. Inc., Bound Brook, N. J ., ubert. von: Moses L. Crossley 
und E aurice L. Dolt, Plainfield, N. J ., Farbbeize fiir Papier und Baumicolle, bestehend 
aus der alkal. Schmelze yon Phenol u. Sehwefel. Z. B. werden 2 M oll. Phenol, 
S1/.̂  Grammatomc Sehwefel m it weniger ais 1 %  NaOH bei 180° geschmolzen. Nach 
beendeter Kondensation wird das uberschussige Phenol bei 180° im Vakuum abdest. 
(A. P. 1882778 vom 19/12. 1929, ausg. 18/10. 1932.) M. F . M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von 5-Amino-2- 
benzoylaminohydrochinondimetliyldtlier. Aminohydrochinondimethylaiher wird benzoy- 
liert (F. der Benzoylaminomrb. 85— 87°), das Prod. wird nitriert m it 14°/0ig. HNOa 
bei 80—90° (F. der Nitroverb. 170°) u. die Nitroyerb. m it Fe u. HC1 in A . reduziert 
(F. des Prod. 168°). •— Aus 2-Benzoylaminohydrochinondidihyldther (F. 87—89°) wird in 
gleioher Weise nach Nitrierung u. Red. eine Verb. vom F. 101° erhalten.—  Die Verbb. 
sind Zwischenprodd. fiir Farbstoffe (ygl. hierzu D. R. P . 511 205; C. 1931. I. 1526). 
(Schwz. PP. 151326 vom 1 2 / 1 2 . 1930, ausg. 1/3. 1932. D. Prior. 24/12. 1929 u. 
i53  687 [Zus.-Pat.] T o m  12/12. 1930, ausg. 16/6. 1932. D. Prior. 24/12. 1929.) A l t p .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max A. Kunz, 
Mannheim, Karl Koberle und Erich Berthold, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung 
von l ’etrahalo'jenpyranthronen durch Behandeln von Pyranthron, seinen Homologen 
oder D eriw . m it Halogen oder halogenentwiekelnden Mit tein, dad. gek., daB man 
die Halogenierung in Ggw. von wasserfreier H 2SO,, oder dereń D eriw ., wie HC1S03, 
u. yon stark  wirksamen Halogenubertragern, wie Sehwefel, Jod, Sb u. dgl. ausfiihrt 
u. die Menge des Saure- u. des Halogeniibertragers so wahlt, daB 4 Halogenatome iu 
das Mol. des Ausgangsstoffes eintreten. — Hierbei wird das gesamte angewandte 
Halogen in das Mol. des Pyranthrons eingefuhrt. — Eine Lsg. von Pyranthron in 
CIHSO3 erwarmt man nach Zugabe von Sehwefel u. Br langsam auf 65—70°, das er- 
haltene Teirabrompyranthron dient zur Herst. von Farbstoffen. Man kann hiernaeh 
Monnchlortribrom-, das Baumwolle orange farbt, Dichlordibrom-, Trichlormonobrom-, 
Monojodlribrom- oder Telraclilorpyranthrone herstellen. An Stelle des Pyranthrons 
kann man Monoamino-, Alkoxy-, Nitropyranthrone halogenieren. (D. R. P. 563 997 
KI. 22 b Tom 14/3. 1928, ausg. 12/11. 1932.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. von: William A. Adamson und 
Alexander J. W uertz, Wilmington, Delaware, Herstellung von Dibenzoyldiamino- 
a.,u-dianthrimiden. Man kondensiert ein Benzoylaminoaminoanthrachinon m it Benzoyl- 
aminochloranthrachinon in Ggw. eines Alkalicarbonats; durch die Verwendung der 
Alkalicarbonate ais Kondensationsmittel erzielt man einen sehr glatten Reaktions- 
Terlauf u. eine hohere Ausbeute. Eine Misehung aus l-Benzoylamino-5-aminoanthra- 
chinon, l-Benzoylamino-4-chlora7ithrachino7i, CuCl2, u. trockenem Na2COs trag t man 
in Nitrobenzol u. erhitzt 4 Stdn. zum Sieden; nach dem Abkiihlen auf 120° wird fil- 
triert, gewaschen u. getrocknet. In  ahnlicher Weise kondensiert man J-Beiizoylamino-
4-aminoardhrachinon m it l-Benzoylamino-5-chloranthrachinon, l-Benzoylamino-5-amino- 
anthrachinon- m it l-Benzoylamino-6-chlomnihrachinon, l-Benzoylamiiw-8-aminoanłhm- 
chinon m it 1 -Benzoylamino-5-chlor-, -4-chlor- oder -6-chloranthrachinon. (A. P. 1 884 498 
vom 9/7. 1929, ausg. 25/10. 1932.) F r a n z .

Pure Oil Co., ubert. von: Cornelius B. Watson und Rudolph C. Osterstrom, 
Chicago, 111., Beschleu7iigu7ig der Losung von olloslichen Farben in benzinćihnlichen 
Kohlenwasserstoffen durch Zusatz yon phenol. Verbb., z. B. von Brenzcatechin. (A. P. 
1 884 431 vom 6/2. 1931, ausg. 25/10. 1932.) M. F. M u l l e r .

Isaac Herbert Boas und Waldo Jackson Wiley, Melbourne, Victoria, Australien, 
Herstellung eines Schutziiberzuges au f Holz, insbesondere auf Holzfassern, die zur Auf- 
bewahrung von Nahrungsfetten, z. B. Butter, dienen. Zunachst wird eine Lsg. aus 
50 g Casein, 7,5 g Borax u. 300 g W. aufgespritzt u. dann wird eine 4%ig. Formaldehyd- 
lsg. aufgebracht, bevor dio erste Schicht in das Holz eingedrungen ist. (Aust. P. 
3519/1931 yom 14/8. 1931, ausg. 23/8. 1932.) " M. F . M u l l e r .

55*
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Theodore F. Bradley, Westfield, N. J ., Miltel zum Uberziehen, Ve.rzxe.rm und 
Bedrucken von Ilolz, Metali, Papier, Tuch u. dgl., besteliend aus 40 Tcilen Harzester, 
90 Teilen D ibutylphtkalat, 75 Tcilen Nitrocellulose, 140 Teilcn ZnO, 150 Tcilen Butyl- 
acetat, 150 Teilen Toluol, 30 Teilen A. u. 2 Teilen Coresinwachs. (A. P. 1884 553 
yom 11/4. 1927, ausg. 25/10. 1932.) M. F. M u l l e r .

Henry Hanbury Edwards, Neu Seeland, MUtel zum Undurchlassigmaclien von 
Oefaflen, Behdltem, Kartom, Papier- und Lederbeuteln fiir  Fliissigkeiten und Gase, be- 
stehend aus Casein, Borax, Na3 P 0 4, Hesamethylentetramin, Sassafrasól u. einem nieht 
trocknenden Ol. Die festen Anteile werden zusammen geinahlen u. dann m it den Olen 
Ycrsetzt. Evtl. wird noch eine geringe Menge des Na-Salzes des p-Toluolmonochlor- 
sulfamids ais Beschleuniger zugesetzt. (Aust. P. 3310/1931 vom 31/7. 1931, ausg. 
25/8. 1932. Neu Seeland. Prior. 2/8. 1930.) M. F. M u l l e r .

E . I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware (Erfinder: Andrew 
Joseph Hemmer, Massach.), Herstellung einer Ubcrzugsmasse, iusbosondcre fur kiiust- 
liches Leder, auf Glyptalbasis unter Zusatz von Petroleumasphalt, Gilsonit u. a. Stoffen.
— Z. B. wird aus 14,11 Teilen Glycerin, 16,88 Teilen Plithalsaureanhydrid u. 69,01 
Teilen Leinolsauren ein Glyptalharz hergestellt. Davon werden 20 Teile im A-Zustand 
gemisclit m it 100 Teilen Petroleumasphalt, 120 Teilen Solventnaphtha u. 0,65 Teilen 
Kobaltsiccativ. Das Harz wird in Form einer 50°/oig- Solvcntnaphthalsg. angewandt. 
E vtl. wird vor dcm Aufbringen der M. ein Olfirnis aufgetragen. Vgl. A. PP. 1 833 471;
C. 1932. II. 316 u. A. P. 1 818 576; C. 1932. II. 454. (Aust. P. 4864/1931 vom 9/11.
1931, ausg. 11/8. 1932.) M. F. Mu l l e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: William
W. Lewers, Flint, Mieli., und Gordon D. Patterson, Wilmington, Delaware, Pigment- 
haltiges tfberzugsmittel au f Glyptalharzbasis, das frei von Cellulosederiw. ist, fiir Metali, 
Holz u. a. Ais Ausgangsmaterial dient ein titanhaltiges Pigment. Z. B. wird ein 
Glyptalharz hergestellt aus 17,11 Teilen Glycerin, 55,8 Teilen Leinolsaurc u. 27,09 Teilen 
Plithalsaureanhydrid. 100 Teile davon werden gemischt mit 111 Teilen Ba-Ti-Pigment, 
60 Teilen ZnO, je 0,4 Teile Co-Linoleat u. Mn-Linoleat, 37,2 Teilen Fiillmittel, 12,4 Teilen 
Terpentin, 9,3 Teilen Solventnaphtha u. 3,1 Teilen Butylalkohol. Das Ba-Ti-Pigment 
besteht aus BaSOj u. Ti-Oxyd. Ais Fullmittel dienen Blanc fis, Talk, BarytweiB, 
Chinaelay u. a. In  der Patentschrift sind noch zahlreiche weitere Beispiele angegeben. 
Das Titanpigment kann auch dureh Antimonoxydpigment ersetzt -werden. (A. PP. 
1885 024 u. 1885 025 vom 24/2. 1930, ausg. 25/10. 1932.) M . F. M u l l e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Gordon D. Patterson, Wilmington, 
Delaware, Herstellung eines Titanpigmentiiberzugs- und -anstrichmittels au f Glyptalbasis 
f iir  Holz, Metali u. a. unter Verwendung von Ba-T itanat (BaTi03) oder Ca-, Zn- oder 
P b-T itanat evtl. gemischt m it andoren Pigmenten, insbesondere ZnO, Lithopone, bas. 
Pb-WeiB u. a. AuBerdem werden Fiillmittel, wie Blanc fix, BarytweiB, Talk oder 
Chinaelay, verwendet. — Z. B. wird aus 17,11 Teilen Glycerin, 55,8 Teilen Leinolsaure 
u. 27,09 Teilen Plithalsaureanhydrid ein Glyptalharz hergestellt. 100 Teile des Harzes 
im A-Zustand werden yermischt m it 204 Teilen Ba-Titanat, je 0,4 Teilen Co-Linoleat 
u. Mn-Linoleat u. 117 Teilen Verdfmnungsmittel (minerał thinner). Es sind noch 
5 weitere Beispiele angegebon. (A. P. 1885 026 vom 24/2. 1930, ausg. 25/10.
1932.) M. F. M u l l e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von; Gordon D. Patterson, Wilmington,
Delaware, Herstellung eines Zinkozydpigmentuberzugs- und -anstrichmittels au f Glyptal- 
basis, das frei von Cellulosederiw. ist, insbesondere fiir Holz u. Metali, unter Ver- 
wendung von bleihaltigem ZnO, dessen Geh. an Pb-Yerbb. wenigstens 8 % , insbesondere 
35%, ais PbSO., bereehnet, betragt. — Zunachst wird ein Glyptalharz aus 17,11 Teilen 
Glycerin, 55,8 Teilen Leinolsauren u. 27,09 Tcilen Plithalsaureanhydrid hergestellt. 
Davon werden 100 Teile im A-Zustand (SZ. 1,2) gemischt m it 204 Teilen ZnO mit 
35%  P bS 0 4 -Geh., ferner m it je 0,4 Teilen Co- u. Mn-Linoleat u. m it 95,0 Teilen Fullmittel 
(minerał thinner). Evtl. werden auch Pigmentgemische, z. B. von ZnO (35% PbSO.t) 
u. Ba-Ti-Pigment (BaTi03), yerwendet. Es sind noch einige weitere Beispiele an 
gegeben. (A. P. 1885 027 vom 24/2. 1930, ausg. 25/10. 1932.) M, F. M u l l e r .

XI. Harze. Lacke. Firnis. Plastische Massen.
A. J. Drinberg, Uber die Gdkontraktion bei der Lackhautbildung. U nter Beriiek- 

siehtigung der iiber Gelbldg. u. Alterung vorhandencn Anschauungen wird die Ab-
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hangigkeit der bei der Trocknung auftretenden Kontraktion der Gele von der Gelkońz.; 
dem Depolymerisierungsgrad der Celluloseester u. dem Dispersionsmittel esperimentell 
(unter Mitarbeit yon Tjurin) untersucht, Es zeigte sich, daB die Kontraktion dieser 
Gele sich m it steigender Depolymerisierung u. abnehmender Solyatation der N itro  
cellulosc yerringert. Bei Gelen m it starker Dampftension iviu'do eine intensivere Kon- 
traktion beobachtet, ais bei solchen, die in einem wenig fliichtigen Dispersionsmittel 
hergestellt waren. Die Temp., sowie der Luftdrućk sind ebenfalls von Bedeutung. 
(Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Cliimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal 
prikladnoi Chimii] 5. 69—85. 1932. Moskau, Lab. f. Łack- u. Farbentechnologie am 
Chem.-techn. Inst.) G u b ia n .

Fr. Kolkę, Hat das Sclileifen Einflufi auf die JRifibildung der fertigen Lackierung. 
Ursachen fiir RiBbldg.: UnsachgemaBer Aufbau der Lackierung; Anwendung solchei 
Antrichmittel, dio dem betreffenden Verwendungszweck nicht entsprechen; fehler- 
hafte Zus. des Anstrichmittels; starkę auBere Einww. Durchfiihrung von Verss., um 
den EinfluB der Schleifart auf die H altbarkeit der Lackierung festzustellen. Vor- 
behandlung m it Olgrundicrung u. Olspachtel. Beobachtete RiBbldg. ist unabhangig 
von Schleifart u. Richtung. H altbarkeit ist auf Fuller gróBer ais auf Spachtel, welche 
Beobachtung aber nicht yerallgemeinert werden darf. Gute Ergebnisse m it Glyptal- 
harzfiillern. Etwas erkennbaro Schleifrisse haben auf den Bcginn der RiBbldg. keinen 
EinfluB, doch auf die Richtung der gebildeten Risse. (Nitrocellulose 3. 199—200. 
N ov. 1932. Berlin.) K o n ig .

William J. Miskella, Aufienanstrich mit chinesischen Lacken. (Vgl. C. 1932.
I. 2764.) Die charakterist. Eigg. chines. Lacke u. ihre Anwendung auf Metali u. Holz- 
oberflachen fiir AuBenanstrich werden kurz beschrieben. (Metal Clean. Finish. 4. 
509—10. Sept. 1932.) ____ _____________  K o n ig .

K. A. Andrijanow und B. W. Maxorow, U. S. S. Ii., Ilerstellung von PhenoU 
Akroleinharzen fu r  Laclce, plaslische Massen u. dgl. Ais Kondensationsmittel werden 
saure Stoffe, wie saure Sulfate, Phosphor- oder Borsaure oder ^-Naphthalinsulfon- 
saure verwendet, wobei dio Kondensation zunachsfc bei 0° u. dann bei n. Temp. u. 
Druck durchgefiihrt wird. (Russ. P. 24 586 vom 23/1. 1931, ausg. 31/12. 1931.) R l.

Herbert Honel, Detroit, V. St. A., Verfahren zur Herstellung esterarliger Grund- 
sloffefur die Lackindustrie, darin bestehend, daB das saure Rk.-Prod., das in bekannter 
Weise aus einer naturlichen rczenten Harzsaure m it einem Phenolnlkohol gewonnen 
wurde, gemeinsam m it einer TerhaltnismaBig niedrig molekuła ren Carbonsaure durch 
einen mehrwertigen Alkohol verestert wird. Ais verhaltnismaBig niedrig molelcularo ‘ 
Carbonsiiuren gelangen mehrbas. Carbonsiiuren zur Anwendung. AuBcr den genannten 
Stoffen werden noch hohermolekulare Fettsauren oder dereń natiirliche Glyeeride, 
wie trocknende oder halbtrocknende Ole, in den Gesamtverband einbezogen. (Oe. P. 
130 216 Tom 19/5. 1931, ausg. 10/11. 1932. A. Prior. 6/6. 1930.) E n g e k o f f .

Cellovis Inc., Chicago, Illinois, ubert. yon: William Courtney Wilson, Chicago, 
Illinois, Herstellung von Nitrocellulose geringer Viscositał. Man behandelt eine chem. 
yeranderte Cellulose, die danach Osy- u. Hydrocellulose enthalt, m it einer Nitriersaure, 
die nicht weniger ais 16% W. u. nicht mehr ais 59,2% H 2 SO., enthalt. Nach dem 
Waschen u. Stabilisioren erhalt man ein Prod. stark  verminderter Viscositat, das 
insbesondero auf Lacke yerarbeitet wird. (A. P. 1883215 vom 1/7. 1926, ausg. 18/10. 
1932.) E n g e r o f p .

Ellis-Foster Co., iibert. von: Carleton Ellis, Montclair, New Jersey, V. St. A., 
Losung von Nitrocellulose in  Alkohol. Nitrocellulose, die normalerweise in A. unl. ist, 
lost sich in m it NH3-Gas gesatt. 97—99%>g- A., bzw. dessen Gemischen m it Bzl. oder 
Toluol, beispielsweise in einem Gemisch aus gleichen Teilen wasserfreiem A. u. Bzl. 
Die Lsgg. stellen eine gute Basis fiir Lacke, Oberzuge, ICunstleder u. dgl. dar. (A. P.
1 8 8 3  6 l4  vom 3/3. 1924, ausg. 18/10. 1932.) E b e n .

Celanese Corp. of America, ubert. von: George Schneider. U. S.-A., Schutz- 
uberzuge o. dgl, bestehend aus Celluloseather oder -esterschichtcn verschiedener Ldślichkeit, 
Beispiel 1: Ein Film o. dgl. aus Nitrocelluloseester wird m it einer Lsg. yon Methyl-, 
Athyl-Benzylcellulose in Toluol oder Cellulosebutyrat bzw. -propionat in  Bzl. iiber- 
zogen. — Beispiel2: Filme, Gewebe, Eaden. Leder, Holz erhalten eine Grundschicht 
aus Cellulloseacetat gelost in Aceton, darauf eine Decksehicht m it einer Aeetyleellu- 
lose, die in Chlf. oder A thylacetat gelost is t u. zwecks Erzeugung eines metali. Effektes
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Wismut- oder Antimonoxychlorid ais Fiillstoff enthalt. (A. P. 1883412 vom 23/7. 
1926, ausg. 18/10. 1932.) _ B r a u n s .

Oscar Bomand, Lausanne, Schweiz, tfberzugslack fur Mobel u. Hausgerat, be- 
stehend aus 5—8 g Alaun, 5— 8  g Naphthalin, 200—400 g Acaroidharz u. 1000 g A. 
(Schwz. P. 156125 vom 7/8. 1931, ausg. 1/10. 1932.) E n g er o ff .

Eastman Kodak Co., iibert. von: Donald F. Othmer, Rochester, N. Y., Lack- 
enłfemungsmiłłel, bestehend aus f},P'-Dichlorathylather, Aceton, Methylalkohol u. Bzl. 
(A. P. 1884164 Tom 10/6. 1930, ausg. 25/10. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Chadeloid Chemical Co., New York, iibert. von: Carleton Ellis, Montclair, 
N. J ., Farb- und Laekentfernungsmittel, insbesondere fiir Nitrocelluloselacke. Das 
Mittel enthalt u. a. Paraffinwachs, Cercsin u. evtl. Nitrocellulose. Es wird in diinner 
Schicht aufgetragen u. erweicht die Oberflache derart, daB die Farbę oder der Lack 
nachher leicht abgekratzt werden konnen. —- Ein benzolfreies Laekentfernungsmittel 
besteht z. B. aus 30 Vol.-Teilen Aceton, je 2ó Teilen A thylacetat u. Methylalkohol, 
20 Teilen PAe. (40—60°) u. 0,6 Gew.-% Paraffin. In  weiteren Beispielen sind auch 
andere Losungsmm. u. Mengen angegeben worden. — Z. B. kann man auch ein benzol
freies Mittel herstellen unter Anwendung von Monoehlorbenzol ais Lósungsm. u. von 
hochviscoser Nitrocellulose, um die Viscositat des Mittels zu erhohen. In  einem Bei- 
spiel sind folgende Stoffe verwendct: 10,5 Gallonen Monoehlorbenzol, 8  Gallonen 
wasserfreies Methanol, je 4 Gallonen Aceton u. Methylacetat, 2,25 Pfd. Ceresin u. 
4,5 Pfd. hochyiscose Nitrocellulose. (A. PP. 1884 632 vom 1/9. 1927, ausg. 25/10. 
1932. 1884 633 vom 12/10. 1928, ausg. 25/10. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Chadeloid Chemical Co., New York, iibert. von: Boris N. Lougovoy, Montclair, 
N. J., Farb- und Laclcentfemungsmittel, bestehend aus organ. Losungsmm., wie Bzl., 
Chlorbenzol, Methylalkohol, A., Methylathylketon, Furfurol, Methyl- oder Athylacetat 
oder anderen, ferner aus Lugosol, das ist ein Kondensationsprod., das erhalten wird 
aus Acetonolen (Kp. GO—170°) durch Behandlung m it Alkali, insbesondere KOH, u. 
aus geringen Mengen Wachs, z. B. Paraffin. — GemaC einem Beispicl besteht das Mittel 
z. B. aus 40 Yol.-Teilen Bzl., 30 Vcl.-Teilen wasserfreiem Methylalkohol, 30 Vol.-Teilen 
Lugosol u. 2 Vol.-Teilen Paraffin. Es sind noch weitere Beispielc m it anderen Lósungs- 
m itteln u. Mengcnyerhaltnissen angegeben. (A. P. 1884765 vom 26/5. 1928, ausg. 
25/10. 1932.) M. F. M u ll e r .

Chadeloid Chemical Co., New York, iibert. von: Boris N. Lougovoy, Montclair, 
New Jersey, Farb- und Laekentfernungsmittel, bestehend aus Furfurol, ferner aus organ. 
Losungsmitteln, die insbesondere Wachs zu losen yermógen, u. einer geringen Menge

- Wachs. Genannt ist z. B. ein Mittel folgendor Zus. r Furfurol, Methanol, Chlorbenzol 
u. Wachs. (A. P. 1884766 vom 18/6. 1928, ausg. 25/10. 1932.) M. F. Mu l le r .

Chadeloid Chemical Co., New York, iibert. von: Boris N. Lougovoy, Montclair, 
N. J .,  Farb- und Laekentfernungsmittel, bestehend aus einem Wachslósungsm., z. B. 
Bzl., Triclilorathylcn oder Monoehlorbenzol, ferner aus aktiviertem, das ist mit Atz- 
alkalien bchandeltem Aceton u. aus einem Wacbsfallungsmittel, n ie  Methanol oder 
M ethylacetat, nebon geringen Mcngen Wachs. — In  einem Beispiel wird folgende Zus. 
yorgeschlagen: 40 Tcile Bzl., je 30 Teile wasserfreies Methanol u. aktiviertes Aceton 
u. 2 Teile Paraffin — oder 50 Teile Monoehlorbenzol, je 25 Teile Methanol u. aktivierteś 
Aceton u. 3 Teile Paraffin. (A. P. 1 884 767 vom 26/6. 1928, ausg. 25/10.1932.) M. F. M.

Heinrich Oexmann, Deutschland, Verfahren zum Mustern von plastischen Massen. 
Die gepulverte M. wird in einer Form m it einem etwa 60—90° h. Stempel, der ein Hoch- 
relief tragt, geformt. Die in der M. erzeugten Vertiefungen werden m it andersfarbigen 
Massen gefiiilt u. dann endgiiltig geformt. Der Formling wird dann gehartet, z. B. mit 
Formaldehyd oder m it einem transparenten Lack iiberzogen. (F. P. 729 285 vom 6/1. 
1932, ausg. 21/7. 1932.) B r a u n s .

Alfred Rogler, Rolandswerth a. Rh., Verfahren zur Herstellung liocliglanzender 
plastischer Massen aus Leinol und Holzol naeh D. R. P. 445 799, dad. gek., daC s ta tt 
der Benzoesaure u. Zimtsaure dereń Aldehyde verwendet werden. — Bei Vcrwendung 
von Aklohyden s ta tt  der freien Sauren muB man groBore Mengen ZnO zusetzen, um 
M issen der glsichen Konsistenz zu erhalten, wodurch die M. verbilligt wird. (D. R. P. 
565189 KI. 39b vom 16/10. 1927, ausg. 26/11. 1932. Zus. zu D. R.>. 445799; C. 1927.
II. 1633.) Sa r r e .

I. L. Drigo und A. S. Guljajew, U. S. S. R., Herstellung einer durchsichtigen 
Masse aus Kartoffdn. Kartoffelmehl odor Abfalle der Kartoffclmehl- u. Starkefabri- 
kation werden mit einer wss. Lsg. yon Al-Sulfat, Tannin u. Kaliumdichromat odor
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einer wss. Lsg. von H 20 2, Ca(N03 ) 2 u. Urotropin oder einer was. Lsg. yon NH3, Hydro- 
sulfit, CH3OH u. Tripkenylphospkat bei erhóbter Temp. behandelt. Die erhaltene 
M. wird geknetet u. in der Hitze, z. B. bei 150—180° u. einem Druck von etwa 300 at. 
gepreBt. (Russ. P. 24 963 vom 26/12. 1930, auag. 31/1. 1932.) R ich ter .

Durium Products Corp., Delaware, iibert. von: Adolf Hawerlander, New York, 
Herstellung eines synihetischen Bindemiliels fiir  Schallplatten. Man vermischt 400 com 
Leinól u. 1000 ccm was. CH,,0 innig in einem Homogenisator u. setzt 1000 g Resorcin 
kinzu. Dann bereitet man sich eine Lsg. von 10 g ŃaOH in 50—75 ccm wsa. CH2 0, 
erhitzt die orste Misehung auf 80° u. setzt tropfenweise die zweito Lsg. zu, worauf 
schnell auf 30° abgekuhlt wird. Mit dem so erhaltenen Prod. wird dann Pappe im- 
pragniert u. in bekannter Weiae li. gepreflt. (A. P. 1842168 vom 7/10. 1927, ausg. 
19/1. 1932.) Sa r r e .

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
F. JacobSj Die Synthese des Kautschuks. Hiator. Riickbliek iiber Versa. zur Kaut- 

aehuksynthese. Beschreibung der Verff. zur Synthese von Isopren u. ihrer techn. 
Auswertung; ais neueres Prod. wird das Dupren der Fa. D u P ont d e  N emours 
genannt. (Naturę, Paris 1932. I. 532—36.) H ełlriegei,.

F. Jacobs, Die Synthese des Kautschuks. (Vgl. G'. 1932. II. 1379.) Inhaltlich 
ident. m it der vorst. ref. Arbeit. (Rev. gen. Caoutchouo 9. No. 81. 19—27. No. 82.
3—7. No. 83. 9—20. 1932.) " H ellr ieg el .

A. R. Kemp, W. S. Bishop und P. A. Lasselle, Untersuchungen uber die Oxy- 
dalion von Kautscliuk, Guttapercha und Balata. Ea wird der Oxydationsmeehanismus 
von Kautschuk u. Guttapercha stucliert. Es zeigt sieh, daB Kautschuk in Form von 
Sheets langsamer u. weniger vollstandig oxydiert ais gefallto Guttapercha. G utta
percha oxydiert in O u. bei Zimmertemp. immer bis zu einem bestimmten Grad, u. 
zwar yergroBert sich das Gewicht um etwa 38%. Die Lange der autokatalyt. Induk- 
tionsperiode schwankt iiber weite Grenzen, u. wird durch Belichten u. Erhitzen im 
Hocliyakuum vor der Oxydation abgekiirzt. In  Luft ist die Oxydation weniger voll- 
kommen ais in O, u. die Induktionsperiodo ist dementsprechend yerliingert. An fliich- 
tigen Oxydationsprodd. wird C02, H 2 0 , HCOOH u. HCOH identifiziert u. ihr Anteii 
m it 6 — 8 %  i’ 1 bezug auf dio Menge vor der Oxydation bestimmt. Die festen Oxydations- 
prodd. laasen sich nicht krystallisieren. Sio sind amorphe aaure Subatanzen, die frei 
yon Aldehyd- u. Ketongruppon sind. Sie enthalten etwaa Peroxyd. Der meiste O ist 
in Form von OH, COOH u. Lactongruppen gebunden. Die Móglichkeit einer Kettenrk. 
wird diskutiert. (Ind. Engng. Chem. 23. 1444—49. 1931.) B o.ydy .

Walter Obst, Die Lateztechnik, eine hervorragende Emul&ionstechnik. Uber die 
Anwendung yon Revertex der K a u tsc h u k -Ge s ., einer 75°/0ig. Kautsehukemulsion, 
insbesondere zum Kaschieren von Textilstoffen. (Kunstatoffe 22. 269—71. Dez. 
1932.) H a n n s  Schm idt.

— . Neues und Altes von der Ballmalerei, I. I I .  (Gummi-Ztg. 46. 873—74.909—10. 
1932.) ' ___________ _ A lbu .

I. Cr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Ambros,
Ludwigshafen a. Rh., und Pedro Ahrens, Hilversum), Verfahren zum Konservieren von 
Kavischu.km.ilch, dad. gek., daB man der Kautschukmilch geringe Mengen Harnstoff 
oder seine wasserloslichen Deriyy., eyent. zusammen m it harnstoffspaltenden Enzymen 
wie Sojaschrotmehl, zusetzt. Ala D eriw . aind genannt Mono- u. Dimethylolharnstoff, 
Guanidin u. dgl. Die Ureasen zera. den Harnatoff unter Bldg. von NH 3  (ygl. auch
D. R. P. 560 622; C. 1932. II. 3794). (D. R. P. 562 755 KI. 39b vom 22/3. 1931, auag. 
28/10. 1932.) P an k ó w .

P. P. Michaiłów, U. S. S. R ., Vulkanisieren von Gummischuhen unter Druck. Der 
mit den Gummischuhen gefullte Autoklay wird durch Einpumpen von Luft unter 
Druck gesetzt u. allmahlich auf 100—125° erhitzt. Nach einigor Zeit wird der Druek 
zum Teil abgeblasen u. die Temp. auf 136° erhoht. Das Abblasen des Druckes u. Er- 
hohung der Temp. wird solange fortgesetzt, bis n. Druck u. eine Temp. von 142° er- 
reieht wurde. (Buss. P. 23 608 vom 16/3. 1929, ausg. 31/10. 1931.) R ich ter .

Chemische Fabrik Kalk G. m. b. H. und Hermami Oehme, KSln-Kalk, Her
stellung eines insbesondere beim Vulkanisieren von Kautschuk verwendbaren, voluminosen 
Zinkhydrocarbonats aus bas. Chlorzink, dad. gek., daB man feste, bas. Zn-Chloride in
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wss. Suspension m it Lsgg. oder Suspensionen von Alkalibicarbonat odor Ałkali- 
carbonat behandelt. (D. R. P. 564676 KI. 12 n vom 15/2. 1927, ausg. 21/11. 
1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder:. Heinrich Gockel, 
Dortmund), Darstdlung von Alkali- und Erdalkalisalzen der Perthiocarbonsdure (I), 
dad. gek., daB man in Ggw. von W. Alkali- oder Erdalkalisulfidc mit S u. CS2 umsetzt.
- Man riihrt z. B. in 15%ig. Na2 S-Lsg. S u. CS2 ein. Durch Eindampfen wird aus der 
wss. Lsg. das Na-Salz der I erhalten. Ebenso kann man m it NH4-Sulfid oder Ba-Sulfid 
die entsprechenden NH4- bzw. Ba-Salze erhalten. Die Verbb. sollen ais Vullcanisations- 
beschleuniger verwendet werden. (D. R. P. 564 212 KI. 12o vom 17/7. 1931, ausg. 
17/11. 1932.) Alt pet er .

A. N. Arensberg uud W. A. Lepetow, U. S. S. R., Herstellung nahlloser, dunn- 
taindiger Gummigegenstdnde. Die Modelle fiir dio Gegenstandc werden zunachst in ein 
Vulkanisationsmittol u. dann in die Kautsehuklsg. eingetauclit. Ais Vulkanisations- 
mittel wird eine S- oder ZnO-Suspension in Mischung m it Vulkanisationsbeschleuniger 
yerwendet. (Russ. P. 23 610 vom 30/9. 1929, ausg. 31/10. 1931.) R ich ter .

Piero Gilardi und Ernest Kleiber, Lugano, Herstellung einer elastischen, mdkani- 
sierbaren Masse. Petroleum wird m it H N 0 3  oder einem anderen Oxydationsmittel 
behandelt. Die crhaltene FI. wird alsdann nach dem Noutralisieren wiederholt m it 
Kolophonium unter Ruckfiihrung der Vordestillate dest. Das anfallonde Destillat 
wird m it einer wss. Alkalilsg. behandelt u. absitzen gelassen. Nach der Entfernung 
der unteron wss. Schicht gibt man Polymerisationsmittel, wie Eisessig oder Form 
aldehyd, u. etwas Kautschuk zu. Aus dem erhaltencn Prod. wird die vulkanisierbare 
M. mittels A. oder Aceton ausgefallt. (Hierzu vgl. F . P. 651 824; C. 1929. II. 2385.) 
(Dan. P. 42 203 vom 26/2. 1929, ausg. 12/5. 1930.) D p.e w s .

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Starkę.
Otto Reiss, Zusammenhang zwischen Zusammensetzung und der Verfarbung fon 

Zuckerlosungcn beim Encórmcn. Vf. untersucht den EinfluB einiger Nichtzuckerstoffe, 
die n. in Zuckersiiften yorkommen, auf die Verfarbung von Raffinadelsgg. beim Er- 
wiirmen. Die Lsgg. wurden im Autoklaven unter gleichen physikal. Bedingimgen or- 
warmt. Die Verfarbung ist um so groBer, je mehr Inyertzucker u. Nichtzuckerstoffe 
in den Zuckerlsgg. enthalten sind; diese v eru rsachen  direkt u. indirekt dio Bldg. von 
Farbstoffen. Untersucht wird auch der EinfluB von Eisensulfat, Ammoniumchlorid, 
Ammoniumoxalat, Calciumchlorid u. glutaminsaurem Natrium. Die Wrkg. einzelner 
organ. u. anorgan. Salzo kann yerschieden sein u. hangt yon dereń chem. N atur ab.
-—• Der Mechanismus der Wrkg. der Nichtzuckerstoffe wird im Sinne der Theorie von 
STANEK iiber die Vcrfarbung yon Zuckersaiten diskutiert. (Z. Zuckorind. 6 echoslov. 
Republ. 57 (14). 89—92. 18/11. 1932.) Ta e g e n e r .

VI. Stan fik und P.Pavlas, Eine weitere Studie uber die Saftverfarbung beim Ver- 
kochen. Einflufi der Alkalitat, der L uft und des E ism s auf geschwefelte und ungeschwefelte 
Sdfte. (Vgl. C. 1926- II . 3009.) Vff. fanden, daB mit steigender Alkalitat die Verfarbung 
des Saftcs beim Verkochen zunimmt, u. zwar sowohl bei geschwrefelten wie auch bei 
nicht gescliwefelton Saften. Natriumsulfit u. Pyrosulfit habon die gleicho Wrkg., die 
nur von der Menge des in ilmen enthaltenen S 0 2 abhangt. Luft bzw. Sauerstoff, 
welcho wahrend des Yerkochens durch den Saft hindurchgeleitet wurden, yerursachen 
ein recht betrachtlicbes Dunkcln u. zwar auch bei geschwefelten Saften. Jedoch ist 
auch ein sehr starker Luftstrom nicht imstande, die giinstigo Wrkg. des Sulfits voll- 
kommen auszuschalten. Mit steigender Saftalkalitiit nimmt das Dunkeln durch den 
EinfluB der Luft zu. Ein wahrend des Verkochens durchgefuhrter Strom von C0 2 

wirkt besonders giinstig durch die Emiedrigung der Alkalitat, welche aber nicht so 
weit sinkt, daB die Rk. m it Phenolphthalein ausbleibt. Wasserstoff wios. eine un- 
bedeutende Verbesserung der Farbę auf, die durch Erleichterung des Siedens erklarlich 
ist. Spuren yon Eisensalzen (Viooo°/o) beschleunigen die Geschwindigkeit den.Farb- 
stoffbldg. beim Verkochen recht w'esentlich, u. eine gleichzeitige Einw. yon Luftsauerstoff 
steigert diese Wrkg. noch merklich. Natriumsulfit wirkt zwar teilweise dieser Schadlich- 
keit von Eisensalzen entgegen, kann sie jedoch nicht yollstandig aufheben. (Z. Zucker- 
ind. 6 echoslov. Republ. 57 (14). 81—87. 11/11. 1932.) Ta e g e n e r .

R. Svatek, Ursachen des Feuchtwerdens von Krystallzucker. Yf. fiihrt das Feucht- 
werden des Zuckers auf die niedrigere Temp. der Luft im Lagerraum in Yergleich zur
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AuBonluffc u. auf das dadureh bedingte Beschlagen des Zuckers zurtick. E r empfiehlt, 
den Zueker im Lagcrraum nicht vollstandig durchkulilen zu lassen u. die Rannie zweck* 
maBig zu beheizen. (Z. Zuckerind. ćechoslov. Republ. 57 (14). 101—03. 25/11. 
1932.) Ta e o e n e k . ;

E. Naehring, Die Analysenąuurzlampe in der Zuckerinduslrie. Vf. ha t dio Unters. 
von Zuekerfabriksprodd. m it der Analysenąuarżlampe auf das Gebiet der Zwiachon- 
u. Nebenprodd. ausgedelmt. E r fand, daB, jo reiner die Zuekerlsg. ist, um so geringer 
die Lumineseenzen sind. Wss. Lsgg. von chem. reinem Zueker bleiben vollkommon 
dunkel unter der Analysonlampe. Trager dor Luminescenz muB ein Begleitstoff sein; 
bei ausgesprocken saurer Rk. verschwindet das Leucliten wieder. In der Melasse findet 
mail die starkste Anreicherung dieses Luminescenzerregers. Die Intensitat. der Lumines- 
eenz steigt vom Diinnsaft auf zur Melasse. Nach den Erfahrungen des Vf. scheint os 
angebracht, die Analysenlampe zur Daueriiberwachung des Kesselspeisowassers zu 
benutzen. Aueli bei der Typenbewertung von Rohzuckermustern kann die Lampo m it 
Vorteil angewendet werden. Bei Troekenprodd. (getroeknete Ritben u. Schnitzol) 
bietet die Unters. m it der Quarzlampe die bequeme Mógliehkeit, den Grad u. dio Gleich- 
maBigkeit des Trocknens zu priifen. (Dtsch. Zuckerind. 57. 1007. 26/11. 1932.) Taeg .

Dean C. Jackson, Ersalz der Brixspindel durcli das Refraktometer. Dio Arbeit 
m it der Brixspindel kami nach Verss. des Vf. m it den verschiedensten Rohrsaften, 
Fiillmassen u. Molassen dureh jene m it dem Refraktometer ersotzt wordon. Die Ab- 
lesungen m it dem Refraktometer lagen in fast allen Fallen niedriger ais diejenigon 
m it der Brisspindel. Yorteile der Verwondung des Refraktometers gegeniibor dem 
Arbeiten m it der Brixspindel sind; einfachoro u. kiirzere Arbeitsweise, grdBere Go- 
nauigkeit; die Resultate geben annaliernd don wahren Trockcnsubstanzgeh. der Lsgg. 
an. Dio Anwesenheit ungel. suspendierter Substanzon beeinfluBt die Refraktometer- 
ablcsungen nicht. (Facts about Sugar 27. 486—87. Nov. 1932.) Ta e g e n e r .

J. A. Ambler und S. Byall, V erunreinigungen im Weiflzucker. IV. Slicksloff~ 
bestimmung. (III. vgl. C. 1932. I . 1167.) Dio Methode der Gesamt-N-Best. beruht 
auf der KjKLDAHL-lSigeation kleinerer Zuckormengen u. Best. des iiberdest. NH.( mit 
N e s s l e r s  Reagens. Die auftretende Farbo vergleicht mail m it Standardfarblsgg., 
die m it Hilfo dieses Reagens aus einer Standard-NH.1C1-Lsg. hergestellt sind. Die 
NESSLERschen Lsgg. werden bei einer groBeren Anzalil von Analysen in einem Spektro- 
pliotometer verglichen. Nach Abzug des in den Roagentien rorliandenen NH3-N erhalt 
man den Gesamt-N im untersuchten WeiBzucker. In  dem Ergebnis ist auch der Nitrat-N 
enthalten. Dio Best. des EiwoiB-N erfolgt m it Hilfo von Gerbsaure u. Kjeldahlisieren 
der Fallung. Den N  der a-Aminosauren bestimmt man m it Ninhydrin. Zur Herst. 
der Standardfarblsg. dient Asparaginsaure. NH 3  u. N itrat-N  wird unter Vorwendung 
von DEVAEDAscher Legiermig erm ittelt; die Best. von N itrit geschieht nach der dureh 
Jl.OSVAY modifizierten colorimetr. Methode von P. G r ie ss . — Genaue Angaben 
zur Durehfiihrung obiger Methoden im Original. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit.
4. 34—36. 1932.) ‘ Ta e g e n e r .

J. A. Ambler und J. B. Snider, Einwirkung reduzierender Zueker au f die Nin- 
hydrinreaktion fiir Aminosduren und verwandte Verbindungen in Anwendung bei Kohlc- 
hydraten. Bei der Unters. von Honigmustem wurde ófters gefunden, daB die fiir die 
Ninhydrinrk. charakterist. Violettfarbung einem braunroten Farbton weiehon muBte. 
Der Grund liegt darin, daB Fructoso die blaue Ninhydrin-Aminosaureverbindung; 
wenn sie entstanden ist, zerstórt, wobei auch an die Mógliehkeit der Zerstorung des 
Ninhydrins selbst zu denken ist. Bei der Unters. von WeiBzuckern wurde gefunden, 
daB bei so niederen Konzz. von Aminosauren, wie sie normalerweise in WeiBzuckern 
vorkommcn, schon eine Menge von 42 mg Invertzucker genugt,. um dio charakterist. 
violette Farbo der Ninhydrinrk. zu zerstóren u. eine braunroto hervorzubringen. 
(Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 4. 37—38. 1932.) T a e g e n e r .

Isidor Traube, Berlin, lieinigen von zuckerhaltigen Fliissigkeiten, insbesondere 
von Zuckersaft aus Riiben oder ZUckerrohr, m ittels Aluminiumoxydhydratgel, evtl. 
unter Zusatz von akt. Kohle. (F. P. 734969 vom 11/4. 1932, ausg. 31/10. 1932. 
Oe. Prior. 15/4. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Cuban-American Sugar Co., New York, iibert. von: George P. Meade, Gra- 
mercy, Ralph N. Traxler, Rahway, und Guilford L. Spencer, Brooksvillo, Maine, 
Yerfahren zum Extrahieren von Zueker aus glucosehaltiger Rohrzuckermelasse dureh 
Zusatz ro n  so vie! Ba(OH)2 -Lsg. in Form von dreibas. Ba-Silicat, daB die Lsg. stark
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alkal. reagiert. Die Glueose wird zers. u. das Ba-Saccharat wird ausgefallt. Ebenso 
wird ein Teil der Yerunreinigungen u. der Zersetzungsprodd. ausgefallt. Nach dem 
Filtriercn wird der Nd. m it 2% Ba(OH ) 2 enthaltendem W. gewasehen. Das zuriick- 
bleibende Ba-Saeeharat wird dann in iiblieher Weise aufgearbeitet. Bei Behandlung 
der Mutterlauge m it S 0 2 wird Ba-Sulfit erhalten, das m it dem Ba(OH ) 2 zum Extra- 
hieren benutzt wird. (A. PP. 1884 798 vom 23/11. 1929, ausg. 25/10. 1932. 1 884901 
vom 17/10. 1929, ausg. 25/10. 1932.) M. F. Mu l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
F. Zacher, Die Bekampfung tierischer Schadlinge der Gerste und des Malzes. Zu- 

snrnmenfassende Darst. (Wsehr. Brauerei 49. 353—55. 5/11. 1932.) K olbach .
Jacob Vimpel, Deśinfektionsmiilel in  der Brauereiindustrie. Fortsetzung des 

C. 1932. II. 1849 referierten Vortrages. Hier werden dio DesŁnfektionseigenschaften 
von schwefliger Saure, Fluorpraparaten u. besonders eingehend von Formaldehyd be- 
sproohen. (Bryggeritid. 35. 93—103. 1932. Carlsberg.) J . Schm idt.

J. S. Gander, Mennige ais Schutzanstrich fiir eiserne Gegenslande in  Brauereien. 
Vf. beschreibt ein bei der engl. Marinę gebrauchliches Verf. zur Herst. der Deckfarbe. 
(Brewers J . 6 8 . 637—38. 15/11. 1932.) K olbach .

P. Kolbach, Ober den Eiweiflabbau beim Maischen. Es -wird nachgewiesen, daB 
der enzymat. EiweiBabbau beim Maischen von Malzmehl in quantitativer Beziehung 
etwa yon der gleichen GróBenordnung ist wic beim Malzen der Gerste. Alit Hilfe der 
Formoltitration laBt sich aber feststellen, daB der EiweiBabbau beim Maischen relatiY 
mehr hochmolekulare Abbauprodd. liefert ais beim Malzen. Auch bei langcm Ein- 
halten der fiir die Proteasen giinstigen Tempp. wird im Verlauf des Maischens keine 
Verarmung der Wiirze an kolloiden EiweiBsubstanzen beobachtet. Es werden minde- 
stens ebensoyiel bisher unl. EiweiBstoffe des Malzes in Lsg. gebracht wie weiter zu 
rnoIekular 1. Stoffen abgebaut. (Wsc.hr. Brauerei 49. 369—72. 19/11. 1932.) K olbach .

Kai Alexander Jacobsen, Kopenhagen, Herstellung von Lufthefe. Zu F. P. 
660 195; C. 1929. II. 2950 ist nachzutragen, daB jeder Sonderteil der Nahrlsg. dem 
Garungsbehalter innerlialb eines Zeitraumes bis zu drei Stunden zugefiihrt wird, wobei 
die Menge des Niibrlsg.-Teiles bis zu 65% der Menge betragt, die normalerweise in der 
Zeiteinheit in  den Garungsbehalter strom t. (Dan. P. 42 808 Yom 8 / 6 . 1927, ausg. 
25/8. 1930.) D r e w s .

Vereinigte Mautner-Markhofsche Presshefe Fabriken und Actiengesellschaft 
Ignaz Kuffner & Jacob Kuffner fiir Brauerei, Spiritus- und Presshefefabrikation 
Ottakring-Dobling, Wien, Verfahren zur Herstellung von Hefe ohne Alkohol, dad. gek., 
daB Hefe in der iiblichen A rt des Abstellverf. m it A.-Bldg. unter schwacher Liiftung 
in einer zuckerhaltigen Nahrlsg. zur Vermehrung gebracht wird, die erzeugte Hefe 
hierauf in der bekannten A rt durch Scparation von der alkoholhaltigen Wiirze getrennt 
wird u. die gewonnene fl. Hefe in einem geraumigen GefaB m it W. sta rk  Yerd. u. stark 
gelfiftet zur nochmaligen Vermehrung gebracht wird, indem die separierte alkohol- 
haltige Wiirze wahrend langerer Zeit period, oder kontinuierlich der in Liiftung befind- 
lichen Hefe zugesetzt wird, wobei der Yorhandene A. ais KohlenstoffąueUe zur weiteren 
Zellbldg. verbraucht wird. Ais Nahrstoffe werden zucker- u. starkehaltige Eoh- 
materialien sowie Sulfitablauge oder Holzzuckerlsgg. verwendet. Die separierte alkoliol- 
baltige Wiirze wird vor ihrem Zulauf ais Hefenaln-stoff einer Entkeimungsfiltration 
unterworfen. Vgl. Oe. PP. 105 784 u. 105 785; C. 1927. I. 3149 u. Oe. P. 125 163; 
C. 1932.1. 304. (Oe. P. 130 438 Yom 22/10. 1929, ausg. 25/11. 1932.) M .F . M u lle r .

Nicolas de Navrotzki, Paris, Verfahren und Vorrichlung zur Gemnnung des beim 
Backen von Brot oder dgl. enlstehenden Alkohols. Das Verf. ist dad. gek., daB die aus 
einem Kuhlrohrsystem oder einer ahnlichen Kiihlvorr. abgezogenen kondensierten 
Schwaden zu einem bestimmten GefaB gefuhrt werden, das im Innem  des Ofens in 
unm ittelbarer Niihe der Feuerung angebracht ist. Mehrere Unteranspriiche betreffen 
die Vorr. Vgl. F. PP. 627 889; C. 1928. I. 270 u. 710 890; C. 1931. I I . 2944. (D. R. P.
564 951 KI. 6 b vom 21/2. 1931, ausg. 24/11. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Adolph Plaćek, New Orleans, Louisiana, V. St. A., Herstellung von Athylalkohol 
aus Holz oder anderen Cellulosematerialien. Durch Verzuckerung von Holz m it starken 
anorgan. Sauren erhaltene saure Zuckerlsgg. werden m it Eohrzucker- oder Ruben- 
zuckermelasse yermischt, so daB eine nur schwach saure Zuckerlsg. erhalten wird, Ti'.
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eine fur die Vergarung geeignete Aciditat resultiert, worauf m it Hefe der Zucker zu A. 
vergoren wird. Die iiberschussige Saure von der Holzverzuckerung wird nach dem 
Verf. also zur Ansauerung der Melasse ausgenutzt, wahrend die letztere neben weiteren 
Mengen vergarbaren Zuckers die Nahrsalze fiir die Garlsg. liefert. (A. P. 1888 935 
Tom 28/1. 1929, ausg. 22/11. 1932.) R. H e r b st .

Otto Bohm, Fredersdorf b. Berlin, Verfahren zur Fuselólabscheidung bei kontinuier- 
lich arbeitenden Destillierapparaten, dad. gek., daB die gesamte aus der Yerstarkungs- 
apparatur riicklaufende Fl. dauernd der Fuselólabscheidung unterworfen wird. Die 
zur Wiedererhitzung der bei der Fuselólabseheidung abgekiihlten Rucklauffl. erforder- 
liche Warmo wird aus der den Dest.-App. verlassenden entgeisteten Maische ent- 
nommen. 2 weitere Anspriiehe betreffen die Vorr. (D. R. P. 565 3C6 KI. 6 b vom 
21/7. 1926, ausg. 29/11. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Wilhelm Vogelbusch, Ratingen b. Dusseldorf, Verdampferanlage zur Gtwinnung 
der verwerlbaren Bestandteile aus vergorenen Wiirzen und Maischen, dad. gek., daB die 
einzudampfende Lsg. vor ihrem E in tritt in die erste Verdampferstufe eine Dest.-Kolonne 
durchflieBt, in welcher ihr der aus der ersten Verdampferstufe kommende Bruden 
entgegenstromt, welch letzterer auf dem Wege durch die Kolonne die leicht fluchtigen 
Stoffe, z. B. A., aus der Lsg. aufnimmt, wonach dio Dampfe im Heizkorper der zweiten 
Yerdampferstufe niedergeschlagen werden. Evtl. ist hinter den Heizkdrper jener Ver- 
dampferstufe, in welcher die m it leicht fluchtigen Stoffen, z. B. A., beladenen Dampfe 
niedergeschlagen werden, ein Kondensator geschaltet, dem ununterbrochen die Dampfe 
zugeleitet werden, die (infolge der besondcren Konstruktion dieser Heizkorper) einen 
wesentlich hóheren Alkoholgeh. ais die in den Heizkorper eintretenden haben. Dazu 
mehrere Zeichnungen. Vgl. F. P. 709 044; C. 1931. I I .  2076. (D. R. P. 564 876
KI. 6  b vom 1/1. 1930, ausg. 24/11. 1932.) M. F. Muller .

Eduard Jalowetz und Max Hamburg, Wien, Verfahren zur Gewinnung von Malz- 
enzymen (Diastasen usw.) ais Nebenprodukt bei der Biererzeugung unter gleichzeiliger 
Verbesserung der Bierąualitat nach dem H auptpatent 115 055, dad. gek., daB man die 
abgetrennten Enzym-Eiweifilsgg. durch Vermischen mit geeigneten organ, oder anorgan. 
Materialien aller A rt in an sich bekannter Weise in feste Konsistenz uberfuhrt. (Oe. P. 
130 436 vom 28/6. 1928, ausg. 25/11. 1932. Zus. zu Oe. P. 115 055; C. 1929. II. 
8  07 [E. P. 303110].) M. F. Muller .

August Koch, Hannover, JReinigungstnasse fiir  Rókrleilungen, insbesondere Bier- 
leitungen, 1. dad. gek., daB ais Reinigungsmasse Korper aus Acetylcellulose verwendet 
werden. ■— 2. dad. gek., daB die Korper zylindr. Form haben. (D. R. P. 563 925
KI. G4b vom 19/9. 1931, ausg. 11/11. 1932.) ENGEROFF.

Ribereau-Gayon, Contribution a Petude des osydations et róduetions dans les vins. 2o ed.
rev. Paris: Delmas 1932.

XVI. Nahrungsmittel. GenuBmittel. Futtermittel.
Alan E. Treloar, Sialisliken im  Dienste der Getreidechemie. Statist.-m athem at. 

Auswertung von Vers.-Ergebnissen. (Cereal Chem. 9. 573—90. Nov. 1932. Minneapolis, 
Minnesota, Univ. of Minnesota.) Haeveck er .

E. Fleurent, Das Heklolitergewicht des Getreides und sein relatwer Klebergehalt. 
Die D. der EiweiBkórper des Getreides bctragt durchsehnittlich 1,6 u. ist um 30% 
hoher ais die D. der reinen Schalen. Der gewichtsmafiige Anteil der letzteren am ganzen 
Korn schwankt zwischen 14 u. 20%. Die D. der EiweiBstoffe ist nicht vom Klebergeh. 
abhangig, da seine D. in der GroBenordnung der Schalendiehte liegt. Von dem Kleber
geh., der nur einen kleinen Teil der EiweiBkórper ausmaeht, hangt daher das Hektoliter- 
gewicht des geschalten Kornes ab. Das Hektolitergewicht des Ganzkornes gibt nur 
ein MaB fiir die Menge u. nicht ftir die (Jualitat des daraus hergestellten Mehles. (C. R. 
hebd. Sćances Acad. Agrie. France 18. 868—71. 19/10. 1932.) Hae veck er .

George L. Teller und W . Kedzie Teller, Untersuchung der Proteine der Weizen- 
kleie. In  %  des Gesamtstickstoff sind in der Kleie durchsehnittlich enthalten: 20,1% 
Albumin, 14,3% Globulin, 12,4% Prolamin, 23,5% Glutelin, 20% unl. in 0,2%ig. 
KaOH u. 9,7% Nichtproteinanteil, Die N atur des letzten Anteils wurde nicht bestimmt. 
Vom Gesamtstickstoff ist nicht mehr ais 20% in der Form der Amidę vom Asparagin- 
typus vorhanden, Aus den Unterss. ergibt sich, daB zur Berechnung des Rohprotein-
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geh. von Kleić u. Weizen aus dem N-Geh. der Faktor 5,7 korrekt ist. (Cereal Chem. 9.
560—72. Nov. 1932. Chicago, Illinois, The Columbus Laboratories.) Hae v e c k er .

C. W. Brabender, Studien mit dem Farinograplien zur Voraussage der geeignetsten 
Typen amerikanischer Ezportweizen und -mehle zur Mischung mit europdischen Weich- 
tueizen und -mehlen. Einige amerikan. Wcizcnmehle sind m it don in Europa wegen 
des hauptsachlichen Verbrauehs von Weichweizen angewandten langsam laufendcn 
Teigknetmaschinen nicht zur vollen (Juellung zu bringen. Auch liingeres Stelienlassen 
diesor Hartweizenmehlo ergibt nicht das Maximum der erreichbaren Quellung. Zur 
Mischung m it Weichweizcnmehlen solltcn daher naeh Ansicht des Yf. nur Mehle ver- 
wendot werden, die im Farinographen ahnlich kurzo Entwicklungszeiten zur Errcichung 
des Quellmaximums benotigen. Ein Hartweizenmehl ergab im nicht voll entwickelnden 
Langsamkneter ein Gobackvol. von 1260 ccm, im hochtourigen K neter 1915 ccm. 
(Cereal Chem. 9. 617—27. Nov. 1932. Minneapolis, Minnesota.) Ha e veck ek .

Em. Mićge, Beilrag zum Studium des Backwertes der Gelreide. Vf. bestimmt Elasti- 
zitat u. Dehnbarkcit des Klebers m it dem Extensimeter u. Comparator. Tabellen 
uber Geh. u. Eigg. des Klebers bei verschiedenen Diingungen. W ahrend der Lagerung 
nahm  der Geh. an Trockenkleber um  1,5% zu, die E lastizitat wurde wenig yerandert, 
wahrend die Dchnbarkeit stark zunahm. (J . Agric. prat. J . Agric. 96. 397—99. 
12/11. 1932.) '  Ha e v e CKKR.

W. L. Heald, Einige Faktoren, die die Gasproduktion wahrend der Tciggarung 
beeinflussen. Steigendc Hefemengen, Zucker oder bei ungenugender diastat. K raft 
des Mehles Malzzusatz, Arkady u. erhóhte Tempp. bis 35° steigern die CO„-Entw. in 
garendon Teigen. NaCl, abnorm hoher Arakdyzusatz u. Teigtempp. oberhalb 37,5° 
vcrmindern die C0 2 -Produktion. (Cereal Chem. 9. 603—-16. Nov. 1932. Kansas City, 
Missouri, Commander-Larabeo Corporation.) Ha e veck er .

H. H. Bunzełl. Marion Forbes und Rebecca Sherman, Verhinderung des Faden- 
ziehens im Brot. Żur Best. der Infektion eines Mehles an fadenziehenden Mikro- 
organismen benutzten Yff. das Verf. von B un zell  (C. 1932. I. 3008). Auf Mehl be- 
rechnet genugten zur vollstandigen Unterdruckung des Fadenziehens 0,7—0,8% weiBer 
Weinessig, 4%  saures Calciumphosphat, 0,125°/o Weinsauro u. 0,75% des Backhilfs- 
mittels „A rkady” bei den am starksten infizierten Mehlen der Versuchsreihe. Bei 
Ggw. des gebrauchlichen Zusatzes von 0,5% Arkady reduziert sich dio zur Desinfektion 
notigo Menge Weinessig um 30%. (Arkady Rev. 1932. 7 Seiten. Sep. New York 
City, Bunzell Laboratories.) H a e v e c k er .

K. Seidel, Begunsligt Kartoffelslarke das Fadenziehen des Brotes ? Kartoffelstarkę 
(Superior) ist wenig infiziert u. wirkt, da sic die Konz. der Teigfl. verstarkt, hemmend 
auf das Fadenziehen. Der Saurezusatz im Teig bereitet dem W achstum der nicht durch 
Hitze getóteten Sporen ungiinstige Bedingungen. Der hemmende EinfluB einer Vor- 
teigfuhrung wird durch teilweises Auskeimen der Sporen im Teig erklart, die dadurch 
hitzeempfindlich werden. NaCl, Zucker, Malz, F ett, Milch u. Backpulver wirken 
hemmend auf das Fadenziehen, jedoch ohno Selektion besonderer Arten. Die Verss. 
sind durch Abbildungen der Backprobcn erlautcrt. (Z. ges. Getreide- u. Miihlenwes. 
19. 194—201. Okt. 1932. Berlin, In s titu t fiir Biickerei.) H a e y e c k er .

J. A. Le Clerc, Vergleich der Zusammensetzung von braunem und poliertem lieis. 
Die Materialverluste beim Polieren. Vergleichende Analysen von braunem u. poliertem 
Róia ergeben, daB grofie Mengen der Mineralbestandteile u. der in der Aleuronschicht 
yorhandenen Proteinę u. Vitamine der menschlichen Ernahrung verloren gehen. (Cereal 
Chem. 9. 600— 02. Nov. 1932. W ashington, D. C., United States Department of Agri- 
culture.) Ha e y e k e r .

M. A. Joslyn und G. L. Marsh, Beobachlungen iiber geioisse Vera.7iderv.ngen von 
Friichłen und Gemusen wahrend des Gefrierens und darauffolgenden Auftaucns. (Vgl. 
C. 1933. I. 328.) Angabcn uber Ausdehnung beim Gefrieren, Volumandcrung naeh 
dem Auftauen, Gewichtsverlust durch Abtropfen des Saftes dabei; Dichto des Saftes 
u. andere Einzelheiten in Tabellen. (Fruit Prod. .T. Amer. Vinegar Ind. 12. 79—81. 8 8 . 
1932. Univ. of California.) Gk oszfeld .

— , Tee aus Nyasaland. Unters. von 3 Teeserien aus Nyasaland. Sie enthielten 3,18 
bis 4,44% Coffein u. 11,1— 14,5% Tannin. Der Tee steht dem ind. u. Ceylontoo nahe. 
(Buli. Imp. Inst. London 30. 263—71. 1932.) S chO npeld .

B. B. Brahmachari, Konstanten vcm reinem Biiffel-Ghi. Mittelwerte (Schwan- 
kungen) fiir 51 Proben des B utterfettes: R-Wollny-Z. 31,4 (21—38), VZ. 226,9 (231,6 
bis 237,5), Refraktion bei 40° 44,5 (39,0—44,5), JZ. 31,0 23,4—40,4). Korrolations-
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koeff. zur R-W-Z. fiir YZ. +  0,93 ±  0,01, Refraktion — 0,93 ±  0,03, JZ. — 0,86 ±
0,02. Hiiufigkeitskurye fiir R-W-Zalilen. Yergleichstabelle fiir gefundene u. bercchncte 
Einzelwerte. (Indian med. Gaz. 67. 623—25. Nov. 1932. Bcngal, Public Health 
Łab.) Gr o s z f e l d .

H. J. Palmer, Schwarzfarbung von in  Zinnfolie verpacktem pasteurisierlem Kasę. 
Zur Ycrmeidung der Schwiirzung, die gewóhnlich durch Angriff auf Sn selbst, weniger 
dureh Begleitmetalle, ■wie Sb, Pb, Cu, yerursacht -wird, dienen: Ausschaltung yon 
Luftraunien zwischen Kaso u. Folio, Anbringung yon Schutzschichten auf der Folie, 
Vermeidung eines zu niedrigen Sauregeh. der Kase, Kontrolle der Zinnfolie auf feino 
Loeher u. geniigendc Dicke. (Food Manuf. 7. 368—69. Dez. 1932. London, Messrs. 
Swift & Co'. Ltd.) Gr o s z f e l d .

Rius Miro und F. de Bustinza, Beiłrag zur analyiischen TJntersuchung von Cicer 
ariełinum L ., Yarielaten albmn und fuscum. Der Geh. span. Kichererbsen an den 
wesentliehen anorgan. u. organ. Bestandteilen wird bestimmt. Span. Erbsen enthalten 
ebensoviel Proteine, wio die besten bekannten Sorten. Vff. heben weiter den gefundcnen 
hohen Geh. an Phytin heryor. (An. Soc. espaii. Fisica Quim. 30. 673—78. 15/8. 1932. 
Madrid, Inst. f. Tierbiologie.) WlLLSTAEDT.

E. T. Halnan. M. A. Cruickshank und E. M. Cruickshank, Uber die Eignung des 
Palmoles ais Ersatzfur Hammeltalg beim Masten von Geflugel. Dio Zus. des Kórperfottes 
von Huknem  wurde durch Verfiitterung yon ungebleichtera Palmol nioht yerandert. (Buli. 
Imp. Inst. London 30. 312—14. 1932.) SCHÓNFELD.

Biinger, Werner, Mohr und Oldenburg, Fiilterungsversuche mit einem mit Boh- 
lecithin angcreićhcrtm Sojaexlraktionsschrot. Das m it 5 bzw. 10% Rohlecithin an- 
gereieherto Sojaextralctionsschrot wurde von 4 Vers.-Kuhen ebenso gut aufgenommen 
wie das gewohnliehe Sehrot. FroBlust der Tiere u. Bekóminlichkeit waren unvcrandert. 
Die Milehleistung wurde nur ganz ".nwesentlieh dureh leiclite Erliohung der Milchmenge, 
śehwaclie Senkung des Fettgeh. becinfluBt. — Ein EinfluB auf die physikal. u. physikal.- 
chem. Konstanten der Milch war nicht zu bemerken, aueh der Lecithingeh. nicht yer
andert. Ferner blieb das Verh. der Schlagsahno aus der Milch unbeeinfluBt. F ., E., 
FlieBpunkt u. Tropfpunkt waren gesenkt, die Refraktion erhoht, die Konsistenz der 
Buttor deutlich weicher. (Milchwirtschaftl. Forsehg. 13. 530—34. 1932. Kiel, Pr. Yors.- 
u. Forsehungsanst. f. Milchwirtsekaft.) Gp.OSZFF.L1 ).

W. Griinder, Feinheilskennlinien ron Boggen- und Weizemnehlen. Vf. bestimmt 
den Feinheitsgrad der Mehlbestandteile nach der Sinkgesehwindigkeit in Phthalsaure- 
diathylester. Eine abgewogene Menge Melil wird in dem Medium durch Schiitteln 
dispergiert u. mittels einer Pipetto von der Nahe des GefaBbodens in  yerschiedenen 
Zoitabstanden gleiehe Voll. entnommen. In  der abpipettierten Suspension werden 
die enthaltenen Mehlteilchcn dureh Filtration bestimmt. Die aus den Sinkgeschwindig- 
keiten ermittelten Ergebnisse werden in Feinheitskennlinien yon Stauben ais Sieb- 
riickhaltskuryen dargestellt. Die fiir Mehl iiblichen Begriffe: griffig, halbgriffig u. 
gla tt konnen so zahlenmaBig durch yerschiedene Feinheitskennlinien charakterisiert 
werden. (Miihle 69. Nr. 49. Miihlenlabor. Nr. 14. 85—90. 8/12. 1932. Breslau, Techn. 
Hochsehule.) H a e v e c k e r .

E. A. Fisher und John Thomlinson, Eine neue Sćhnellmelhode. zur Feuchtig- 
keitsbestimmung in Mehl utul anderen feinverteilten Materialien. Vff. konstruierten 
einen App., in dem Mehl oder andere fein yerteilte Materialien m it feingepulyertem 
CaC2 gemischt werden. Der durch das entweiehende C2 II 3  yerursaehte Gewiehtsyerlust, 
in  %  der angewendeten Mehlmenge ausgedruckt, X 1,385 +  K  ergibt den Feuchtigkeits- 
geh. K  ist fur engl. Handelsmehle 1,50. K  andert sich m it der KorngróBo des Materials 
u. bei Feuchtigkeitsgehh. unter 8 % . Die Best. dauert 20 Min. u. ha t weniger Feliler- 
ąuellen ais die ubliche Ofenmethode. (J. Soc. ehem. Ind., Chem. & Ind. 51. Transact. 
355—58. 14/10. 1932.) H ae v eck er .

M. C. Markley und C. H. Bailey, Eine auicnnatische Methode zur Messung der 
Gasentwicklung und Ausdehnung in Teigen. Aus einem geschlossenen GśirgefaB ver- 
driingt die entwickelte C0 2  die entsprechende Menge W., welehes in einem Zylinder 
aufgefangen wird. Hierdurcli hebt sich ein Schwimmer m it Schreibyorr., die auf einem 
wandernden Papier dio wahrend des Yers. entwickelte Menge C0 2 aufzeiehnet. (Cereal 
Chem. 9. 591—94. Nov. 1932. St. Paul, Minnesota, Minnesota Agricultural Esperim ent 
Station.) H a e y e c k er .
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Gino Panebianco, Italien, Spallung von Lipoidsloffen. Lipoide werden durch 
Behandlung m it organ. Sauren, welche in a-Stellung zur Carboxylgruppe eine entweder 
durch ein oder melirere Halogene substituierte Methylgruppe oder eine Aldehydgruppe 
besitzen, wie Ckloressigsaure, oc-Brompropionsaure, Glyoxylsśiure, im Soxhlet in einen 
EiweiB- u. einen Ol-(Glycerinester)Anteil gespalten. Das Beispiel betrifft die Zer- 
Jegung von Erbsenlecithin m it in Triehlorathylen geloster Monochloressigsaure. (F. P. 
711143 vom 14/5. 1930, ausg. 4/9. 1931.) v a n  d e r  Wer th .

Karl Sprote, Leipzig, Verfahren zur Herstellung von Hafergeback nach Patent 
525 292, dad. gek., daB man die Lockerungsmittel vor Beginn des Quellprozessos dem 
wss. Haferfloclcenbrei zusetzt. Evtl. laBt man den Teig nur etwa bis zur %-Reife 
kommen, u. zwar ohne ihn wahrend der ganzen Dauer seiner Vorbereitung fiir den 
BackprozeB von der Luft abzuseblicBen. (D. R. P. 565 058 KI. 2 c  vom 7/1. 1932, 
ausg. 25/11. 1932. Zus. zu D. R. P. 525 292; C. 1932. I. 599.) M. F. M u lle r .

Ludwig Ternajgo, Wien, Verfahren zur Herstellung enzymatisch wirkender Back- 
hilfsmiltel aus Pilzkulturen, dad. gek., daB Pilze, wie Rhizopus japonicus, Oidium, 
Penicillus usw., aber aueb Mischkulturen, wie Combucha, in Symbiose unter sich u. 
mit Hefe auf entsprechenden Nahrbóden kultiviert u. die Kulturen sodann getrocknet 
u. gemahlen oder ais fl. u. filtrierte Extrakte ais Backbilfsmittel bei der Herst. von 
Brot u. anderen Backwaren verwendet werden. (Oe. P. 129 998 vom 5/3. 1931, ausg. 
25/10. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Harry S. Cornish, New York, Herstellung von gekiihlten und mit Kohlensdure 
gcsattigten Getrdnken unter Verwendung von C02-Eis oder von Eis eines C0 2 enthalten- 
den Gascs. Mehrere Abb. erlautern die Vorr. (A. P. 1 886 468 vom 21/3. 1928, ausg. 
8/11. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Hazel-Atlas Glass Co., iibert. von: Daniel M. Gray, Wheeling, V. St. A., Auf- 
rechterhuUen der Iionsistenz von Mayonnaise. Man vermisclit Senfmehl m it Essig u. 
erhitzt die Misehung einige Minuten auf 220° F. u. liiBt abkiihlen, bevor sie der 
Mayoimaise zugesetzt wird. (A. P. 1883 367 vom 21/12. 1929, ausg. 18/10. 
1932.) Sch utz .

Jean Dalby, Frankreich, Konservierung von Wurpten, Scliinken, Pokelwaren u. dgl. 
Man bedeckt die Stoffe m it einer Schutzschicht von Paraffin  o. dgl., indem man sie 
in ein Bad des betreffenden Mittels eintaucht. Beim Yerkauf oder GenuB werden die 
W urste u. dgl. in ein h. Wasserbad getaucht, dessen Temp. derart gewahlt wird, daB 
die Paraffinschicht dadurch entfernt wird, obne daB der Gescbmaek u. dgl. desFleisclies 
beeintraelitigt wird. (F. P. 734 544 vom 1/4. 1932, ausg. 24/10. 1932.) Schtuz.

XVII. Fette. Wachse. Wasch- u. Reinigungsmittel.
— , Sheaniisse aus der Goldkiiste. Unters. von 23 Mustern yon Sheaniissen, gesam- 

m elt von Baumen verschiedener Rindenformation u. BlattgroBe. Der Olgeh. der 
(trockenen) Kerne betrug 41,9—56,0%, im Durchschnitt 51,5%. Die Sheabutter ent- 
hielt 3,5—8,9, im Mittel 5,3% Unverseifbares. Zwischen dem Olgeh. der Kerne u. dem 
prozent. Kerngeh. der Niisse besteht keine Beziehung. (Buli. Imp. Inst. London 30. 
282—93. 1932.) S c h Ó n fe ld .

— , Aleuritessamen und Holzól aus Quellen des Imjxriums. Angaben uber Olgeh. u. 
Zus. des Oles aus Aleurites Fordii u. A. Montanasamen aus Indien, Natal, Austrahen usw. 
(Buli. Imp. Inst. London 30. 271—82. 1932.) Schonfev.d .

C. B. Gustafson, Die Siiure- und Jodzahlen der Fette aus soft-Winterweizen. Die JZ. 
der Getreidefette war obne Riicksicht auf Herkunft des Weizcns annahernd gleich. 
Mittelwerte fiir 1929 =  115,2; 1930 =  116,9; 1931 =  117,0. W ahrend der Lagerung 
yerringert sich die JZ., wahrend die SZ. ansteigt. Mittlere SZ. fiir 1929 =  11,0; 
1930 =  12,8; 1931 =  9,9. (Cereal Chem. 9. 595— 600. Nov. 1932. Lafayette, Indiana, 
Purdue University.) H a e v e c k e r .

F. Guichard und C. Aubert, Zur Eenntnis der Entfarbung von Palmolen. Schil- 
derung einer einfachen Vorr. zur Luftbleiehe von Palmol am Gewinnungsorte (Kame
run), welche darin besteht, daB das aus dem Fruclitfleisch ausgeprefite Ol auf 110 
bis 115° erhitzt u. mittels einer Kelle iiber ein lose aufgespanntes F iltertueh an der 
Luft so oft umgeschópft wird, bis es den roten Farbstoff verloren hat. Eine einfache 
masehinelle Vorr. besteht aus einem offenen Kessel, in welchcm das Ol erhitzt wird u. 
einer Brause, aus der das Ol an der Luft verspruht u. iiber ein Sieb in den Kessel zu- 
riickfallt. Das entfarbte Ol ist grimlichgelb, nach Filtration hellgelb. Die Kennzahlen
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werden dureli diese Luftbleiche kaum yerandert; nur der F. erfahrt eine geringe Fr- 
hóhung (z. B. von 41,1 auf 42,0°). Wahrend der Luftbleieke geht die Farbę von Tiof- 
rot in Hellrot, dann Schmutziggriin iiber. Letztere Farbę ist einem unl. Pigment zu- 
zuschreiben, das offenbar dureli Oxydation der Farbstoffe entsteht; das filtrierto Ol 
ist gelb u. der Riickstand stellt u. Mk. ein braunes, amorphes Prod. dar, unl. in organ. 
Mitteln, Sauren u. Alkali. Die Ole, die den roten Farbstoff noch enthalton, zeigen 
eine breite Absorptionsbande im Grim bis Ultraviolett. Der roto Palmólfarbstoff 
scheint nach dem Bild seines Absorptionsspektrums dem Chlorophyll nahcr zu 
stehen ais dem Carotin. Xanthophyll entsteht boi der Luftbleiche nicht. Der 
gelbe Palmolfarbstoff scheint zu priiexistieren u. wahrend der Luftbleiche cben- 
falls eine Transformation zu erfahren. An k. A. gibt rohea Palmol einen gelben 
Farbstoff ab, der kein Absorptionsspektrum besitzt. Das vom gelben F arb
stoff befreite Ol zeigtc immer noch die erwahnte Absorptionsbande. Das roto Ol ent- 
halt demnach mehrere Farbstoffe. Die Bleiche der m it k. A. crsehopfend behandelten, 
den roten Farbstoff enthaltenden Olproben dauerte iiber 5 Stdn. Dem Verschwinden 
des roten Farbstoffes entspricht das Verschwinden des Absorptionsspektrums. Dio 
Entfernung des gelben Farbstoffes durch Oxydation scheint sehr schwierig zu sein. 
Durch Behandeln der Na-Palmolsoifen u. der Unterlauge m it yerschiedenen Losungsmm, 
konnten drei yerschiedene Farbstoffe isoliert werden. Aus dem Epicarpium der 
reifen Friichte wurde durch H N 0 3  (1: 1000) ein carminrosa Farbstoff isoliert, 1. in 
sauren Olen. Das Palmól enthalt ihn nur spurenweise; gibt bei der Kalischmelze 
Phloroglucin; wird durch verd. Lauge griin, dureli H 2 SO.,-Chromat griin lichbraun; 
zeigt in alkal. Medium ein Absorptionsspektrum. Das m it saurem W. behandolte 
Epicarpium gibt an PAe. einen orangeroten Farbstoff ab; ro t 1. in CS2; zeigt Eigg. 
des Carotins. Bei der k. Oxydation geht die Farbę in Griin u. Gelb iiber. Der Carotin- 
kórper zoigto keine Analogio mit dem carminrosa Farbstoff; nur die Spektron sind 
sehr ahnlich. Dieses Carotin der Fruchtoberhaut ist wahrscheinlich dem roten Carotin- 
farbstoff des Oles isomer. Aus dem Mesocarp dor reifen Friichte wurden ein rotor, 
orangegelber u. gelber Farbstoff isoliert, die m it dem aus dem Ol isolierten ident. waren. 
Durch Osydation geht der carminrosa Farbstoff in Griinbraun, der roto in Gelb 
iiber. Die gelbe Farbo scheint das Endstadium der Farbstoffosydation darzustollen. 
Die Wiederherstellung der roten Farbstoffe durch Iicd. gelang nicht. Die Zerstorung 
der Farbstoffe in einer Lsg. eines neutralen Prod. (Vaselinól) mittels Luft ist nicht 
móglich. Auch bei Zusatz von Stearinsaure zur Vaselinlsg. konnten diese durch Luft- 
osydation bei 110—115° nicht angegriffen oder nur sehwach angegriffen werden. D a
gegen war die Luftosydation leioht durchfiihrbar auf Zusatz yon Olsaure zur neutralen 
Farbstofflsg. Die Ggw. von Fettsauren, insbesondere der ungesatt., scheint demnach 
fiir die Luftbleiche des Palmóles erforderlieh zu sein; die Bleiche yerlief um so schneller, 
je mehr Olsaure der Farbstofflsg. zugesetzt war. Die Farbstoffkonz. des Palmóles 
ist ohne EinfluB auf die Dauer des Luftbleichyerf. Wird auf die farbstoffhaltige Palmol- 
seife einige Sekunden eine C«t-Platte aufgelegt, so wird die behandelte Oborflacho 
nach einigon Tagen yollstandig entfarbt; dieser Entfiirbungsyorgang toilt sich alL 
mahlich der inneren Seifenmasse m it; im Dunkeln findet das Ausbleichen nicht sta tt. 
Fe ist ohne Wrkg. Ein Ol m it 16% Fettsaure bleicht schneller aus (durch Luft), ais 
Olo m it niedrigerem oder hóherem Fettsiluregeh. Ole m it iiber 29% freier Fettsaure 
scheinen der Luftoxydation nicht mehr zuganglich zu sein. (Ann. Musee colonial 
Marseille 40 ([4] 10). 5—36. 1932. Donala, Kamerun.) ScHONEELD.

F. Guicliard und C. Aubert, Zur Entfarbung von Palmolen am Erzeugungsorte. 
(Vgl. yorst. Ref.) Bericht iiber die Vorteile der Entfarbung des Palmoles nach dem 
im yorst. Ref. berichteten Verf. in Kamerun, in primitiven, den techn. Moglichkeiton 
der Eingoboronen angepaBten Vorr. (Ann. Musee colonial Marseille 40 ([4] 10). 37 
bis 50. 1932. Kamerun.) S c h o n fe ld .

Josef Augustin, Natriumchólat in  Seifen. Die Vorteilo der Anwendung von techn, 
Na-Cholat. bestehend aus cholsaurem Na u. gallensauren Salzen, ais Zusatz zu Seifen 
werden eingehend geschildert. (Soap 8 . Nr. 11. 25—27. 67, Noy. 1932.) S c h o n f e l d .

William Brown, Losungsmittel fiir die Trockenreinigung. Vf. yergleicht die fruher 
iiblichen Losungsmm., niimlich Bzn., Schwerbenzin, Bzl., Solventnaphtha u. das 
amerikan. „Stoddard Solvent“ m it den gechlorten KW-stoffen Tricklordthylm, Perchlor- 
atliylen u. Tetrachlorkohlen.stoff. Vf. gibt den Chlor-KW-stoffen den Vorzug vor den 
feuergefahrhehen alteren Prodd. (Vgl. auch C. 1932. II. 943 u. 2583.) (Dyer Calico 
Printer, Bleacher, Finisher Test. Rey. 6 8 . 568—69. 25/11. 1932.) F r ie d e m a n n .
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C. L. Bird, Hilfsldsungsmittel fu r  Trockenreinigungsseifeii. (Vgl. C. 1932. I. 2110;
I I .  2583.) Nach der Feststellung, daB das iii Schwęrbzn. (whitc spirit) unl. K-Oleat 
boi Ggw. yon W. eine unbestandige kolloide Lsg. bildot, die durch A. oder Olsaure 
stabilisicrt werden kann, wurde nunmehr das Verh. einer groBen Menge Losungsm. 
gegeniiber der W.-Aufnahmcfiihigkeit von K-Olcat in white spirit (Kp. 155—175°) 
u n te rsu ch t. Gemische von K-Oleat u. Hilfslosungsm. wurden in white spirit gol. unter 
Zugabo der zur Lsg. erforderlicken Menge W. u. hicrauf W. bis zur Umkchrung der 
Emulsion oder Schiehtentrennung zugegeben. Die niederen Glieder der aliphat. Alkohole 
haben nur geringes W.-t)bertragungsverm 6 gen. Dio Butyl- u. Amylalkoliole sind be
friedigend, aber wegen ihres Geruohcs unverwendbar. Oleinalkohol (Occnol) yerhiilt 
sich wie Olsaure u. gibt eine nicht reversible W.- in- Olomulsion. Dio Cyclohexanolo 
werden bereits m it Erfolg fur diesen Zweck prakt. benutzt. p-Mclhylcydohemnol war 
dcm o-Isomercn iiberlegen. Benzylalkohol ist nur zu 2%  im white spirit 1. Terpineol 
u. Terpinol zeigen nur geringes Vermógen, W. im Gemisch zuriickzuhalten. Die Amyl- 
alkolwle waren gute Hilfslosungsmm., u. zwar um so bessere, je hoher ilu- Kp. Dics 
gilt allgemein, d. li., Glieder einer homologen Reihe bowiihrten sich um so besser, je 
hoher ihr Kp. war, bis die OH-Gruppe ihre Aktiyit&t verliert, wie im Oleinalkohol. 
Dio Plienole zeigen gutes W.-Ubertragungsverni6 gen, sie scheiden aber wegen ihrer 
Wrkg. auf die H aut aus. Oli/kole yermindern das W.-Aufnahmevermogen des K-Oleats, 
man erhalt aber in ihrer Ggw. klarcro Lsgg. Glykolbutylałher ist ziemlich befriedigend, 
der Methyl- u. Athylather ist ohne Wert. Von den Estem  sind nur solche m it OH- 
Gruppen wirksam, insbesonderc Dibutyltarlrat. Folgende Mengen Hilfslosungsm. 
waren erforderlich, um homogene fl., nur geringe Trennung nach 24 Stdn. zeigendc 
Lsgg. von 10 Teilen K-Oleat u. 5,3 Teilen W. zu ergeben ( 1  g bzw. 0,1 g Gemisch in 
100 ccm Bzn. gel.): 12 Teile Methylcycloliexanol, 14 Teile Glykol - n - butylather, 
10 Teile Cyclohexanol 6  Teile D ibutyltartrat. Wird weniger W. verwendet, so 
sinkt auch die notwendige Mengo an Hilfslosungsm. Wird die Olsaure nur zu 85% 
yerseift, so kommt man m it der Hiilfte der Hilfslósungsmittelmengo aus. Verwendot 
man Olsaure ais Losungsm., so kónnen die Gemische infolge hoher Viscositat nicht 
gut verruhrt werden. Gibt man aber zur Olsaure vor der Verseifung white spirit liinzu, 
so erhalt man je nach dessen Menge klarc Lsgg., die beim Abkiihlen gelatinieren. Eine 
klare, fl. Lsg. wurde erhalten beim Auflosen von 0,1 g eines Gemisches yon 10 Teilen 
K-Oleat, 5,3 Teilen W., 8  Teilen Olsaure +  17 Teilen white spirit in 100 ccm Bzn. 
(J. Soc. Dyers Colourists 48. 256—60. 1932.) S c h o n fe ld .

Cr. P an eb ian C O . Italien, Exiraktion ólhalliger Pflanzenstoffe. Die bisher bei der 
Ólextraktion mittels fluchtiger Losungsmm. nicht gewinnbaren, weil chem. an EiweiB 
in Form von Lipoiden gebundenen Glycerinester werden auch herausgeldst, wrenn den 
ublichen losungsmm. in geringer Menge eine diese Lipoide spaltende organ. Saure 
zugesetzt wird, welche in a-Stellung zur Carboxylgruppe entweder eine durch ein oder 
mehrere Halogene substituierte Methylgruppc oder eino Aldehydgruppe besitzt, wie 
z. B. Ghloressigsaure oder Glyoxylsuuro. So wird die Olausbeute bei Buchweizen von 
10% auf 14%, bei Gerstenruckstanden aus der Starkefabrikation von 2° / 0 auf 5%  
erhóht. (F. P. 711144 vom 14/5. 1930, ausg. 4/9. 1931.) v a n  d e r  W e r th .

Dr. Alexander Wacker Ges. fiir elektroehemische Industrie G. m. b. H., 
Miinchcn (Erfinder: Walter Thomke, Hamburg-Rahlstest), Yerfaliren zum Beinigen 
von Fetten, Olen und W ach sen, sowie dereń Komponenten u. Umsetzungsprodd. durch 
Behandlung in fl. Zustande m it wss. Lsgg. von Salzen der Phos-phorsauren, dad. gek., 
daB man in Ggw. oder Abwesenheit von Extraktions- oder Losungsmm. u. yorzugs- 
weise bei erhóhter Temp. die phosphorsauren Salze nur in Mengen yon unter 10% des 
Gewichts der zu reinigenden Prodd. auf diese Weise einwirken laBt. Beispiel: 1000 g 
extrahiertes Baumwollsaatdl werden m it 100 Teilen einer Lsg. yon 20 g Dinalrium- 
phosphat in 80 Teilen W. bei 60—80° etwa 1 / 2  Stde. lang geriihrt u. hierbei mit 
100 Teilen h W. verd. Nach dem Abziehen der Wasserschicht erhalt man ein reines Ol. 
(D. R. P. 565079 KI. 23a vom 7/2. 1931, ausg. 25/11. 1932.) En g er o ff .

Emil Baumgart, Falkenberg-Griinau, Yerfahren zur Anreichennuj von Leinol mit 
Sauerstoff yermittels einer sauerstoffabgebenden Lsg., aus der der Sauerstoff durch 
einen beliebigen Katalysator freigemacht wird, dad. gek., daB das Ol ohne Vermengung 
m it der sauerstoffabgebenden Lsg. iiber diese geschichtet wird. Man uberschichtet 
z. B. 800 ccm 30%ig. H 2 0 ,  m it 10 kg Leinól u. fiigt zu der H 20 2 -Lsg. einen beliebigen 
K atalysator. (D. R. P. 530 110 KI. 22h yom 8/5. 1928, ausg. 26/11.1932.) E ng er o ff .
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AUgemeine Elektrizitatsgesellschaft, Berlin, Verfahren zur Wtirmebehandlung 
von ungesattigte hochmolekulare Fettsduren entlialtenden Glyceriden, insbesondere von 
trocknenden Olen oder von gemischten Glyceriden, die neben der ungesatt. Fettsaurc 
noch eine inehrbas. Saure, z. B. Phlhalsdure, enthalten, 1. dad. gek., dafl die Glyceride 
in Ggw. geringer Mengen eines katalyt. wirkenden Amins erhitzt werden. — 2. dad. 
gek., daB die Glyceride in Ggw. von etwa 1%  eines organ. Amins erhitzt werden. —
3. dad. gek., daB Benzidin ais K atalysator yerwendet wird. Die Verfahrensprodd. 
eignen sich insbesondere zum Lackieren, Impragniercn u. Kleben von elektr. lsolier- 
material. (D. R. P. 565180 KI. 22h vom 22/8. 1929, ausg. 26/11. 1932. A. Prior. 
17/9. 1928.) ' E n g er o ff .

Farb- & Gerbstoffwerke Carl Flesch jun., F rankfurt a. M., Verfahren zur Dar- 
stellung sidfonierter Ole und Fetie mit hoheni Gehalt an organisch gebundener Schwefel- 
sdure, dad. gek., daB auf ungesatt. Fettsauren bzw. dereń Ester Eg. u. S0 3  entweder 
in einfach oder in  mehrfacli molekularem Verhaltnis zur Einw. gebraclit werden. Ge- 
maB Anspruch 2 wird Eg. u. C1S03H ais Sulfonierungsmittel benutzt. — In  %  Mol 
Eg. wird unter kriiftigem Riihren u. guter Kiihlung 1 Mol S 0 3 eingetragen. Dazu 
wird 1 Mol Olivenol gegeben u. bis zur Beendigung der Rk. nachgeruhrt. Das Rk.- 
Prod. is t in W. klar 1. Es wird m it Na2 SO.,- oder NaCl-Lsg. gewaschen u. neutralisiert. 
GemiiB einem anderen Beispiel wird ein Gemisch yon 2 Mol Eg. u. 2 Mol Ricinusol 
m it 2 Mol CISO3 H sulfoniert. (D. R. P . 564759 KI. 12 o vom 24/12. 1926, ausg. 
23/11. 1932.) M. F. M u l le r .

Thorsten Olof Hjalmarsson Lindstrom und H&kon Sandquist, Stockholm, 
Herstellung von lyophilen Produkten aus Fettstoffen beliebigen Ursprungs, dad. gek., 
daB zu den fettartigen Stoffen eine geringe Menge, yorzugsweise 0,1—10 Gewichts-%, 
eines oder mehrerer Phytosterine zugesetzt wird. — Das Phytosterin wird gegebenen- 
falls vor dem Zusetzen oxydiert. Der Zusatz erfolgt unter Erwarmen, wobei man z. B. 
Luft dureh die fl. Mischung leiten kann. Das Verf. hat nicht nur Bedeutung fiir die 
Herst. von Salben, sondern auch von Emulsionen, Malerfarben usw. Vaseline kann z. B. 
nach Zusatz von 3%  Phytosterin die zwei- bis dreifache Menge seines Eigengewichts 
an W. aufnehmen. (Dan. P. 43040 vom 19/9. 1929, ausg. 22/9. 1930.) D rew s.

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Rodlebcn, Anhalt, Emulsiomimchs. In 
W. bestandig emulgierende fett- u. wachsartige Substanzen, bestehend aus Mischungen 
von hoher molekularen fett- oder wachsartigen Alkoholcn fiir sich oder in Mischung 
mit anderen fett- oder wachsartigen Prodd., m it Seifen, Seifenersatzmitteln, seifen- 
bildenden Sauren oder Lsgg., dad. gek., daB solche fett- oder wachsartige Alkohole 
yerwendet werden, welche mehr ais eine HO-Gruppc im Molekuł enthalten. (D. R. P.
565 057 KI. 23c yom 12/10. 1930, ausg. 25/11. 1932.) R ich ter .

Economics Laboratory Inc., iibert. von: Robert C. Murray, St. Paul, Minne
sota, V. St. A., Verfahren zur Herstellung von Natriumresinat. Harz wird unter Riihren 
geschmolzen u. langsam die zur volligen Verseifung berechnete Menge Alkali bei 100° 
oder dar iiber zugegeben. Man kann aueh weniger Alkali yerwenden u. den Rest dureh 
Zugabe eines tlberschusses an trockenem krystallisiertem Na3 P 0 4  ersetzen. Auf dieso 
Weise wird ein trockenes Natriumresinat erhalten, das gegcbenenfalls Krystalle von 
Ńa3 P 0 4 enthalt. Das Prod. findet Verwendung in Seifen u. anderen Reinigungsmittdn. 
(A. P. 1881858 yom 3/8. 1929, ausg. 11/10.1932.)' D o nat .

Joseph A. Seibert, Camden, N. J ., Waschmittel zur Entfernung yon Schmutz, 
Fett, Ol u. anderom von Wolle, Metali etc., bestehend aus 40 Teilen Na3 P 0 4, 12 Teilen 
Neutralseife u. 8  Teilen Borax sowie etwas Farbstoff u. Parfiim in A. gel. (A. P. 
1799 930 yom 19/10. 1928, ausg. 7/4. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Wollnerwerke G. m. b. H. und Max Dittmer, Rheingonnheim, Ludwigshafen 
a. Rh., Mittel zum Reinigen von dureh Fełt, Ol und dergleichen beschmutzten Gegenstanden, 
insbesondere von Haushaltungsgeschirren, Glaseni, Milchflaschen u. dgl., gek. dureh 
ciii Gemisch yon Wasserglas m it einem kalk- u. magnęsiabestandigen Netzmittel, 
wie hochsulfoniertes Ricinusol, welches bis zu etwa 10% der Gesamtmischung zugesetzt 
wird. (D. R. P. 542 441 KI. 22g vom 13/6. 1929, ausg. 23/1. 1932.) M. F. MULLER- 

Grasselli Chemical Co., Cleveland, iibert. yon: Frank L. Frost jr., E ast Cleve- 
land, Ohio, Herstellung eines Krystallproduktes aus krystallwasserhaltigem Trinatrium- 
phosphat und Seife. Das Prod. krystallisiert aus einer konz. -wss. Lsg. von Na3 P 0 4, 
die eine geringe Menge Seife, ca. 1% u. darunter, enthalt. Die Seife besteht aus fe tt
sauren oder harzsauren Salzen. Das Krystallprod. enthalt NanPO.t -12 H ,0  u. Seife 
in  feinster Verteilung. Es stellt ein loekeres Prod, dar, das beim Lagern nicht fest wird 
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u. dabei keinen liarton Kuchen bildet. (A. P. 1 885 905 vom 26/3. 1931, ausg. 1/11. 
1932.) M. F. Mu l l e r .

XVIII. Paser- und Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose.
Kunststoffe.

W. R. Kenny und A. B. Reed, Vereinfachłe pg-Kontrolle und ihre Bedeulung bei 
der Behandlung von Texiilwaren. Empfehlung eines einfachen colorimetr. Gerates 
der L a  Mo t t e  Ch e m ic a l  P r o d ui t s  Co m p a n y , Baltimore. Anwendung des Ge- 
riites zur tlberwachung von Seidenentbastung, Farberei, Bleicherei u. Entschlichtung. 
(Text. Colorist 54. 731—33. 780. Nov. 1932.) F r ie d e m a n n .

— , Die bei der Apprelur verwandten Beschwenings- und Fullsłoffe. Eingehende Be- 
sprechung der fiir die Appretur wichtigen Chemikalien, ihrer N atur u. ihrer Analyse. 
Besprochen werden: MgS04, 7 H 20 ;  Ńa2 S 04, 10 H 2 0 ;  MgCL, 7 H 2 0 ;  Kaolin, „Blanc 
f ix e “ (BaS04), „Terra alba“ (CaS04, 2H 2 0), Asbestine u. Agalite (enthalten 90 bzw. 
95—97%  Mg-Silicat), Diałomeenerde u. Talk (3 MgO-4 Si0„-H 2 0). (Rev. gćn. Teinture, 
Impress., Blanchiment, Appret 10. 853—59. 929—33. Nov. 1932.) F r ie d e m a n n .

M. M. Tschilikin und Neimark-Tonstein, Zur Kenntnis der Leinencliloramine. 
Yff. habon das Verh. stickstoffhaltigcr Substanzen aus Baumwolle oder Leinen, u. 
zwar speziell aus der Gruppe der Aminosauren L  gegeniiber Hypochlorit untersucht. 
Ais Ausgangsmatcrial dienten ihnen Extrakte aus Ndd. von Leinenbeuchlauge, wie 
T s c h i l ik in  sie untersucht ha t (C. 1932. I . 2525). Vff. behandełten das m it NaOH 
yerseiftó Ausgangsmaterial mit 1, 2, 3Vs u. 5 Mol. NaOCl. Die Rk. geht in 2 Stdn. 
unter starkom Chloramingcruch vor sich; beim Ansauern schieden sieli Ndd. ab, die 
bis 3 Mol. NaOCl gelb, bei 5 Mol. heli waren. Auch m it 8  Mol. NaOCl konnte dem 
Ausgangsmaterial in Ubereinstimmung m it E n g f e ld  (C. 1922. I II . 1054) nicht aller 
Stickstoff entzogen werden. Es bilden sich offenbar Chloraminę, die stabil u. nicht 
gemaC LanGHELD (Ber. dtsch. chem. Ges. 40. I. 392 u. 40. 2. 2360) durch Sauren 
leicht zu NH3, C 0 2 u. Aldehyd zersetzbar sind. Dafiir spricht auch die Bleicherei- 
praxis. Ein Vers., das aktive Cl der Chloraminę direkt zu bestimmen, indem man 
nach C ro ss  u . B e v a n  das HOC1 m it H 2 0 2, das Chloraminę nicht angreift, zerstórt u. 
m it KM n04, K J  u. Na2 S2 0 3  titriert, miBlang wogen der in den Bleichlaugen vorhandenen 
reduzierenden Aldehyde. Volle Abspaltung des Cl aus Chloraminen ist im Widerspruch 
zu R is T e x p a r t  (Deutscher Farberkalender 1930. S. 73) nur m it Na2 S 03, l°/o NaOH 
u. 2%  Na2C0 3  móglich. Ebenso vernichtet Trocknen auf 100° u. dariiber dio Rk. auf 
freies Cl. Aus dem gereinigten A .-Extrakt der Leinenbeuchflotte haben Vff. reine 
Aminosauren hergestellt, die sie m it l% ig. NaOH verseiftcn u. m it NaOCl behandełten; 
sie erhielten ein gelbes Chloramin m it SZ. 120,6, VZ. 362,3 u. 13% Cl. Aus diesem 
Chloramin laBt sich durch Erwarmen m it l% ig. NaOH das ganze Cl, aber nur wenig 
N abspalten. Vff. haben dann versuclit, Gewebe m it ilirem Chloramin zu impriig- 
nieren bzw. solches auf der Faser zu erzeugen; in allen Fallen tra t nur geringe Faser- 
schwachung ein u. keine Bleichwrkg., vielmehr Verschlechterung des WeiB. (Mschr. 
Text.-Ind. 47. 205. 231—32. Nov. 1932.) F r ie d e m a n n .

Chas. E. Mullin, Die iierischen Fasern. Elementare Beschreibung der tier. Fasem, 
ihrer Herkunft, ihrer Struktur u. ihrer Eigg. (Text. Colorist 54. 738—41. November 
1932.) F r ie d e m a n n .

J. Vallśe, Wie soli man die Wasche der Bohwolle vom Standpunkt unserer gegen- 
wartigen wissenschaftlichen Kenninisse ansehen ? Fiir die Wasche der Rohwolle werden 
Prodd. m it moglichst geringer Alkalinitat empfohlen, namlicli Valerolseife, eine KW- 
stoffseifo u. die ValŁrone, hochprozentige Alkoholsulfonate. Hersteller: S a v o n n e r ie s  
Me n u e l  e t  d ’A l f o r t . (Rev. gćn. Teinture, Impress., Blanchiment, Appret. 10. 
859—61. Okt. 1932.) F r ie d e m a n n .

J. B. Speakznan und H. Franks, Die Emulsionsolung von Wolle. (Text. Colorist 
54. 763—66. Nov. 1932. — C. 1932. II. 1857.) F r ie d e m a n n .

P. W. Hargreaves, Roslflecke in  Wolle: ihre Erkennung und Beseitigung. (Text. 
Colorist 54. 749—50. Nov. 1932. — C. 1932. II. 2259.) F r ie d e m a n n .

Carl G. Schwalbe und Kate Berling, Neue billige Flammenschulzmittel fiir  Holz. 
Ais Impragnierungsmittel fiir Holz werden Salze organ. Sauren empfohlen, z. B. Na- 
Acetat, das zweckmaBig im Gemisch m it Na2H P 0 4 im Verhaltnis 228 g NaC2H 3 0 2: 
33 g Na2H P 0 4 in 1 1 Lsg. zum Anstrich oder ais Einlegefl. angewandt wird. Die Ein- 
dringungstiefe hangt vom Verf. u. von der Trockenheit des Holzes ab, sehr ausgedorrtes
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Holz kann m it W. yorgefeuchtet werden. Die Priifmethoden, der Anwendungsbereich 
u. wirtschaftliche Gesiektspunkte werden besprochen. Die an sich oft iibcrtriebeno 
Gefahr des Auslaugens der Impragnierungssubstanz durch Schlagregen usw. kann 
durch Erzeugung wasserunl. Ndd. (,,Sehutzhaute“ ) in der aufiersten Schicht des Holzes 
hintangehalten werden. (Chem.-Ztg. 56. 909—11. 16/11. 1932. Eberswalde, Forsfcl. 
Hochsch., Holzforsch.-Inst.) R. K. Mu l l e r .

W. Iwanowski und J. S. Turski, Trichlorphenole und ihre Anwendung in  der 
Technik. (Mitbearbeitet yon J. Rytlówna, J. Bojanowski, Z. Cegliński, S. Eljasz, 
Ch. Nikolów und P. Wojcieszak.) Unters. uber den Wert der Trichlorphenole ais 
Holzimprdgniemngsmittel. Die nach einem etwas abgeanderten Verf. yon B a r r a l  
u. J a  IBE.\' (ygl. S u h u l o f f  u. Po li.a k , C. 1932. II. 1510) dargestellten Polychlor- 
phenole krystallisieren in Nadeln, F . 62,5°, Kp. 246,5— 250°, unl. in k., swl. in h. W. 
Sie bestelien yorwiegend aus symm. Trichlorphmol. Fur Impragnierungszwecke wurde 
das Na-Salz untersucht. — 2,4,6-Triclilorkresol wurde durch Chlorieren von trockenem 
Kresol erhalten. Fiir Impragnierungszwecke kommen infolge geniigender Lóslichkeit 
das Na- u. K-Salz in Frage. Das Na-Salz ist fliichtig, im Gegensatz zum Trichlor- 
phenol-Na. Die Dichlorphenole (-2,5 u. 2,4) wurden aus dem Chlorierungsprod. des 
Phenols durch Dest. mit W.-Dampf (Kp. 209—211°) isoliert. Die Lóslichkeit der Alkali- 
salze in W. wurde bestimmt. — Die B e s t .  d e r  p i l z t o t e n d e n  W r k g .  erfolgt 
unter sterilen Bedingungen. Die Holzproben werden m it auf Sagespanen gezuchteten 
Pilzkulturen geimpft. Versuchsdauer 1 Monat. Entwickelt sich der Pilz erst auf den 
Sagespanen, dann auf dem impragnierten Holz, so bietet das Mittel keinen W iderstand; 
Lebenszustand des Pilzes =  (+ ) . Lebt der Pilz auf den Spanen, nicht aber auf dem 
Holz, so ist der W iderstand des Holzes ausreichend (0). Verschwindet der Pilz aueh 
auf den Spanen, so ist der W iderstand des Holzes sehr gut (—). Die zur Abtotung der 
Pilze erforderliche Mindestkonz. des Impragnierungsmittels wird ais „minimale pilz- 
tótende Konz.“ bezeichnet. Sio betragt z. B. bei Kreosotól fiir Coniophora 10%. 
Diese Versuehsmethodik entspricht weitgehend den Erfordernissen der Praxis. Mini
male keimtotende Konzz. des Na-Bichlorphenolats: fiir Merulius 0,05—0,07°/o> Conio
phora 0,1—0,2%, Polyphorus 0,03—0,05%- 0*1% dcs Anilinsalzes des Trichlorphenols 
in Crackól totete alle untersuchten Pilzarten (am widerstandsfahigsten war Conio
phora). Dio groflte antisept. Wrkg. zeigte aber das Na-Salz. In  einer Tabelle sind die 
nach obiger u. der Berliner Methode ennittelten Mindestkonzz. verschiedener Fungi- 
eide angegeben, Zur B e s t .  d e r  A u s w a s c h b a r k e i t  d e r  I m p r a g n i e -  
r u n g s  m i t t e l  aus dem Holz wird 1 ccm Holz taglicli in einem Trichter m it 7 ccm 
W. iibergossen. Es entspricht dies der lV 2-jahrigen Niederschlagsmenge („Auswasch- 
jah r“). Sie wurde bestimmt fiir N aF  in lYiolit u. Malenit, Na-Nitrophenolał, Tri- u. 
Dichlorphmol-Na. Das Trichlorphenolat wird sehr wenig ausgespiilt, nach 12 „Jahren" 
werden kaum 20% weggewaschen. Bei 105° yerfliichtigen sich aus dem Trichlorphenol- 
Na nach 24 Stdn. nur die Verunreinigungen (Verlust 0,02%)- Die minimale fungicide 
Konz. des Dichlorphenol-Na betragt nach der Berliner Methode 2% , nach der neuen 
Methode 0,3%, die Auswaschbarkeit naeh 12 ,,Jahren“ 19,2%. Mindestkonz. des 
Triehlorkresol-Na fiir das voll impragnierte Holz 0,5%, fiir das einrnal bestriehene 
Holz 5,0%. Die Trichlorphenolpraparate werden unter dem Namen „Lalit“ ver- 
trieben. (Przemyśl Chem. 16. 205—21. 1932. Warschau Techn. Hochsch.) ScrrONF.

L.Ubbelohde, Wollbakterien in  Papiermaschinenfilzen. Richtigstellung der An- 
gaben yon B. Sc h u i ZE (C. 1932. II. 3806). (Papierfabrikant 30. Nr. 47. Verein d. 
Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 665. 20/11. 1932.) FRIEDEMANN.

Andrew Jackson, Papiermaschinenabwasse-r und Feinpapier. Prakt. Ratschlage 
fiir die Verwendung von Abwasser der Papiermasehinen bei der Herst. von feinen 
Lumpenpapieren. (Paper Mili Wood Pulp News 55. Nr. 48. 10—12. 26/11. 1932.) F r i .

S- Fotijew und S. Bogdanow, Bleichen von Lumpenhalbstoff. 3,5-std. sehnelles 
CaOCl2-Bleichen m it H 2 S 04-Zusatz (a), 11-std. langsames Bleichen ohne Saurezusatz (b), 
12-std. Bleichen m it NaOCl (c), 14-std. gewohnlielies stufenweises CaOCl2-Bleichen u. 
dasjenige nach d e  W e iik  (d) verbrauchen 1,81, 1,48, 1,36, 1,23 u. 1,16% Cl, wahrend 
die Faserfestigkeit in der Reihenfolge d—b—c—a abnimmt (yon 3,8 zu 3,3). (Papier- 
Ind. [russ.: Bumashnaja Promyschlennost] 1932. Nr. 1. 37—41. Leningrad, Chem.- 
technolog. Inst.) H a n n s  S c h m id t .

— , Die Verwendung des Talks und seine Rolle bei der Zusammensetzung der ver- 
schiedenen Papiersortm. Verwondung von Talk fiir beschwerte Papiere u. ihre Vor- 
teile bei der Fabrikation u. in fertigen Papieren aller Art. Mit Talk beschwerte Papiere
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sollen nic die Unebenhcit zeigen, die den m it Kaolin behandelten eigentiimlich ist.- 
(Papeterie 54. 1165—70. 10/11. 1932.) -Fr ie d e m a n n .

H. Ainsworth Harrison, Symposion uber „Harzleimung“. Im  wesentlichen 
inhaltgleich m it der C. 1932. II. 944 referierten Ai'beit des gleichen Vf. (Paper-Maker 
Brit. Paper Trade J . 84. Nr. 5. Technieal Supplement 11—14. Nr. 6 . Teohnical Supple- 
ment 24—25. 1/12. 1932.) F r ie d e m a n n .

G. Schnyparkow, Bereitung von mineralisch-pflandichem Leim und die Papier- 
leimung. S ta tt m it Harzseife aus Kolophonium u. Soda erhielt Vf. gut geleimte Papiere 
m it einem Klebstoff aus Wasserglas u. Kolophonium, dem im Hollilnder A12(S 0 4)3 zu- 
gesetzt wurde. Dies Verf. erspart 70—75% Harz u. ganzlich die Soda. (Papier-Ind. 
[russ.: Bumashnaja Promysehlennost] 1932. Nr. 2. 29. 30. Papierfabrik „Rotor 
S tern“ .) H a n n s  Schm idt .

D- F. J. Lynch und M. J. Goss, Bagassecellulose. Verkochung von Bagasse zu 
Cellulo.se naeh dem Sulfatverf. oder dem KEEBRA-Verf. mit neutralem Na2 S 0 3  gibt 
sehleohte Ausbeuten. Vff. haben die AufsclilicBung m it H N 0 3  erfolgreieh durchgefiihrt. 
Die fest cingestampfte Bagasse wurde mit 5%ig. H N 0 3  bedeekt u. bei Raumtemp:
3 Stdn. stehen gelassen. Dann wurde die uberschiissige Saure abgelassen, 1 Stde. auf 
80° erwannt, gewaschen u. zum SchluB 45 Minuten m it einer 2%ig. NaOH-Lsg. ge- 
kooht. Es resultiert eine leicht bleichbare Cellulose in guter Ausbeute m it 0,4%  Asche, 
86—92% a-Cellulose, aber mit 16—31% Alkaliloslichem. Nimmt man fur die Wasche 
9%ig. NaOH-Lsg. bei 100°, so erhalt man eine Cellulose m it 5,3—11,5% an Alkali
loslichem u. 94—97% a-Cellulose. Die verwandten Chemikalien konnen m it geringem 
Verlust wiedergewonnen werden. Ein Vorteil des Verf. ist der Wegfall von Druek- 
gofaBen u. der geringe Warmebedarf, ein Nachteil das Arbeiten m it der hochkorrosiven 
HNOs. (Ind. Enghg. Chem. 24. 1249—54. Nov. 1932.) F r ied em a n n . :

Gerhard Spielmeyer, Die Bildung von Furfurol im  Sulfitkochproze/3. Sulfil- 
cdluloseablaugen enthalten ais Abbauprod. der Pentosane Furfurol. Prakt. Verss. er- 
gaben, daB die Kochungen schon vor Erreichung der hóchstcn Furfurolausbeute ab- 
zubrechen sind, daB sich aber eine Beziehung zwischen S 0 2 -Geh. u. Furfurolausbeute 
naohweisen laBt; so war bei 1,7% S 0 2 der Furfuroigeh. 0,000 01°/o> bei 0,6% 0,005 
bis 0,01% u. erst naeh weiterem Weggang von S 0 2 0,05—0,1%. Die Anwesenheit 
von Ca-Bisulfit scheint gemaB den Arbeiten yon H a GGLUNU u. SHEREBOW (Bumashnaja 
Promysehlennost. 6  [1927]. 389) dio Spaltung yon Pentosan zu yerhindern. (Papier- 
fabrikant 30- Nr. 47. Verein d. Zellstoff- u. Papicr-Chemiker u. -Ingenieure 662. 20/11. 
1932.) F r ie d e m a n n .
Wa A. Edwards und P. F. F. Clephane, F>ie Bewertung von Sulfitzellsłoffablauge. 
Śulfitablauge erniedrigt die Oberfliichenspannung yon W. u. erzeugt m it ihm einen 
Sehaum. Sie umhiillt die Oberflachen fester Stoffe leicht. Die Obcrflachenspannung 
ist ein MaB fiir die Starkę der Ablauge. Die Adsorption yon Ablauge an gcmahlener 
S i0 2 war meBbar u. dereń Oberflache proportional. Man kann den W ert einer Sulfit- 
ablauge naeh 3 Methoden m it hoher t)hercinstimmung bestimmen: durch die Seliaum- 
bldg. m it W., den Brechungsindex u. durch Red. m it FEHLINGscher Lsg. Beispielc 
siche Original. (Trans, ceram. Soc. 31. 417—21. Noy. 1932. Bcckton, Gas Light and 
Coke Co.) Salmang .

Runkel, Die technische Bedeuiung der Cellulosebegleiter. Besproehen wird dio 
Bedeutung der Pentosane, der Hemicdlulosen u. des Pektins. (Papierfabrikant 
30. Nr. 48. Verehi d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 682. 27/11. 
1932.)  ̂ F r ie d e m a n n .

A. Stein, Vergleichende Betrachlung hinsichtlich der Verivendung von mil Permutit 
und Kalksoda gereinigtem Wasser in der Kunstseidenindustrie. Der EinfluB der bei der 
Reinigung naeh dem Permutityerf. in das W. gekommcnen Stoffe Na2 S 04, Na2C03, 
NaCl u. der nicht entfernten S i0 2 auf die einzelnen Stufen der Herst. u. Nachbehandlung 
von Viscoseseide wird besproehen. (Kunstseide 14. 404— 09. Dez. 1932.) SilVERN.

C. F. Chandler, Eigenschaften der Aceleganie in  bezug au f Farben und Schlichten. 
Ratechliigo fiir die Behandlung yon ,,Acde“, der Acetatseide der Firm a d u  P ont  d e  
N emours & Co. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 640—42. 7/11. 1932.) Fr ie d e .

Carl Epps, Wirken, Farben und Apprelieren von Kunstseide. Allgemeine Rat- 
schlago. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 645—46. 7/11. 1932.) F r ie d e m a n n .

Theo Schickl, Die Behandlung kunslseidener Mischgewebe. Ratschlage fiir das 
Entschlichten, Bleichen u. Farben yon Mischgeweben aus Viscose m it Baumwolle, 
Wolle oder Acetatseide. (Z. ges. Textilind. 35. 587. 30/11. 1932.) F r ie d e m a n n .
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H. Schmidt, Plaslische Massen aus Celluloseathern. Eigg. u. Verwendungsmdglich- 
keiten. (Metallborse 22. 1565— 66. 7/12. 1932.) H a n n s  SCHMIDT.

Johann Eggert, Ein Kunststoff. Uber die Herst. von Viskoid aus Viseose,
(Kunststoffe 22. 169— 72. 230— 32. 272— 75. Dez. 1932.) H a n n s  Schm idt .

R. Rohm, Odlon, seine Eigenschaften und seine Verarbeitung. Vcrgleichendo 
mechan. u. elektr. Werte yon Cellon u. Celluloid. (Piast. Massen Wiss. Techn. 2. 224 bis 
226. Dez. 1932.) H a n n s  S c h m id t .

Wilhelm Holwech, t)ber Bestimmung der Wasserdampfdiffusion durch Papier. 
Dio vom Vf. benutzto Methode beruht auf der Gewichtserhohung yon P 2 0 6, das sich 
in einer Schale, welche m it einer Waago verbunden ist, in der oberen Halfto einer durch 
das zu untcrsuchende Papier in 2 Raume geteilten, in einem Thcrmostaten unter- 
gebrachtcn Glasglocke befindet. Abbildung im Original. (Papir-Journalen 20. 233 
bis 234. 15/12. 1932.) E. Ma y e r .

J. Ribiere-Raverlat, Die Resultate m it dem Flexiomeler Naumann-Schopper im  
Vergleich zu denen des M ulim . Bestst. des Berstdruckes m it dcm App. nach NAUMANN- 
S c h o p p e r  u. m it dem nach Mu l l e n  gaben Werte, die in eino feste Beziehung zu 
bringen waren. Gcgeniiber dem Mullenapp. besitzt der nach N a u m a n n -Sc h o p pe r  
keine wesentlichen Vorteile, ist aber viel weniger schnell zu bedienen. (Le Papier 35. 
1055—56. 15/10. 1932.) F r ie d e m a n n .

Margot Dorenfeldt, Uber die Bestimmung des Gesamtschwefels in  Zellsloffablaugen. 
Vf. bespricht krit. dio fiir die Best. des Gesamtschwefels in Ablauge yorgeschlagenen 
Methoden, namlich dio Schmelzung m it Na2 0 2, die Oxydation m it H N 0 3 nach 
Sc iiw a l b e -B e r n h e im e r  u .  die yerbesserto Oxydationsmetkode m it Bromwasser 
u. H N 0 3  nach ScHW ALEE-SlEBER, ferner dio Methode nach Sc h r e ib e r  (J. Amer. 
chem. Soc. 32 [1910]. 978). Vf. findet, daB es nach der Methode von S c h w a l b e - 
SlEBER nicht moglich ist, die Sulfonsauren vóllig abzubauon u. daB man zu niedrige 
Resultate erhalt. Dasselbe gilt noch mehr fiir die Methode S c h w a l b e -B e r n h e im e r . 
Bei der Na2 0 2-Methode ist es schwer, Explosionen des Tiegelinhaltes zu yermeiden, 
auBerdem treten durch Bldg. von Mercaptan leicht Verluste ein. Die an sich schon 
umstandliche Methode von SCHREIBER liefert nur unter besonderen VorsichtsmaB- 
regeln riehtige Resultate. Vf. ha t eine abgeiinderte Methode gefunden, bei der im 
geschlossencn Kolben m it Vorlage m it H N 0 3  oxydiert u. dio H N 0 3  vor dem BaCl2- 
Zusatz yollig entfem t wird. Dic Methode gibt guto Resultate. Die Arbeit wird durch 
84 Analysen belegt. (Papierfabrikant 30. Nr. 48. Verein d. Zellstoff- u. Papier-Che- 
miker u. -Ingeniouro 673—76. 27/11. 1932.) F r ie d e m a n n .

Walter M. Munzinger, Kunslleder unter dem Mikroskop. Mkr. Analyse von 
Kunstleder. (Kunststoffe 22. 265— 67. Dez. 1932.) H a n n s  S chm idt.

Hermann Wenzl, Grotesek b. Osnabriick, Yerfahren zum Bldchen mit Hypo- 
chlońten, doren wss. Lsgg. in Ggw. oder voriibergehender Abwesenheit des zu bleiehendeń 
Gutes m it Nickel in Beruhrung gebracht werden u. denen Hydroxydo oder Carbonato 
der Alkali- oder Erdalkahmotalle zugcsotzt werden, gemiiB P aten t 498 856, dad. gek., 
daB die Alkalitat des Bleichbades wahrend des gesamten Rk.-Verlaufes auf das Mol- 
yerliiiltnis Chlor zu Alkalihydroxyd ■wie 1 : 2 bis 1 : 3 bzw. bei Anwendung von Erd- 
alkalihydroxyd oder Alkah- oder Erdalkalicarbonat auf oin aquivalentes Molverhaltnis 
cingestellt -wird. Danach wird insbesondere Sulfitzellstoff gebleicht. (D. R. P. 
565 535 KI. 55 c vom 4/12. 1930, ausg. 2/12. 1932. Zus. zu D. R. P. 498 856; C. 1930.
II. 1012.) M. F. M u l l e r .

Coloxide Patents Corp., New York, iibert. von: Stanley S. Groggins, Brooklyn, 
New York, Verfahren zum Bleichen von Haar, tierischen Fasem und Pelzen. Man 
bleicht m it Peroxyden, Perboraten oder Persulfaten in Ggw. von Koli., wie Na-Silicat, 
Silicagel, Starkę u. Al-Hydroxyd. Zur Erzielung bestimmter Farbnuancen kann man 
den Bleichbadern Fe- oder Cu-Salze zusetzen. Z. B. werden Kaninchenfelle in eine 
1—5%ig- Starkelsg. eingelegt, zu dieser Lsg. setzt man 10% 3%ig. H 2 0 2 -Lsg. u. ge- 
ringe Mengen NH 3 -Lsg. zu u. bleicht bei 20—35°. Dann werden die Felle ausgewaschen 
u. in bekannter Weise gefarbt. Schaffelle bringt man in eine 2 Teile techn. Na-SiHcat- 
lsg. u. 2 Teile Kalialaun auf 100 Teile W. enthaltende Lsg. Gleiclizeitig setzt man 
H 2 0 2 zu, bis die Lsg. eine pH-Zahl von 7 aufweist. Naehdem die Felle genugend ge
bleicht sind, werden dieselben ausgewaschen m it W., getrocknet u. konnen dann 
gefarbt werden. (A. P. 1 8 8 5  822 vom 16/1. 1932. ausg. 1/11. 1932.) Seiz.
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Schlichten ton Textilstoffen. 
Besonders gute Resultate erhalt man dureli Verwendung eines Polytinylalkohols von 
sehr hoher Viscositat. Man kann solehen z. B. durch Verseifung eines hoclmscosen 
Polyvinylesters, der durch Polymerisation eines Vinylesters hei Ggw. eines Perborats 
oder Essigsaureanhydrids dargestellt wurde, herstellcn. (F. P. 41010 vom 23/11.
1931, ausg. 20/10. 1932. D. Prior. 21/11. 1930. Zus. zu F. P. 687 155; C. 1931. I. 
2286.) B e i e r s d o r f .

Fritz Thies, Berlin-Tempelhof, Herstellung weicher Gcioebe aus pflanzliclien Faser- 
stoffen. Man stellt ein Gewebe derart lier, daB es zunachst um etwa so viel offener in 
K ette u. SchuB ist, wie mittels eines beliebigen Schrumpfprozesses wieder eingezogen 
werden muB, um die beabsichtigte Fadendichte zu erzielen u. unterwirft es dann einer 
Mcrcerisation mittels Lauge ohne Spannung. (A. P. 1 885 019 vom 5/5. 1930, ausg. 
25/10. 1932. D. Prior. 16/7. 1928.) B e i e r s d o r f .

Joseph Levaillant, Henri Paban und Lucien Sergent, Frankreich, Herstellung 
ton hochglanzenden Fdden aus Nalurfasem. Man behandelt die Fiiden in Form von 
Docken m it einer h. Lsg. eines glanzverleihendcn, minerał, oder organ. Stoffcs bis zur 
vollstandigen Sattigung, bringt sie dann in ein Fixierbad, trocknet u. spult auf. (F. P. 
731893 vom 16/4. 1931, ausg. 9/9. 1932.) B e i e r s d o r f .

Alligator Comp., St. Louis, Missouri, ubert. von: John E. George, St. Louis, 
Missouri, Impragnieren von Geweben. Ein gegebenenfalls gcfarbtes Gewebe wird durch 
ein Bad gezogen, das aus m it Benzin verd. u. m it Trockenstoffen u. Metallpulver 
(z. B . Aluminiumpulver) versetztem Leinol besteht, u. hierauf zwecks Entfernung des 
t)berschusses an Impragnierfl. zwischen zwei glatten Walzen hindurchgefiihrt, von 
denen die eine aus hartem Materiał (z. B. Stahl), dic andere aus elast. Materiał 
(z. B . Kautschuk) besteht. Dann wird getrocknet. (A. P. 1 877 394 vom 23/2. 1929,
ausg. 13/9. 1932.) B e i e r s d o r f .

Soc. d’Ćtudes des Nouveaux Procśdćs Chimicpies et Industries, Frankreicli, 
Undurchdringlichmachen ton Textilien, Salzen, Leder, Holz u. dgl. Mań verwendet eine 
Lsg. von Bleiacelat u. Alaun unter Zusatz von Essigsdure u. Soda. (F. P. 727 045 vom 
29/1. 1931, ausg. 11/6. 1932.) B e i e r s d o r f .

Richard Bracewell, Beadford, Yorkshire, )Vasscrdichtmuchendes Mittel fu r  Zelt- 
stoffe, Wagcnplane u. dgl. Das Mittel besteht aus einer Mischung von Alaun, Blei- 
zucker, Paraffin, harter Seife u. Gummi Traganth in bestimmten Mengenverhaltnissen. 
(E. P. 382 073 vom 29/10. 1931, ausg. 1 0 / 1 1 . 1932.) B e i e r s d o r f .

International Fireproof Products Corp., iibert. von: Fernando Somoza 
Vivas, Bronxville, N. Y., Herstellung ton nicht brennbaren Zellstoffmaterialien, z. B. 
Pappe, Papier, Gewebe u. anderem. Der Papicrstoff wird im Hollander m it einer wss. 
Lsg. von 1,5 Teilen MgS04, 0,5 Teilen Na3 B4 0-, 0,5 Teilcn (NH 4 )2 S0 4  u. eine geringe 
Menge Dextrin gemahłen u. in iiblicher Weise verarbeitet. An Stelle der Sulfate kann 
man auch die entsprechenden Chloride u. von Bora.x Borsiiure benutzen. (A. PP. 
1 839 135 u. 1 839 136 vom 14/11. 1929, ausg. 29/12. 1931.) M . F. M u l l e r .

Hinde & Dauch Paper Co., iibert. von: Pierre Drewsen, Sandusky, Ohio, Her
stellung von Papierstoff aus Slroh durch Kochen desselben in einem drehbaren Kocher 
mit W., dem weniger ais 10%  Kalk, auf Trockenstroh berechnet, u. evtl. weniger ais 
1 %  S zugesetzt sind. In  einem Beispiel sind folgendc Mengen angegeben: 14 000 kg 
trocknes Stroh, 35 000 kg W., 720 kg ungeioschter Kalk u. 40 kg Schwefel. (A. P. 
1880 898 vom 20/10. 1930, ausg. 4/10. 1932.) M. F . M u l l e r .

Mead Research Engineering Co., Dayton, Ohio, iibert. von: John Traquair 
und Francis G. Rawling, Chillicothe, Ohio, Herstellung von Papierstoff aus Hartholz, 
insbesondere aus den Abfallen von Kastanien-, Eichen-, Akazien- oder Eucalyptusholz, 
durch Weichkochcn m it einer FI., die ein Alkalisulfit u. ein Alkalisalz einer schwachcn 
mehrbas. Sauro enthalt, bei Tempp. oberliałb 170°. Darauf wird das Materiał in Ggw. 
einer alkal. FI. vorzerkIeinert, wobei gleichzeitig eine Extraktion der CL zerstórenden 
Stoffe stattfindet. Darauf wird weiter zerkleinert u. gleichzeitig m it CL gebleicht. 
(A. P. 1880 587 vom 29/12. 1928, ausg. 4/10. 1932.) M . F. M u l l e r .

Bruno Wieger, Braunschweig, Verfahren zur Herstellung ron wafirigen Dis- 
persionen, insbesondere. ton Leimungsmitteln fiir  Papier, Geicebe und ahnliche Faserstoffe, 
unter Anwendung von Schutzkoll. ais Dispergierungsmittel, dad. gek., daB man Stoffe, 
wio natiirliche oder kiinstliche Harze, Wachse, Paraffine, Bitumina, Dest.-Riiekstandc, 
z. B. Erdol-Montan-Stearinpsche, Fette u, a., welche innerhalb der anwendbaren 
Temp.-Grenzen verhaltnismaBig lange in dickfl. Zustande erhalten werden koimen,
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fur sich oder in Mischung, yorzugsweise m it Kolophonium, einer Mahlung in Ggw. 
von wss. Lsgg. eines Schutzkoll., z. B. Cascin, EiweiB o. dgl., in einem Temp.-Intervall 
zwischen Tropfpunkt u. Erstarrungspunkt untorwirft. Wahrend des Mahłvorganges 
laBt man evtl. die Temp. m it fortsehreitendem Effekt sinken u. gibt weitere Mengen 
W. zu, in welchem gegebenenfalls weitere geringe Mengen Schutzkoll. enthalten sind. 
Evtl. fugt man zu dem Kolophonium schmelzpunkterniedrigende oder -erhohende 
Zusatze, z. B. Paraffin, Wachs, Firnis einerseits oder Kopal, Schellaek, Metallresinate 
andrerseits. Dazu noch weitere Unteranspruche. (Oe. P. 130 525 vom 12/5. 1930, 
ausg. 25/11. 1932. D. Prior. 15/5. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Paul F. Bovard und Theodore D. Beckwith, Berkeley, Calif., Herstellung von 
halibarem Papier. Zwecks Verhinderung des bakterieiden Wachstums auf u. in dem 
Papier wird dem Wasser bei der Papierstoffherst. ein Chloramin zugesetzt. (A. P. 
1 884 546 vom 14/11. 1931, ausg. 25/10. 1932.) M. F. M u l l e r .

Pacific Lumber Co., iiber. von: Francis L. Carson, San Francisco, Calif., Her- 
slellung ran Pappe. Roher Holzschliff wird in eine Lsg. von Seife oder Harzseife u. 
Starkę, evtl. unter Zusatz von Al-Resinat, gegeben. Das Prod. wird in iiblicher Weise 
aufgearbeitet. (A. P. 1884563 vom 7/1. 1931, ausg. 25/10. 1932.) M. F. M u l l e r .

Daniel Manson Sutherland jr., Morrisville, Pennsyly., Herstellung von Pappe, 
welche widerstandsfahig gegen Bakterien u. Insekten ist, aus gewóhnlicliem Papier- 
stoff, dem in W. 1. Harzleim oder Waehsleim, ferner unl. tox. Salze, die Cu, Zn, As oder 
Hg enthalten, z. B. Zn-Metaarseniat, zugesetzt werden. (A. P. 1884367 yom 10/9.
1930, ausg. 25/10. 1932.) M. F. M u l l e r .

Oscar Haussler und Willy Meinl, Barringen b. Karlsbad, Yerfahren zum Im- 
priignieren vcm Pappe o. dgl. unter Anwendung von Harzstoffen, dad. gek., daB fur das 
Impriignieren Bzl. ais LŚsungsm. fiir die aus sogenannten amerikan. W. W-Harzen 
bestehenden Harzstoffe u. ais Zusatz ein Mineralól, z. B. Vaselinol, yerwendet wird. 
Z. B. werden auf 1 Teil Harz 2—3 Teile Bzl. u. 3—6 %  des Gesamtgewichts der Be- 
standteile an Vaselinól yerwendet. (Oe. P. 129 995 vom 8/5. 1930, ausg. 25/10. 1932. 
Tseheehosl. Prior. 16/7. 1929.) M. F . M u l l e r .

Flintkote Corp., Boston, Massaeh., iibert. von: Harold L. Levin, Nutley, N. J., 
Herstellung von wasserdicJitem Papier und wasserdichter Pappe aus Fasermaterial, wie 
Papierstoff oder Asbest, u. einer wss. Dispersion eines thermoplast. wasserdiehtmachen- 
den Stoffes, z. B. Asphalt. Evtl. werden noch Fullmittel zugesetzt, z. B. Siigespane, 
Asbestmehl, Ton oder RuB. (A. P. 1884 761 yom 22/11. 1930, ausg. 25/10. 
1932.) M . F.. M u l l e r .

Mansons Chemical Co., Montelair, N. J ., iibert. von: George James Manson, 
Hawkesbury, Ontario, Herstellung von wasserdichtem Papier und wasserdichter Pappe 
unter Verwendung von natiirliehem oder kiinstliehem Ol, F ett, Harz, Bitumen oder 
Wachs ais wasserdichtmachende Mittel, die dem Papierstoffbrei in Form einer Emulsion 
zugesetzt werden. Das Niederschlagen dieser Stoffe auf der Faser geschieht dureh 
Zusatz von Elektrolyten, z. B. yon MgCl2, MgSO.,, AI2 (SO.,)3, NaCl, HC1, H 2 S04, evtl. 
zusammen m it NaOH, Ca(OH),, NH 3  oder Na2 C03. (A. P. 1884038 yom 8/7. 1926, 
ausg. 25/10. 1932.) “ M . F. M u l l e r .

Radio Corp. of America, Delaware, ubert..von: Francis G. Morehouse, Green- 
wieh, Connect., Herstellung eines gleichm&pigen Uberzuges von Wachs a u f Papier. Das 
Papier wird dureh eine kolloidale Wachssuspension gefiihrt, wobei ein elektr. Strom 
dureh die Suspension gefiihrt wird, der das Wachs auf dem Papier niedersehlagt. 
(A. P. 1884110 yom 15/4. 1929, ausg. 25/10. 1932.) M. F. M u l l e r .

I . G. F arbenindustrie  A kt.-G es., Frankfurt a. M., Yerfahren zur Herstellung von 
LaubholzzeUstoff fiir  Kunstfasern und Celluloseabhommlinge, dad. gek., daB man Laub- 
holz, insbesondere Buehenholz, naeh dem Sulfitverf. aufschlieBt u. einem alkal. Ver- 
edlungsprozeB unterwirft, der darin besteht, daB man den Zellstoff 3 Stdn. bei Zimmer- 
temp. m it 5%ig. NaOH digeriert, die Lauge bis auf 15°/0 (bereehnet auf das Stoffgewicht) 
entfernt, m it W. verd., unter Druck bei 125— 150° kocht, vorsiehtig wascht u. bleieht. 
(Oe. P . 129 779 vorn 20/2. 1931, ausg. 26/9. 1932. D. Prior. 25/2. 1930.) E n g io ro ff.

Vereinigte Papierwerke Akt.-Ges., Niimberg, Yerfahren zum Weichermachen 
von CeUuloseblattem, wie Zellstoffwatte o. dgl., die insbesondere ais Abwisehtucher fur 
Gesieht u. Korper yerwendet werden, dad. gek., daB einflorige Zellstoffblatter in 
Stapeln aufeinandergeschiehtet u. dureh Walzen m it glatter Oberflache oder dureh. 
Sehlagen m it Hammern u. dgl. in allen Blattern oberflaehenweieh gemaeht werden. 
(D. R. P. 564 301 KI. 54d vom 19/5. 1927, ausg. 17/11. 1932.) E n g e r o f f .
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E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, ubert. von: Jean Alt- 
wegg, Lyon, Frankreich, Herstellung von Celluloseestern. Man behandelt das Cellulose- 
material m it einem Aeetylierungsmittel in  einer schneckenfórmig ausgebildeten Vorr., 
in der die Reaktionsmasse unter standiger Weiterbefórderung ununterbrochen zerrissen 
u. geknetet wird. (A. P. 1 870 980 vom 5/5. 1927, ausg. 9/8. 1932. F. Prior. 10/5. 
1926.) E n g e r o f f .

Max Ow-Eschingen, Wien, und Dubilier Condenser Co. (1925) Ltd., London, 
Verfahren zur Herstellung von Losungen von Celluloseestern oder -athern in  sogenannten 
Holzgeiśtlosungen oder dereń Fraktionen, dad. gek., daB man die Cellulosederiw. in an 
sich nichtlósenden Holzgeistfraktionen lóst, die durch Zusatz von die Cellulosederiw. 
nicht oder nur wenig lóscnden Fil. 1. gemacht worden sind. Die Lsgg. der Verfahrens- 
prodd. ergeben Filme m it hoher Dielektrizitatskonstante, wie sie insbesondere zum Bau 
elektr. Kondensatoren Verwendung finden. (D. R. P. 564 833 KI. 39b vom 2/8. 1924, 
ausg. 23/11. 1932.) E n g e r o f f .

Eastman Kodak Co., Rochester, New York, ubert. von: Cyril J. Staud und Erie 
K. McLean, Rochester, Herstellung gemischter Celluloseester. Das Verf. ist dad. gek., 
daB man ais Ausgangsmaterial ein unyollstandig yerestertes Celluloseacetat m it einem 
Acetylgeh. von 35—38%  verwendet. (A. P. 1880 515 vom 3/10. 1931, ausg. 4/10. 
1932.) E n g e r o f f .

Eastman Kodak Co., Rochester, New York, ubert. von: Hans T. Ciarkę, New 
York, und Carl J. Malm, Rochester, Cellulosemischester, dad. gek., daB er fiir je 
24 C-Atome der Cellulose mehr ais 7 Formylgruppen u. zumindest 1  Aeylgruppe aus der 
Reihe der mehr ais 1 C-Atom aufweisenden Fettsauren enthalt. Das Reaktionsgemisch 
enthalt z. B. 15 Teile Steari-nsaure, 20 Teile Chloressigsaureanhydrid, 20 Teile Mono- 
chloressigsaure, 5 Teile Mg-Perchlorat u. 4,5 Teile Formylcellulose. Reaktionstemp. 
betragt 60—65°, Reaktionsdauer 72 Stdn. Die Ausfallung erfolgt m it w. Methylalkohol. 
Der erhaltene Ester ist 1. in Aceton, CC13, Bzl., unl. in Ligroin, A., CC),. (A. P. 1880 420 
vom 9/3. 1929, ausg. 4/10.1932. E. Prior. 27/3.1928. D. Prior. 27/3.1928.) E n g e e o f f .

Eastman Kodak Co., Rochester, New York, ubert. von: Charles S. Webber, 
Springfield, Massachusetts, und Cyril J. Staud, Rochester, New York, Gemischte 
Celluloseatherester. Man laBt auf Alkylcellulose bei einer Temp. von etwa 100° Milch- 
saure in Ggw. eines Losungsm. fiir den Celluloseather u. die Milchsaure einwirken. Man 
erhalt auf diese Weise z. B. den Milchsaureester der Acetylcellulose m it einem Lactvl- 
geh. yoii 4,7% . (A. P. 1 880 558 vom 14/12. 1929, ausg. 4/10. 1932.) E n g e r o f f .

Eastman Kodak Co., Rochester, New York, ubert. von: Cyril J. Staud, 
Rochester, New York, und Charles E. Waring, Dayton, Ohio, Herstellung von Cellu- 
losenitroacylat. Der Nitrierungsprozefi der Cellulose erfolgt, naclidem man das Acy- 
lierungsprod. hydrolysiert bat, mittels rauchender H N 0 3  oder eines Stickstoffosyds. 
Die verfahrensgemaB erhaltenen Mischester sind 1. in Aceton, CC13, Athylendichlorid, 
Atliylacełat, AthyUactat, l,4-Dioxan  u. Pyridin. ZweckmaBig geht man von einem 
teilweise yerseiften, wasserfreien Prod. aus. Ais Entwasserungsmittel benutzt man 
P 20 6, B 2 0 3, S 0 3  oder Fettsaurcanhydride. (A. P. 1884 338 vom 31/12. 1930, ausg. 
25/10. 1932.) E n g e r o f f .

Eastman Kodak Co., ubert. von: Carl J. Malm und Arne Andersen, Rochester, 
New York, Verfahren zur Minderung der Viscositat von Celluloseestern, dad. gek., daB 
man den Celluloseester m it Ozon bearbeitet. (A. P. 1857562 vom 29/6. 1929, ausg. 
10/5. 1932.) E n g e r o f f .

Trojan Powder Co., New York, iłbert. von: Walter O. Snelling und Richard
N. Boyd, Allentown, Pennsylvanien, Yerfahren zur Herabsetzung der Viscositat von
Kohlehydratestem. Man erhitzt die Ester, die in einer konz. Lsg. von Amnoniumnitrat, 
dereń F. nicht unter 110° liegt, suspendiert sind, auf eine nicht unter 110° liegende 
Temp. Das Verf. eignet sich insbesondere auch zur Behandlung von Fwcoselsg. (A. P. 
1873061 T om  15/12. 1930, ausg. 23/8. 1932.) E n g e r o f f .

Eastman Kodak Co., Rochester, New York, iibert. von: Charles S. Webber und 
Cyril J. Staud, Rochester, New York, Herstellung non Celluloseacetat. Der Yeresterungs- 
prozeB wird in Ggw. von SO, u. einem Stickstoffozyd durchgefuhrt, zweckmaBig in 
einem nicht lósend wirkenden Acetylierungsbad. (A. P. 1866 686 vom 26/9. 1929, 
ausg. 12/7. 1932.) E n g e r o f f .

Eastman Kodak Co., Rochester, New York, iibert von: Samuel E. Sheppard, 
Rochester, New York, Herstellung von Celluloseacetat in Gegenwart von Salzsaure ais 
Katalysator. Die Yeresterung erfolgt in  einem Bad, welches auBer dem HCl-Konden-
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autor ein Reduktionsmittel, das die HC1 gegen Selbstoxydation puffcrt, enthalt. Ais 
Pufferungsstoffe eignen sich S 0 2, As2 0 3, H 3P 0 2, ferner Mannose, Lacłose, Glucose, 
Phenol, Polyphenole, Hydrochinon, Aminophenole in Mengen von 0,01—5°/0. (A. P. 
1 878 988 Tom 15/7. 1929, ausg. 20/9. 1932.) E n g e r o f f .

Eastman Kodak Co., Rochester, New York, ubert. von: Carl R. Noller, 
Rochester, New York, Herstellung von Celluloseacetat miłtels dampffdrmiger Acetylierungs- 
millel. Man bringt das Cellulosematerial zusammen m it fl. Essigsaureanhydrid u. einem 
Katalysator in einen geschlossenen Behalter, der erhitzt u. zumindest teilweise eyakuiert 
wird, bis der AcetylierungsprozeB bcendigt ist. (A. P. 1880 466 vom 2/2. 1928, ausg. 
4/10. 1932.) ‘ E n g e r o f f .

Eastman Kodak Co., Rochester, New York, ubert. von: Cyril J. Staud, 
Rochester, und Harry Le B. Gray, Rochester, Herstellung von Celluloseacetat, das in  
Chloroform unl. ist. Das Verf. is t dad. gek., daB man auf Celluloso Essigsaureanhydrid, 
welches frei yon Essigsaure ist, in Ggw. eines Katalysators einwirken lafit. Der K ataly
sator besteht auf einem Gemisch von H„SO., u. H 3P 0 4 u. konz. Essigsaureanhydrid. 
(A. P. 1870 594 vom 1/2. 1929, ausg. 9/8. 1932.) E n g e r o f f .

Eastman Kodak Co., Rochester, New York, ubert. von: Samuel E. Sheppard 
und Leon W. Eberlin, Rochester, New York, Absclieidung von Celluloseacetat aus dem 
Acetylierungsgemisch. Die Ausfiillung wird durch allmahliche Zugabe von W. unter 
gleichzeitiger starker Riihrung u. Einfulirung yon Luft bewerkstelligt. Die starkę Be- 
Hiftung bewirkt die Ausschcidung eines Prod., das sich weit leichter auswaschen laBt 
ais die nach den bekannten Methoden abgeschiedenen Acetylierungsprodd. (A. P. 
1844 717 vom 3/1. 1929, ausg. 9/2. 1932.) ‘ E n g e r o f f .

Eastman Kodak Co., Rochester, New York, ubert. yon: Harry Le B. Gray und 
Cyril J. Staud, Rochester, New York, und Charles S. Webber, Springfield, Massa
chusetts, Verseifen von Celluloseacetat. Man yerseift das in einer organ. Saure gel. Cellu
loseacetat in Ggw. von Atliylenchlorid, gegebcnenfalls auch in Ggw. eines Mineralsąure- 
katalysators. Die Ausfallung des Vorseifungsprod. bewerkstelligt man mittels li. W. 
(A. P. 1857190 yom 14/12. 1929, ausg. 10/5. 1932.) ' E n g e r o f f .

Eastman Kodak Co., Rochester, New York, ubert. yon: Charles S. Webber, 
Springfield, Massachusetts, und Cyril J. Staud, Rochester, Yerseifen von Celluloseacetat. 
Man erhalt ein acetonlosliches Prod., wenn man die Hydrolysierung des Esters in Ggw. 
von Malein-sdure durchfiihrt. Man behandelt z. B. 100 Teile Celluloseacetat m it einem 
Bad, das 40 Teile Maleinsaure enthalt. (A. P. 1880 560 yom 14/12. 1929, ausg. 4/10, 
1932.) E n g e r o f f .

Deutsche Bekleidungsindustrie G. m. b. H., Deutschland, Herstellung von 
Kunstseide, Filmen u. dgl. aus Cellulose, Cellulosederiraten oder Eiirei/} stoff en m it rauher, 
ungleichmiiBiger Oberflaehe. Die Gebilde werden wahrend oder kurz nach ihrer Herst. 
der Einw. von Dispersionen scharfkantiger, fester, geschmolzcner oder fl. Stoffe aus- 
gesetzt, die entweder der Spinnlsg. oder dem Fallm ittel, oder auch dem aus der Spinn- 
diise tretenden bzw. sclion gefallten Faden zugefuhrt werden. Ais geeignete Stoffe 
kommen insbesondere Infusorienerde, ferner Glaspulver, gepulyerter Cąrborund, ge- 
fallte Kieselsaure, Tonerde, feinstverteilte Metalle, dereń Oxyde, Salze, Paraffin, Ole, 
Harze u. dgl. in Betracht. Um die Haftfahigkeit dieser Stoffe zu erhohen, setzt man 
der Spinnlsg. oder dem Fallm ittel noch Klebstoffe, z. B. sulfurierte Ole, 3-Oxytri- 
niethylen-l,2-sulfid u. dgl. zu. Das Verf. laBt sich auch m it der bekannten Herst. yon 
Hohl- u. Mattseide yereinigen. Die Seide besitzt besondere Vorteile bei der Verarbeitung 
in der Wirkerei. (F. P. 731 219 vom 10/2. 1932, ausg. 31/8. 1932. D. Priorr. 10/2. u. 
6 / 8 . 1931.) E n g e r o f f .

I. P. Bemberg Akt.-Ges., Barmen-Rittershausen, Verfahren und Vorrichtung zur 
Herstellung besonders reififester kiinstlicher Fiiden nach dem Kupferozydammoniakstreck- 
spinnverfahren gemaB H auptpatent 123 837, wobei der Faden in einer Streckspinnyorr. 
Yorgebildet u. danach durch geeignete Abzugsyorr. einer erhebliehen Streckung unter- 
worfen wird, 1. dad. gek., daB der Faden von der letzten Abzugsyorr. m it regelbarer 
Spannung oder ohne Spannung auf die Aufwickelyorr. auflauft. — 2. Vorr., gek. durch 
einen Antrieb, der der Streckvorr. eine lióhere Umfangsgeschwindigkeit erteilt ais der 
Aufsammelvorr. (Oe. P. 128788 vom 2/11. 1928, ausg. 25/6. 1932, D. Prior. 21/11. 
1927. Zus. zu Oe. P. 123 837; C. 1931. II. 4117. Holi. P. 27070 vom 5/11. 1928, ausg. 
15/7. 1932. D. Prior. 21/11. 1927.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kunstfasern und Folien aus 
Cellulosederivaten. Abanderung des Yerf. des H auptpatents 125 199, dad. gek., daB man
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das naeh dem Verf. des Oe. P. 122 010 (C. 1931. II . 4116) entstehende Reaktions- 
gemisch von Celluloseestern m it H 2 S 0 3, z. B. 22% Celluloseacetat, 16% CH3 COOH,
5—6 %  W., 1—2%  Katalysator u. 55% H 2 S 03, ohne Isolierung der gel. Celluloseester 
naeh einem kombinierten Trocken-NaB-Spinn- oder Gie6 verf. verarbeitet. (Oe. P. 
128 827 vom 11/7. 1930, ausg. 25/6. 1932. D. Prior. 18/7. 1929. Zus. zu Oe. P. 125 199;
C. 1931. II. 4118.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Alfred Fischesser, 
Frankfurt a. M.-Feehenheim), Verfahren zum Abziehen bzw. Bleichen von gefdrbter 
Acetatseide, dad. gek., daB man dieselbe m it Lsgg. von Oxydations- bzw. Bleiclimitteln 
unter Zusatz von Salzen von aromat, ąuartdren Ammoniumverbb. behandelt. Es konnen 
verwendet werden Triindliyl-a-naphlliylammoniummelliylsulfat oder -clilorid, Benzyl- 
dimethylphenylammoniumchlorid, Trimethyl-fS-naphthylammonium-p-toluolsulfonat oder 
yon Trimethyl-fi-naphthylammoniummethylsulfat. (D. R. P. 562297 KI. 8  m vom 23/1. 
193 1, ausg. 24/10. 1932.) S c h m e d e s .

Louis Blumer, Zwickau, Sa., Yerfahren zum Schlichlen von Kunslseidenfaden, gek. 
durch die Verwendung von wss., von wasserlóslichen gewóhnlichen Seifen freien 
Emulsionen Yon Gemischen aus wasserunl. fettsauren Salzen mehrwertiger Metalle u. 
fetten Olen. — Geeignct ist z. B . eine Emulsion aus 3 Teilen olsaurem Aluminium, 
Vs Teil olsaurem K obalt und 4 Teilen Leinol. (D. R. P. 562 493 KI. 8 k vom 19/11.
1929, ausg. 26/10. 1932.) B e i e r s d o r f .

Paul Jeanpetre, Lyon (Rhóne), Schlichłe fu r  Kunslseidenfaden, die zur Her- 
sleUung von Kreppgeweben verwendet werden sollen. Die Schlichte besteht aus einer 
wss. Emulsion gleicher Teile Wachs, z. B . Bienenwachs, u. Dextrin. Die Emulgierung 
des Wachses erfolgt mittels Seife; das Dcxtrin wird vorhcr mittels Na„C03  neutralisiert. 
(E. P. 371786 vom 2 1 / 1 2 . 1931, ausg. 19/5. 1932.) " B e i e r s d o r f .

Kalle & Co. A.-G., Biebrich, Herstellung von schlaucharligen Gebilden aus Viscose, 
gek. durch Verwendung eines innerhalb eines auf beiden Seiten offenen ringfórmigen 
Mundstiicks angebrachten Kemes, dessen GroBe vcrstellbar ist. (Vgl. z. B. D. R. P. 
562 549; C. 1933.1. 345.) (Dan. P. 42 025 Yom 21/2. 1929, ausg. 14/4. 1930. D. Prior. 
23/2. 1928.) D re w s.

Emil Czapek und Richard Weingand, Bomlitz b. Walsrode, Herstellung von 
Cellulosescliichten, Bandem, Filmem u. dgl. aus Yiscose u. anderen wss. Celluloselsgg. 
durch Ausfallen unter Vcrwendung eines Fallbades, das ein nicht wss. Lósungsm. u. 
ein anorgan. Salz enthalt. Vgl. hierzu F. P. 620612; C. 1927. II. 352. (Can. P. 287 953 
vom 13/6. 1928, ausg. 19/3. 1929.) M . F. M u l l e r .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Max 
J. Theumann, Lyon, Frankreich, Herstellung einer celluloidahnlichen Masse aus aceton- 
loslichem Celluloseacetat. Man behandelt das Celluloseacetat, z. B. 75 kg m it 50 kg 
eines Lósungsmittelgemisches, das 33—4S Gewichtsteile Aceton, 32—52 Gewichtsteile 
Bzl. u. 14—50 Gewichtsteile A., gegebenenfalls noch 25 kg Camphercrsatz enthalt. 
Man erhalt eine filtrierbare M., die gewalzt, in Blócke gepreBt u. geschnitten werden 
kann. (A. P. 1 818 108 Yom 3/7. 1926, ausg. 11/8. 1931. D. Prior. 14/7. 1925.) E n g e r .

Derma toid-Werke Paul Meissner, Akt.-Ges., iibert. von: Adolf Michael, 
Deutschland, Verzierungsverfahren fu r  Celluloid o. dgl. mit Abzielibildem. Die Abzieh- 
bilder, bestehend aus dem Papiertrager, einer 11. Schicht aus Gummiarabicum, Druck 
oder Musterung u. Deckschicht aus Celluloseester werden unter Druck u. Hitze auf 
mSglichst noch fabrikationsfrisches, noch feuchtes Celluloid aufgepreBt. AnschlieBend 
wird das Papier entfernt. (A. P. 1883 854 Yom 26/3. 1930, ausg. 18/10. 1932. D. Prior. 
9/2. 1926.) B r a u n s .

Soc. des Usines Chimiąues Rhóne-Poulenc, Frankreich, Herstellung plastischer 
-pi Massen auf Grundlage von Cellulosederivaten, dad. gek., daB man

N<Ct>° ais Campherersatz Stoffe verwendet, denen nebenst. Struktur-
formel zukommt. R 1 u. R 2 sind H-Atome oder auch Alkylrcste;

O—P —O— R R, R ' sind Alkylradikale, gegebenenfalls halogenierte. Man ver-
' \ n  T?' wendet z. B. das Aminophosphat des A lkyls  oder das Chlorophosphat

u  n  des Butyls. (F. P. 729 966 vom 30/3. 1931, ausg. 4/8. 1932.) E ng .
Friedrich Karl Jahn, Deutschland, Aufarbeilung von Filmen, Celluloid und 

anderen Nitrocellulose enthaltenden Produkten unter Wiedergewinnung der Weichmacher, 
wie Campher, u. der teilweise abgebauten Nitrocellulose. Man erhitzt das von den 
EiweiBstoffen befreite Ausgangsmaterial m it W. unter Druck (2— 4 at). Naeh Ablauf 
des Kochprozesses laBt man Dampf durch den Autoklaven stromen. Man erhalt eino
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auBerst stabilo Nitrocellulose, die Lsgg. geringer Viscositat ergibt. (F. P. 732 915 vom 
10/3. 1932, ausg. 28/9. 1932. D. Prior. 20/7. 1931.) E n g e r o f f .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfahren zur Herstcllung 
ton Formlingen aus Ccllulosedcrivaten unter Anwendung von Druck u. Warnie, dad. 
gek., daB in organ. Ldsungsmm. unl. Cellulosefcttsaureesler der niederen Fettsauren 
yerarbeitet werden. (Schwz. P. 155 794 vom 17/7. 1931, ausg. 16/9. 1932.) E n g k r o f f .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfahren zur Herstellung 
ton Prefilingen, dad. gek., daB ein mindestens teilweise aus Cellulose bestehender Stoff 
in Ggw. von solchen Prodd., die Cellulose zu lósen bzw. aufzuąuellen yermogen, gepreflt 
wird. Ais Celluloseplastifizierungsmittel yerwendet man z. B. Athylpyridmiumclilorid. 
(Schwz. P. 155 470 vom 6/5. 1931, ausg. 1/9. 1932.) ' E n g e r o f f .

Rylands & Sons Ltd. (Dacca Twist Ćomp.) und Arthur Pollitt, Manchester, 
Herstcllung ton Linoleum. Ais Grundlage wird an s ta tt des iiblichen „Hessian" ein m it 
Bitumen imprśignierter Wollfilz yerwendet, auf den die Kork-Linoxynmischung auf- 
getragen wird, u. dessen Unterseite m it einem Farbanstrieh versehen wird. (E. P. 
372 962 vom 29/5. 1931, ausg. 9/6. 1932.) B e i e r s d o r f .

Wilhelm Pedersen, Roskilde, Herstcllung ton hohlen Oegenstdnden aus Papier - 
masse o. dgl., dad. gek., daB nach Beendigung des GicBens durch das zentralc Rohr W. 
in die Form geleitet wird, welches oben abstrómt. Hierbei bringt man das W. in der 
Innenseite der abgesetzten M. zum Zirkulieren, so daB eine Glilttung der Wandungen 
stattfindet. (Dan. P. 41964 vom 1/10. 1928, ausg. 31/3. 1930.) D r e w s .

Richardson Co., Lockland, Ohio, iibert. von: Charles L. Keller, Cincinnati, 
Herstellung ton wasserdichten rohrenformigen Hohlkorpern aus bitumenhaltigem Papier- 
stoff, der in Form von Streifen in Spiralform auf die Hohlkorperform aufgewickelt 
u. m it Bitumen iiberzogen wird. Eyent. wird zwecks Erhóhung der W andstarken 
das Uberwickeln etc. wiederholt. (A. P. 1878 452 vom 23/3. 1929, ausg. 20/9. 
1932.) M . F. M u l l e r .

Rawlplug Co., Ltd., London, Herstellung eines m it einem Klebe- oder Bindemittel 
impragnierten und in  Rohrenform gebrachten FasermateriaU, gek. durch die Anwendung 
von EiweiBstoff zum Zusammenhalten u. Festigen des Faserstoffes, indem der EiweiB- 
stoff in feuchtem Zustand m it den Fasern gemischt u. koaguliert wird. — Man yer
wendet z. B. aus Blut gewonnenon EiweiBstoff. Die Koagulation erfolgt durch Warme. 
Gegebenenfalls kann der EiweiBstoff m it gepulvertem Harz, S o. dgl. yermischt werden. 
(N. P. 48 535 vom 22/9. 1928, ausg. 13/10. 1930.) D r e w s .

American Brake Materials Corp., New York, iibert. yon: John D. Alley, 
Pittsburg, Materiał fiir  Bremsbelage, bestehend aus einer Mischung von Asbest, bitu- 
min6 sen Stoffen, z. B. Bitmnenkohle u. den Einwirkungsprodd. v. S auf yegetabil. 
Ole. (A. P. 1882 702 vom 22/8. 1929, ausg. 18/10. 1932.) R i c h t e r .

Edgar Morath, Studien uber dic hygroskopischen Eigenschaften und die Hartę der Holzer.
Hannoyer: Schaper 1932. (56 S.) 8°. =  Mitteilungen d. Holzforschungsstelle an d.
Tcclin. Hochschule D arm stadt. H. 1. nn M. 5.— .

XIX. Brennstoffe. Erdol. Mineralóle.
P. Cabolet, Gasgluhlicht-Mannschaftslampen. Beschreibung des Aufbaues u. der 

Arbeitsweise der Lampo der D o r t m u n d e r  G r u b e n l a m p e n f a b r i k  Co n c o r d i a . 
Mitteilimg yon Prufungsergebnissen iiber die Schlagwettersicherheit u. yon Betriebs-
erfahr-ungen. (Gliickauf 6 8 . 1057—62. 1932. Bochum.) S c h u s t e r .

D. J. W. Kreulen, Die Chemie und Technologie der festen Brennstoffe. tlbersicht 
iiber den pet-rograph. Aufbau der Kohle, ihre Trennung in die einzelnen Einheiten, die 
Entstehungstheorien u. die neueren Arbeiten iiber die pyrogene Zers. (Chim. e t Ind. 
28. 1011—17. Nov. 1932.) S c h u s t e r .

M. H. Haddock, Die russisćhen Kohlenfelder. Das Donctzbecken. Ausfiihrliche 
Beschreibung der geolog. Verhaltnisse, der Kohleeigg., der Gewinnungshedingungen. 
(Colhery Guard. J . Coal Iron Trades 145. 895—97. 942—44. 1034—35. 2/12. 1932. 
Coalville, Leicester.) S c h u s t e r .

C. S. Lynch und A. R. Cołlett, Die elektrolytische Oxydation ton Kohle. Unters. 
der Bedingungen fiir die elektrolyt. Oxydation bei Zimmertemp. EinfluB des Elektro- 
lyten, der Zellenbauart, der Elektroden u. der Stromdichte. Der Verlauf der Oxydation 
wurde an der Bldg. yon Huminsauren yerfolgt. AuBerdem wurden die Anodeng&se
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untersucht. Alkal, Elektrolyten sind fiir die Oxydation am gunstigsten. Diaphragma- 
lose Zellen sind ungeeignet. W ahrend an Cu-Elektroden die Osydation bei den Humin- 
sauren stehen bleibt, geht sie an Pt-Elektroden dariiber liinaus, sogar in saurer Lsg. 
Hóhere Stromdiehten ais 0,3 Amp./qdm konnten nicht angewendet werden. Die starkste 
Aufnahmo yon 0 2 findet sofort bei Vers.-Beginn sta tt, spater erst ist die starkste Bldg. 
von C0 2 u. Huminsauren zu beobachten; es scheint also eine Voroxydation notwendig 
zu sein. (Fuel Sci. Pract. 11. 408— 15. Nov. 1932. Morgantown, W. Va.) Sch uster .

Virgil Greene Lilly und C. E. Garland, Die Bildung von Huminsauren aus Kohle 
durch Oxydalion mit Salpetersdure. Die untersuchten Kohleproben wurden m it Salpeter- 
saure 1 :1  bei 75—80° behandelt. Ais MaB der Huminsauremengen dient die Acetatzahl. 
Sio wird unter Modifikation der FuCHSschen Methode zur Best. von Huminsauren in 
Kohle gefunden, indem man die zum Neutralisieren des Ca-Acetatfiltrats jo g oxydierter 
Kohle erforderlichen ccm 7io'n - Lauge um die zum Neutralisieren eines wss. Auszugs 
der oxydierten Kohle verbrauchte Lauge yermindert. Die Acetatzahl steigt m it der 
Oxydationszeit u. nahert sieli sehlieBlich einem maximalen Grenzwert. Dieser wird 
um so friiher erreicht, jo feinkorniger die Probe ist. Die Bldg. der Huminsauren hangt 
yom Inkohlungsgrad der Proben ab; die auf wasser- u. aschefreie Brennstoffsubstanz 
bezogene Acetatzahl steigt m it dem Geh. an fliichtigen Bestandteilen. Die Entw. von 
C 0 2 bei der Oxydation geht m it der Bldg. yon Huminsauren nicht parallel. (Fuel Sci. 
Pract. 11. 392—400. Nov. 1932. Morgantown, W. Va.) Sc h u ster .

E. F. Dawson, Das „Mol“-Gewiclit erspart Zeit. E in  direkler lVeg, um aUe Ver- 
brennungsprobleme zu beanlworten. Vf. stellt rechner. Betraehtungen dariiber an, wie bei 
Zugrundelegung des Mol.-Gew. bei allen die Verbrennung betreffenden Fragen eine Vor- 
einfachung der Rcchenproblomo eintritt. (Power 76. 292—93. Dez. 1932.) K. O. M.

G. Wagener, Versuche mit oberschlesischer Sleinkohle in  Kachelófen. Mitteilung 
von Vers.-Ergebnissen an einem BRABBEE-Ofen u. einem Ofen alterer Bauart. (Arch. 
Warmewirtsch. Dampfkesselwes. 13. 295—98. 1932. Breslau.) SCHUSTER.

J. O. Samuel, Die Ausflockung von Kohlenwaschwasser. Nach Besprechung der 
Wrkg. yerschiedener Zusatze, insbesondere yon Ca(OH)2, auf die Ausflockung suspen- 
dierter Teilchen, wird die betriebsmaBige Ausfiiln-ung beschrieben u. der EinfluB der 
Ausflockung auf die Qualitat der gewaschenen Kohlen behandelt. (Iron Coal Trades 
Rov. 125. 814—15. 1932.) Sch uster .

E. Terres und Otto Reinecke, Mikroskopische Untersuchung des Verkokungs- 
corganges. Um AufschluB iiber die Rolle von Glanz- u. Mattkohle beim Verkokungs- 
vorgang zu gewinnen, wurden Schliffbilder von der Verkokungsnaht u. ihrer Umgebmig 
zur Koks- u. zur Kohlenseite lim hergestellt. Es zeigte sich, daB die Glanzltoble itn 
piast. Gebiet zahflussiger ist ais die Mattkohle. Die groBten Hohhaume bilden sich 
infolgo der Gasbldg. in der Verkokungsnaht, was bei der zahfl. Glanzkohlo das Treiben 
heryorruft, wahrend bei der Mattkohle dio Gase leicht entweichen konnen. Die M att
kohle liefert an sich mohr Gas u. weniger koksbildendes Materiał. Fusit. Bestandteile 
sind sehr widerstandsfahig gegen den EinfluB der Temp. (Angew. Chem. 45. 715— 19. 
1932. Berlin.) Sch uster .

Gustav Keppeler und Heinrich H offm ann. Studien iiber die Torfterkokung in 
Gfro/3versuchen bei verschiedcnen Temperaturen. Oldenburger Hochmoortorf wurde in 
einem fiir Schwelzweeke dienenden Tunnelofen bei 450 u. 550° u. in einer n. Kolts- 
kammer bei 800° yerkokt. Die A rt u. Mengen der Zers.-Prodd. liangen deutlich yon der 
Gewinnungstemp. ab. Die Gasausbeute steigt m it der Temp., die Koksausbeute nimmt 
ab. Der Teeranfall geht bei etwa 650° durch ein Masdmum. Die Gaswassermenge nimm t 
nur wenig m it der Zers.-Temp. zu. Die yerschiedenen Teere w rd e n  eingehend unter
sucht. Der durch den Geh. an freiem Kohlenstoff bedingte W.-Grch. der Rohteere steigt 
m it der Verkokungstemp., ebenso die D. u. dor Pechanteil. Die Teere wurden nach 
einem neuen Lsg.-Sehema in yerschiedene Gruppen ehem. Verbb. getrennt. Die Hochst- 
ausbeute an Fett- u. Oxysaurcn in Ester- u. Anhydridbmdung Hegt bei 650°. Die Tief- 
temp.-Teere zeigen hohen Phenol- u. Paraffingch. Der 800°-Teer nahert sich dem typ. 
Kokereiteer m it deutlichem Geh. an Naphthalin u. Anthracen. (Brennstoff-Chem. 13. 
401—06. 1/11. 1932. Hannover.) Sch u ster .

Carlo Mazzetti, Die Oasindustrie in  Italien. Entw. u. heutiger Stand. (Ind. 
ehimica 7. 1504—10. Nov. 1932. Rom, Ing.-Schule.) R. K. Mu l l e r .

E. Dubois und J. Schmid, Vergasung von Kleinkoks in  eingebauten Generatoren. 
Mitteilung yon Betriebsergebnissen bei der Vergasung von Perlkoks in einem Schacht- 
generator, der m it einem Spezialtreppenrost yon groBer Rostflache ausgest-attet ist.
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-Vor- ii. Nachteile gegenuber dem Zentralgeneratorenbetrieb. (Gas^ u. Wasserfach 75. 
921—26. 19/11. 1932. Krefeld u. Baden [Śchweiz].) S c h u s t e r .

Bernhard Neumann, Carl Kroger und Ernst Fingas, Die chemischen Grundlagen 
der Wassergaserzeugung aus Koks und Kohle. Den Annahmen von P. D o lc h  (C. 1932.
II. 3649), daB C0 2  bei der Einw. yon W.-Dampf auf Kohle sekundar durch die Ein- 
stellung des Wassergasgleichgowichts gebildet wird, u. diese Einstellung von der Rk.- 
Fahigkeit des Kokses abhangt, stehen folgende Erscheinungen entgegen: Die Bldg. yon 
C02 auf H 20  u. O ist nach dem Molekelaufbau gut yorstellbar; aus der Parallelitat der 
Rk.-Fahigkeit des G gegen H 2 0 , C 0 2 u. 0 2 ist dic primiire COa-Bldg. wahrscheinlich; 
Verss. der Vff. mit aktm ertem  Graphit zeigten, daB eine Steigerung der Rk.-Fahigkeit 
móglich ist, ohne daB dabei eine gleichzeitige Einstellung des Wassergasgleichgowichts 
im Gasraum erhalten wird. E in exakter Beweis fiir die A rt der Primarrk. sei nur durch 
Einw. von W.-Dampf unter einem Druck von weniger ais 0,05 mm moglich. — Stellung- 
nahme von F. Heyd fur die DoLCHschen Ansichten. — SchluBwort yon P. Dolch. 
(Gas- u. Wasserfach 75. 972—74. 3/12. 1932. Brcslau.) S c h u s t e r .

B. Richardson, Verschiedene Bełrachiungen iiber die moderna Gaspraxis. Diskussion
einzelner Betriebsfragen an H and prakt. Ergebnisse (der Vertikalkammerofen, Carbu- 
rieren von Wassergas, Korrosion, Normgas, Kohleeigg., Ammonsulfatgewinmmg mittels 
Zinksulfat). (Gas J .  200. 695—99. 1932.) "" S c h u s t e r .

Herbert Klinger, Stadtgas aus Braunkohle. Inhaltlich ident. m it der C. 1933.
I. 163 ref. Arbeit. (Montan. Rdsch. 24. Nr. 23. 1—14. 1/12. 1932. Wien.) S c h u s t e r .

W. H. Fulweiler, Das Gumproblem im  Stadtgas. Ursachen der Gumbldg. Chem. 
Zus. von Gum. (Gas J . 200. 570—72. Gas Age-Rec. 70. 453—58. 1932. Phila- 
delphia, Pa.) SCHUSTER.

Leon J. Willien, Hochwertiges Olgas zur Untersłulzung von Naturgas. Vf. be- 
spricht die Frage, wie aus Gasolen oder Schwerbenzinen schnell ein liocliwcrtiges u. 
Jiei/.kriiftiges Stadtgas hergestellt werden kann, wenn die Ferngasyersorgung mit 
Naturgas unterbrochen ist. Genaue Vers.-Berichte iiber die Ólgasbereitung, apparative 
Einrichtung u. Wiedergabe yon Yers.-Resultaten auf Diagrammen. (J. Western Soc. 
Engr. 37. 272—83. Okt. 1932.) K. O. M u l l e r .

H. L. Olin, Virgil Scarth und W. L. Starkweather, Der katalylische Einflufi 
von aktiner Kohle, bei der trockenen Gasreinigung. Unters. der Reinigungswrkg. von 
Eisenoxjrd-Kohlegemischen bei der Entfernung yon H 2S aus Gasen. (Gas Age-Rec. 70.
561—64. 1932. Iowa.) " S c h u s t e r .

C. H. S. Tupholme, Elektroslatische Ausfdllung in  den Verkokungsinduslrien.
Mitteilung von Betriebsergebnissen iiber die Entteerung yon Gasen. (J. Soc. chem. 
Ind., Chem. & Ind. 51. 918—20. 1932.) S c h u s t e r .

J. G. King und M. A. Matthews, Die Behandlung von Teer. Dest. von Teeren, 
Crackhydrierung, Hoch- u. Tieftemp. -Teere. (Colliery Guard. J. Coal Iron Trades 145. 
701—03; Gas J . 200. 213—15. 1932.) S c h u s t e r .

William N. Lacey, Die Aufrechterhaliung des Gasdruckes bei der Geuńnnung von 
Erddl ist angebracht. Vf. stellte durch Verss. fest, daB Naturgas in Rohólen in betriicht- 
lichen Mengen gel. ist u. zwar in spezif. schweren Olen mehr ais in Leichtolen. Die gel. 
Gase yerringern dic Yiscositat u. die Oberflachenspannung der Rohóle u. bewirken 
dadurch das AusflieBen aus den Brunnen. Die gel. Gase bewirken auch eine betracht- 
liche VolumvergróBerung. N ur in sehr diinner Schieht wird Ol m it Gas gesattigt, 
so daB es angebracht ist, den urspriinglichen Druck, zwecks Yermeidung von Ver- 
lusten an gel. Gas, auf dem Ol zu belassen. (Oil Gas J . 31. Nr. 26. 49. 57. 
1932.) K. O. M u l l e r .

J. M. Mac Quarrie, Das Paraffinproblem in den Olfeldern von Ost-Texas und 
Melhode zur Verhutung wid Behandlung. Vf. m acht Vorschlage, die die Abscheidung 
yon Paraffin in Ost-Texas-Rohol, dio zur Verstopfung yon Leitungen fiihren kann, 
yerhindem sollen. (Oil Gas J .  31. Nr. 25. 14— 16. 10/11. 1932.) K. O. M u l l e r .

Arch. L. Foster, Nebeneinanderschaltung von Leitungen ergibt Anpassungsftihig- 
keit der erhaltenen Produkte in einer Garberanlage. In  der G a r b e r -R e f i n i n g  Co. 
wurden unmoderne Crack- u. Dest.-Kesseł hinter- u. nebeneinandergeschaltet u. durch 
genau berechnete Zusammenarbeit derselben ICraftstoffe m it hoher Octanzahl erhalten. 
Einzelheiten vgl. Original. (Nat. Petrol. News 24. Nr. 43. 28—32. 26/10.1932.) K .O.M u.

Ewald Pyhala, Polymerisation von letchten Kohlenwasserstoffen, ungesattigten und 
anderen, die aus den Gasteeren von Erdolen gewonnen wurden, zu hoch riscosen Schmier- 
ólen, Lacken und trocknenden Olen, sorme zu Naphthalin und seinen beiden unbelcannten
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Isomeren. (Vgl. C. 1924. I. 839.) Die wahrend des Krieges von der N a p h t h a p r o - 
d u k t i o n s g e s e l l s c h a f t  N o b e l  in Baku bei 650—750° durehgefiihrte Craekung 
yon Erdól ergab neben 50% Gasteer vom spezif. Gewicht 0,80—0,85, 47—48% Gas u. 2 
bis 3%  Koks. Aus den Gaswaschólen u. dem leichten Gasteer wurden dureh Dest. 
die aromat. KW-stoffe abdest., die neben Bzl., Toluol u. Xylol u. Naphthalin, naphthen., 
paraffinbaa. u. ungesatt. Verbb. enthielten. Die fraktionierte Dest. dieser Leichtóle 
ergab 5,3% Vorlauf, 27,7% Rohbzl., 20,5% Rohtoluol, 12,9% Rohxylol, 31,0% Riick- 
stand u. 2,6% Verlust. Die Fraktionen wurden getrennt raffiniert m it 4— 6 %  92%ig. 
H 2 SO,„ m it Alkali neutralisiert u. m it 1,4% KMnO.] nacliraffiniert u. dann gewasehen.

00=1 00=n 00=111 
Bzl. u. Toluol wurden aus den so yorraffinierten Fraktionen mittels H 2 0-Dampf ab- 
getrieben, dabei bleiben alle Verunreinigungen unzers. im Ruekstand u. bilden eine 
dunkelbraune Emulsion. Diese Enmlsion diente ais Ausgangsprod. fiir dio Gewinnung 
von hochviscosen Sehmierólen dureh Polymerisation. Die Emulsionsruekstande bei 
der Bzl.-Gewinnung hatten eine Viscositat yon 1 bis 1,2 E° bei 50° u. ergaben bei der 
Dest.: 27,1% Solarol, D . 1 8 - 5  0,88—0,90; 21,1% Spindelol, D . 1 8 ' 5  0,90—0,93; 12,3% Ma- 
schinenol, D . 1 8 >6 0,95; 40% Żylinderól, D . 1 8 >5  0,96; 20,7% Riickstand in Form von 
kolophoniumartigen Harzen u. 14,8% H 20 , H 2 S 0 4 u. Verlust. Die Emulsionsriick- 
stande der Toluolfraktion ergaben demgegoniiber 37,4% Solarol, 16,8% Spindelol, 
S,2% Masehinenól u. 22,0% Zylinderol, 15,6°/o Neutralharze. Die Polymerisationcn 
dieser Emulsionsruekstande wurden vom Vf. in Mengen yon 3 bis 4000 1 durchgefiihrt, 
Vers.-Anordnung u. apparative Einriehtung ygl. Original. Es zeigte sich, daB die 
Polymeriaationsdest. im GroByers. anders yerlief ais die yorbereitenden Laboratoriums- 
verss. E rst die groBteehn. Verss. ergaben den Anfall von trocknenden Laeken. Aueh 
fand Vf. einen anderen Polymerisationsverlauf, je naehdem er iiberhitzten H 2 0-Dampf 
wahrend langer Zeit 26 Stdn. oder nur kurze Zeit 15 Min. auf das Ausgangsmaterial 
einwirken lieB. Dieser EinfluB ist groBer ais die schwankende Zus. des Ausgangs- 
materials. Aueh kann die Polymerisation dureh einfaehes Erhitzen bis zum Kp. erreicht 
werden (ygl. C. 1928. I. 611). Die Fraktionierung der oben genannten Solarolfraktion 
ergab eine Zus. von 12,6% Naphthalin, 2,77% Solventnaphtha, 18,4% terpentin- 
ahnliche Fraktion, 2,1% dunkelbraunes Harz u. l,94°/o hellgelber Lack. Vf. unter
sucht eingehend die Bldg. des Naphthalins sowolil dureh die Craekung des Erdóls ais 
auch dureh Polymerisation der Ruckstandsemulsionen. Der EinfluB der gewóhnlichen 
Dest., sowie die Einw. yon Druck u. H 2 0-Dampf bei den einzelnen Fraktionen wird 
untersucht. Vers.-Druchfuh.rung u. Resultate im Original. Reindarst. u. wiederholte 
Rekrystallisation zeigte sowohl bei den Naphtlialinen der Fraktionen ais auch der 
Riickstande die Anwesenheit der yon A. G a r d e n  1819 entdeckten u. 1829 yon F a r a d a y  
identifizierten Isomeren des Naphthalins. Bildliche Wiedergabe der Krystallformen 
dieser Isomeren im Original, ais Konst.-Formeln fur die beiden Isomeren gibt Vf. die 
oben stehende Zus. I  u. I I  gegenuber dem gewóhnlichen Naphthalin I I I  an u. belegt 
seine Ansicht dureh die yon E r l e n m e y e r  u . Gr o e b e , B a m b e r g e r , H a r r ie s  u. 
W i l l s t a t t e r -W a SEK aufgestellten Theorien. (Matieres grasaes-Petrole Dćrives 23. 
9312—15. 9340—41. 24. 9452—56. 1932.) K. O. Mu l l e r .

S. S. Shaffer und J. E. Pollack, Ammoniak ais Reagens zur Bekampfung von 
Korrosionm in modernen drucklosen Raffinationsapparaturen. Vff. besprechen die bei 
der Verarbeitung von Rohólen in Lagertanks, Rohrleitungen, Fraktionierturmen u. 
Kondensatoren auftretenden Korrosionen, die dureh die bei der hydrolyt. Spaltung 
von Ca- u. Mg-Salzen auftretende HC1 heryorgerufen werden. Die Zugabe von gas- 
fórmigem NH 3  neutralisiert die freie Saure u. yerhindert die Korrosion. Beschreibuug 
der Arbeitsweise u. Vers.-Resultate im Original. (Oil Gas J . 31. Nr. 26. 88—90. 17/11. 
1932.) K. O. M u l l e r .

S. S. Shaffer und J. E. Pollack, Korrosion in  drucklosen Raffinalionsapparaten. 
Inhaltlich ident. m it vorst. referierter Arbeit. (Petrol. Times 28. 551—52. Refincr 
natur. Gasoline Manufaeturer 11. 568—72. 3/12. 1932.) K. O. M u l l e r .

O. F. Campbell, Vei vollkommnete Methode fu r  die Verwendung von Petrolkoks in  
der Raffinerie ais Brennstoff fiir  den Betrieb von Dampfkesseln. An Hand von Ab- 
bildungen u. Planen wird eine Kesselanlage der R e f i n i n g  Co . in Houston (Texas) 
beschrieben, in der gepulyerter Petrolkoks, wie er in der Raffinerie anfallt, yerfeuert



1933. I. H X1X. B r e n n s t o f f e . E r d Ol . Min e r a l Ol e . 879

wird. Genaue Arbeitsweise im Original. (Oil Gas J . 31. Nr. 26. 85—86. 17/11. 
1932.) K. O. Mu l l e r .

O. F. Campbell, Verwendung von Pelrolkoles ais Brennstoff fiir  Dampfkessel. 
Inhaltlich ident. m it vorst. refcriertcr Arbeit. (Refiner natur. Gasoline Manufacturer
11. 576—81. Nov. 1932.) K. O. Mu l l e r .

E. W. Zublin, Kontinuierliclie Saurebehandlung von Leichtólen im Laboratorium. 
An Hand einer Abbildung bescbreibt Vf. einen App., in dem Dampfphasencrackdestillato 
obne starkę Polymerisation in kiirzester Zeit (60 sec) kontinuierlich m it 70— 95%ig. 
H 2 S 0 4 behandelt werden konnen, wobei nur geringe Saure-, Schlamm- u. Polymeri- 
sationsverluste (bis 15°/0) auftreten. Bescbreibung der genauen Arbeitsweise im Original. 
(Refiner natur. Gasoline Manufacturer 11. 558—59. Oil Gas J . 31. Nr. 26. 74. Nov. 
1932.) _ K. O. Mu l le r .

Henry von Winkler, Geruchsverbesserung ungesattigter Leichtole. Um das estland. 
Schieferbenzin von unangenehmem Gerucb zu befreien, schlagt Vf. vor, wahrend der 
H„SO.)-Wasche m it 70°/oig. H 2 SO., Methanal oder andere Aldehydc, z. B. 0,4°/o 40°/oig. 
Formalin, zuzusetzen, wobei die iibelriechenden Anteile in wasserloslicher Form tiber- 
gefiihrt werden u. dann ausgewaschen werden konnen. (Chem.-Ztg. 56. 991—92. 
14/12. 1932.) K . O. Mu l l e r .

A. Sachanen, Raffination der Crackbenzine. Vf. gibt einen Bericht uber die chem. 
Priifmethoden fur Crackbenzine, besonders iiber Gumbest. u. Geh. an S-Verbb. an 
Hand der Literatur. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 29. 560—65. Okt. 1932.) K. O. Mu l l e r .

H. K arplus, Ole, Fette und Schmiermillel. Allgemeine Betrachtungen iiber Kolloid- 
chemie u. dam it zusammenhangende Fragen, wie Deutung des Schmiervorganges, 
Veredelung der Schmiermittel, u. Messung der Bcnctzungswarme ais prakt. brauch- 
bares MaB fiir die zwischen den Schmiermitteln u. der Gleitflachc wirksamen Capillar- 
u. Adsorptionskrafte, sowie iiber die Benetzbarkeit einer Gleitflachc durch Graphit 
(Kolloidgraphit) u. die Orientierung der Molekule im Schmierfilm. (Allg. Ol- u. Fett- 
Ztg. 29. 558—60. Okt. 1932.) K. O . Mul le r .

Ernst W. Steinitz, Zur Kennzeichnung von Schmiermitteln fiir schmiertechnische 
Versuche. Im  AnschluB an die Arbeit von H e in  (vgl. C. 1932. II. 480) schlagt Vf. 
yor, bei Vers.-Berichten nicht die Markenbezeichnungen fiir die Versuchsole anzufiihren, 
sondern iiber Provenienz, Herst. u. pliysikal. u. chem. Konstantcn der Ole genaue 
Angaben zu machen. Erwiderung y o j i  Hein. (Petroleum 28. Nr. 49. Motorenbetricb 
u. Maschinenschmier. 5. Nr. 12. 4— 5. 7/12. 1932.) K. O. M u lle r .

A. von Philippovich, Neuere Untersuchungsverfahren zur Bestimmung der Riick- 
standsbildung von Motorenólen. Vf. berichtet iiber die bei der D e u t s c i ie n  V e r su c h s-  
ANSTALT FUR L uFT FA H R T  durchgefuhrten Yergleichsverss. u. bewertet die in der Praxis 
ausprobierten u. bewahrten Schmieróle nach folgenden Laboratoriumsunterss.: 
C o n rad son -T  e s t , R am sb ottom  - W e r t ,  Y e r k o k u n g  m i t  L u f t  (350 bis 
500°), B u tk o w -N  e u t r a l i s a t i o n s z a l i l ,  B u tk ow -A  s p li a 11 g e h . , B a a d e r -  
A l t e r u n g s p r u f u n g  u. nach den Zunahmen des R am sbottom -W ertes u. der Zu- 
nahme der Viscositat nach den Vorschriften des A ir -M in is tr y . Yf. stellt fest, daB fiir 
die Bewertung der Ole auBer der Menge Olkohle (nach C o n rad son ) eine Prufung der 
Hartę der Olkohle wichtig ist. Ebenso miiBte bei der Best. der Menge fester Fremd- 
stoffe im gebrauchten Ol die TeilchengróBe beriicksichtigt werden. Andere Unters.- 
Methoden werden krit. betraelitet. (Petroleum 28. Nr. 49. Suppl. 10— 11. 7/12.
1932.) K. O. Mu l l e r .

Jacętues Woudhuysen, Synthetischc Schmieróle. Vf. besprioht die yielseitige
Verwendungsm6 glichkeit seiner synthet. Schmiermittel, die auf dem niedrigen Reibungs- 
koeff. beruhen. Diese Schmiermittel sollen auch gegen liohc Belastung sehr wider- 
standsfahig sein u. liohe Drucke aushalten, wobei sie sich nur wenig erwarmen u. daher 
sehr bestandig sind. Tabellar. Wiedergabe von Vers.-Resultaten im Original. (Petroleum
28. Nr. 49. Motorenbetricb u. Maschinenschmier. 5. Nr. 12. 2—3. 7/12. 1932.) K. O. Mii.

Otto Steinitz, Neue liochwertige Schmiermittel mit Kolloidgraphit. (Allg. Brauer- u. 
Hopfcn-Ztg. 72. 1016. 28/11. 1932.) K olbach .

M. Naphtali, Paraflow. E in Fortschritt in  der Schmierólherstellung. Herst. u. Eigg. 
von Paraflow sowie Angaben iiber Stockpunkterniedrigung bei Schmierolen durch 
Zusatz von 1 /4— l 1 / 2 ° / 0  des Praparats. (Metallborse 22. 1599. 14/12. 1932.) K. O. Mu.

Oscar G. Bridgeman, Schwere Automobil• und Maschinengetriebe erwecken besondere 
Probleme a u f dem Gebiet der Schmierung. Allgemeine Betrachtungen. (Oil Gas J . 31. 
Nr. 26. 50. 57. 17/11. 1932.) K . O. Mu l l e r .
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— , Die Schmierung von Tonziegelmaschinen, An Hand von Abbildungen werden 
die schmiertechn, Fragen bei allen Gattungen von Tonbearbeitungsmaschinen be- 
sprochen. (Lubrication 18. 121—32. Nov. 1932.) K. O. M u l l e r .

A. E. Beet, Weitere Unlersuchungen zum Kjeldahlprozefi. E in Vergleich zwischen 
Kohle und anderen slitkstoffhaltigen Substanzen. (Vgl. C. 1932. I I . 2907.) N-Bestst. in 
Yerschiedenen Meblsorten, Horn- u. Knoehensubstanz in K 2 S 04-haltiger Schwefelsauro 
olme u. m it katalyt. wirkenden Zusatzen (HgO, Se, Te, Se -j- Hg, CuS04, 5 H 2 0) er- 
gaben, daB ein „Nachkoehen“, wie es bei der Unters. von Kohlcn notwendig ist, im 
allgemeinen wegfallen kann. (Fuel Sci. Pract. 11. 406—08. Nov. 1932. Shef
field.) SCHUSTER.

S. deWaard und F. van Beek, Die Wasserbestimmung in festen Brennstoffen. 
(Vgl. P i e t e r s  u. K o o p m a n s , C. 1932. II. 2908.) K rit. Bespreehung u. teilweise 
experimentelle Nachpriifung der Faktoren, die die Ergebnisse der verschiedenen Best.- 
Methoden (Trocknung, Dest., Extraktion) beeinflussen. (Chem. Weekbl. 29. 598—603.
1932. Den Haag.) S c h u s t e r .

K. Gieseler, Bestimmung der Erweichungszone von Kohlen. Beschreibung einer 
einfaehen, bis 520° brauohbaren Vers.-Anordnung, die in Verb. m it einem Penetro- 
meter eine genaue Best. des Erweichungsbeginns u. des Punktes der Wiederverfestigung 
ermoglieht. Ein Vergleieh m it den Bildsamkeitskurven nach F o x w e l l  zeigte, daB der 
Hochstwert dieser Kurven mit dem Punkt der Wiederverfestigung nicht ubereinstimmt. 
(Gliickauf 6 8 . 1102—04. 1932. Breslau.) ' S c h u s t e r .

Ferdinand Schulz und A. Balada, Zur Normierung der Conradsonschen Ver- 
kohlungsprobe. (Vgl. C. 1927. II. 657.) Genaue Vers.-Beschreibung m it Abbildungen 
u. Vers.-Resultate der von der T s c h e c h o s l o w a k . N o r m a l i s i e r u n g s g e s e l l s c h a f t  
(Prag) ausgearbeiteten Modifikation des A. S. T . M. V  e r  k  o k u n g s t  e s t  e s nach 
Co n r a d s o n . (Petroleum 28. Nr. 46. 5— 6 . 16/11. 1932.) K . O. M u l l e r .

W. H. HofJert und G. Claxton, Der Orydationstest ais Maj} der Stabilitdt von 
Benzolem, beim Lagern. Nach ausfiilirlicher Bespreehung der Zusammenliange zwischen 
dem Oxydationstest u. der Gumbldg. beim Lagern werden die Apparatur u. Arbeits- 
weise zur Best. des Oxydationstestes beschrieben. Die Methode besteht darin, daB 
Sauerstoff 3 Stdn. durch die Bzl.-Probe perlt, die auf dem sd. W.-Bad erhitzt wird. 
Nachher werden 3/.i des Bzl. abdest., der Rest yerdampft u. der Ruckatand gewogen. 
Die Ergebnisse werden in mg/100 ccm Bzl. ausgedruckt. (Gas J . 200. 494—99. 
Gas Wid. 97. 560—65. 1932.) S c h u s t e r .

H. R. Wolf und H. C. Mougey, Laboratoriumsmethode zur Bestimmung der Leislung 
non jelzt in  Oebrauch befindlichen Hochdruckschmiermilteln. Vff. prufen in einer ldeinen 
Reibungsmasckino 3 Hoehdruckschmiermittel u. vergleichen die erhaltenen Resultate 
m it den im prakt. Betrieb gefundenen Werten. Ais Schmiermittel yerwenden sie (vgl.
C. 1932. I. 1606) 1. ein Schmierol, das durch Yermischen eines m it Schwefelchloriir 
behandelten verseifbaren Ols m it einem Mineralól oder durch Behandlung des Mineralóls 
m it Schwefelchlorur entstanden ist, 2. ein Schmierol, das durch Vermischen eines 
yerseifbaren Ols, das chem. gebundenen S enthalt, mit Mineralól erhalten wurde oder 
ein schwefelhaltiges Mineralól, in dem der S direkt an das Mineralól gebunden ist, 
u. 3. ein Schmierol, das Bleiseifen u. S enthalt. Der Bleiseife kann der S zugefiigt werden, 
oder der S-Geh. entstam m t dem Mineralól. Vers.-Durchfuhrung u. Resultate im Original. 
(Oil Gas J . 31. Nr. 26. 58— 61. 17/11. 1932.) K. O. Mu l l e r .

H. W. Gonell, Der Nachweis von Flugasche. I I . Teil. (I. vgl. C. 1932. I. 474.) 
Reliefschliffe von Flugasche bei yerschiedener Beleuchtung. Der Ultropak-Illuminator. 
S e in e  Anwendung zum sicheren Erkennen von Flugasche in Flugstaub. (Arch. Warme- 
wirtsch. Dampfkesselwes. 13. 289—90. 1932. Berlin.) S c h u s t e r .

Pierre Eugśne Henri Forsans, Frankreicli, Vorbehandlung der Kohle vor der 
Verkokung. Dio zur Verkokung bestimmte Kohle soli entwassert u. auf etwa 300° 
yorerhitzt werden, indem man sie in Warmeaustausch m it dem gliihenden, aus den 
Retorten entleerten Koks bringt. Dies kann indirekt unter Venvendung eines die 
Warme iibertragenden Mediums, z. B. Rauchgas oder Koksofengas, geschehen, indem 
der gliihende Koks u. die zu erhitzende Kohle in zwei nebeneinander stehendc Be
halter gebracht u. der Gasstrom zuerst durch den gliihenden Koks u. dann im Gegen- 
strom zu der herunterrieselnden Kohle in den zweiten Behalter eingefiihrt u. im Kreis- 
lauf bewegt wird. Dadurch wird zugleieh der Koks gekiihlt. Die Warmeubertragung 
kann auch durch direkten K ontakt in einem Drelirohr erfolgen, aus dem die Kohle-
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stiicke infolge ihrer kleineren Dimensionen durch am Ende befindliche Lócher u, die 
Koksstiicke aus der Endóffnung der Trommol direkt ausgetragen werden. (F. P. 
733 638 vom 17/6. 1931, ausg. 8/10. 1932.) D e r s i n .

Gabor Szigeth, Budapest, Scliwelung von Brennkohle. Zu dem Ref. von F. F. 
718 497; O. 1932. I. 3370 ist nachzufcragen: In  den oberen Teil der Dest.-Kammer 
soli ein dio Verbrennung befórderndes Gas, vorzugsweise O,,, eingefiihrt werden. 
(Aust. P. 2978/1931 vom 8/7. 1931, ausg. 28/7. 1932. Ung. Prior. 10/7. 1930. Zus. 
zu Aust. P. 2745/1931; C. 1932. II. 4403.) D e r s i n .

Theodor Lichtenberger, S tu ttgart, und Ludwig Kaiser, Herbede, Ruhr, Ver-
faliren zur Gewinnung von Gas und Ofen zur Ausfuhmng des Verfahrens. Yerf. zur Ge- 
winnung von Gas naeli i). R. P. 493 675, dad. gek., daB das durch die Vergasung der 
Brennstoffe im Salzsclimelzbad erzeugte Wassergas dureh die zu trocknende u. zu 
entgasende Beschickung eines auf das Wasserbad aufgesetzten Schachtes hindurcli- 
gefuhrt wird, wobei in einem gekuppelten Ent- u. VergasungsprozeB ein hochwertiges 
Mischgas erzeugt wird. — Zwecks Carburierung wird Teer in die Salżschmelze ein- 
gefiilirt. (D. R. P. 564607 KI. 24e vom 5/4.1930, ausg. 21/11. 1932. Zus. zu D. R. P. 
493 675; C. 1930. 11.671.) D e r s i n .

Theodor Lichtenberger, S tu ttgart, und Ludwig Kaiser, Herbede, Ruhr, Vcr- 
fahren und Yorrichłung zur Gewinnung von Gas. Verf. zur Gewinnung von Gas nach
D . R. P. 493 675 im Fallc der Vcrarbeitung feuehter oder nicht entgaster Bremistoffe, 
dad. gek., daB die Trocknung u. Entgasung in einem bei den Kohlenwassergaserzeugem 
an sich bekannten, iiber die Vergasungszone aufgesetzten, geschlossencn, durcli das 
abziehende Wassergas von auBen belieizten Schacht erfolgt, aus dem der entgasto u. 
getrocknete Brennstoff gliihend unmittelbar in die Salzschmclzc iibergefuhrt wird. 
(D. R. P. 564 988 KI. 24e vom 9/3. 1930, ausg. 25/11. 1932. A. Prior. 29/3. 1929. 
Zus. zu D. R. P. 493 675; C. 1930. II. 671.) D e r s i n .

Werschen-WeiBenfelser Braunkohlen-Akt.-Ges., Halle a. S., Veifahren un<l 
Einricldung zur ununterbrochenen Erzeugung von Wassergas aus feiiikóniiycn, piduer- 
oder staubfórmigen Brennstoffen, dad. gek., daB das vorher durch Blasen hocherhitztc 
Gut stiindig u. regelbar in u. durch einen besonderen, dampfdurchstromten Gasungs- 
raum gefuhrt wird, aus dem es nach Bldg. von Wassergas abgekiihlt ausgebracht u. 
erneut in den Raum zum HeiBblasen eingefiihrt wird. — Dadurch soli die Erzeugung 
COo-reicher u. CO-armer Blasegase u. die Verwendung mulmiger u. staubfórmiger 
Brennstoffe in ununterbrochcner Arbeit. ermóglicht u. die Verunreinigung des Wasser- 
gases durcli Blasegas yermieden werden. (D. R. P. 564 870 KI. 24e vom 6 / 1 2 . 1927, 
ausg. 24/11. 1932.) DERSIN.

Chemical and Metallurgical Corp. Ltd., Runcorn Cheshire, John Wallace 
Crabtree, Runcorn, Simon Bernard Casson, Manchester, u. George Clifford Riley, 
Runcorn, Destillationsverfahren, insbesonderc zum Anreichern NH3-haltiger Fil., z. B. 
Gasimsser. Die Fil. werden in einer Kolonne auf den einzolnen Boden zunelimend 
steigenden Tempp. ausgesetzt. Die hierbei entweichenden NH3-Dampfe werden in 
einen besonderen Teil der Kolonnen gefuhrt u. dort von frisch zugefiihrtem Gaswasser 
niedergeschlagen, so daB konzentriertere Fl. erhalten w ird. (E. P. 370 412 vom 31/12.
1930, a u sg . 5/5. 1932.) J o h o w .

Gesellschaft fiir Linde’s Eismaschinen, A.-G., Deutschland, Verjahren zum
Enlfernen von Stickoxyden aus Gasgemischcn. Um aus Industriegasen, insbesondero 
Kokereigasen, Stickoxyde zu cntfernen, leitet man die vorher von sauren Bestandteilen 
befreiten Gase in Lsgg., die niedere Sclnvefeloxyde in Form ihrer alkal. Salze bei Ggw. 
von OH-Ionen enthalten. Z. B. wird ein Kokereigas, das unter 12 a t von Teer, Naph
thalin, Benzol u. NH 3  befreit ist, durch Waschen m it H 20  unter Druck von H^SO, 
u. der Hauptmenge CO, befreit. Das Gas wird sodann in einer Lag. von NaOH u. Na^SO., 
gewaschen, wobei das Stickoxyd ais Nitrosohydroxylaminsulfonat u. C 0 2 ais NaoCO, 
gebunden wird. (F. P. 701 891 vom 12/9. 1930, ausg. 24/3. 1931. D. Prior. 14/10. 
1929.) H o rn .

William Joseph Hunter, Shrevcport, V. St. A., Gewinnung ton Holzteer. Das 
Rohdcstillat wird nach Abtrennung von saurem W. mit organ. Fil., wie Terpcntinol, 
Kiefernol oder einem von 86— 150° sd. Leichtól der Holzdest. yerd., in einer Yorr. m it 
W. gewaschen u. in eine wss. u. olige Seliicht getrennt. Bei der Dest. der óligen Schicht 
hintcrbleibt nach Verdampfung des Lósungsm. das Tccról. (E. P. 376 009 vom 6/7.
1931, ausg. 28/7. 1932.) '  D e r s i n .’
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J. S. Watson, Lexington, und Walter M. Parkmau, Jackson, Gewinnung von 
Kondensaten aus Naturgasen. Das Naturgas wird unten in eine Kolonnc eingofiihrt, 
welche eine doppelte Wandung aufwcist, deren Hohlraum von W . oder einem anderen 
Ktililmittel durchstromt wird. Das Gas trifffc zunaelist auf Siebe o. dgl. aus Kupfer 
u. dann auf mchrere akt. Kohle entlialtendc Abtcilungen, welclie unterbrochen werden 
yon Hohlraumen, ans denen Kondensate abgezogon werden konnen, bzw. in dic W.- 
Dampf eingeleitet werden kann. (A. P. 1875199 vom 10/11. 1931, ausg. 30/8.
1932.) " W a l t h e r .

Research Process Co., Delaware, iibert. yon: Isaac N. Beall, Texas, Absorption 
von Dampfen und Fliissigkeiten. In  einem Waschturm, in dessen oberen Teil sieli zwei 
gegeneinandergęfichtete Verspruhvorr. befinden, werden Gasgemisehe m it Pil. aus- 
gewasehen. Die Gas-Fl.-Misehung gelangt durch melirere engmaschige Netze zu einer 
P latte, die eine Anzahl nach unten gerichteter AbfluBroliren besitzt. .Tcde dieser Rohren 
taueht in einen unten gescblossenen Topf, der oberhalb der AbfluBóffnung yerschicdene 
Spalte zum A ustritt fiir das Gas u. die Fl. tragt. Das Gas-Fl.-Gemisch wird in diesen 
Topfen c.ntmischt. Das Verf. dient z. B. zum Reinigen von Naturgas. (A. P. 1 824 458 
yom 13/1. 1928, ausg. 22/9. 1931.) H o r n .

John D, Fields, Los Angeles, Y. St. A., Vercrackung und Yerkokung. Man mischt 
hochsd., rohes Petroleumol mit kohlenstoffhaltigen Abfallstoffen, wic Sagespanen, 
Melasseruckstanden, getrockneten Mccresalgen u. dgl., dio bei der trockenen D e s t .  
Alkohole, Essigsaure, Aceton u. Phenole ergeben u. erhitzt das Gemisch unter Uber- 
druck auf Spalttemp. Dann wird das Gemisch unter Druck bis auf Koks abdest. — 
Zur Erzeugung eines metallurg. Kokses kann man dem  Gemisch noch feinyerteiltes 
Eisenerz zusetzen. A. PP. 1864 686 vom 3/3. 1930, ausg. 28/6. 1932 u. 1864 720 
v o m  29/G. 1931, ausg. 28/6. 1932.) D e r s i n .

Standard Oil Comp., W hiting und Chicago, V. St. A., Verfahren zur Gewinnung 
eines asphaltfreien Rolisloffs zur Druckwarmespallung von Kohlenioassersloffólen, bei 
welchem asphalthaltige Dest.-Riickstande des Erdóls einer schwach spaltenden Dest. 
unterworfen werden u. der dabei entstehende Riickstand ycrkolit wird, dad. gek., daB 
die asphalthaltigen Dest.-Ruckstande in an sich bekannter Weise in einem Roliren- 
erhitzer, u. zwar unter atmosphar. oder einem nur wenig hoheren Druck u. bis auf eine 
oberhalb der Verkokungstemp. liegende Temp. erhitzt u. dann ohne Erniedrigung des 
Druckes, abgesehen von der durch den n. Leitungswiderstand yerursachten Druck- 
minderung, in eine Yerdamjifungslęammer geleitet werden, dio auf eino derart bobo 
Temp. yorgewarmt ist, daB bei der Einleitung des erhitzten Oles Yerkokung ein tritt. 
(D. R. P. 563543 KI. 23b yom 29/12. 1929, ausg. 8/11. 1932. A. Prior. 31/12. 
1928.) D e r s i n .

śig b e rt Seelig, Berlin-Charlottenburg, Verfahren zur Dmchrarmebehandlung von 
Koldemcasserstoffólen. Weitere Ausbildung des Verf. zur Druckwarmebebandlung von 
KW-stoffolen nach D. R. P. 340 991, bei welchem das zu behandelnde Ol unten in ein 
zum Teil m it geschmolzenem Metali u. Yerteilungskorpern gefiilltes DruekgefaB ein- 
gespritzt wird, wobei ein Einsatz die Beriihrung des Oles mit den h. Wandungen ver- 
hindert, dad. gek., daB das im oberen Teil des DruekgefuBes sich ansammelnde Spalt- 
gut vor dem Yerlassen des DruckgefiiBes durch eine Rohrleitung liindurehgefuhrt 
wird, die im Ringraum zwischen dem Einsatz u. den Wandungen des DruekgefaBes 
angeordnet ist. •— Dadurch soli der Zwischenraum zwischen Einsatz u. Wandung des 
Autoklayen fiir die Zwecke der Spaltung ausgenutzt u. eine lioliere Ausbeute erzielt 
werden. (D. R. P . 564 900 KI. 23b vom 20/5. 1927, ausg. 24/11. 1932. Zus. zu
D. R. P. 340 991; C. 1922. II. 718.) D e r s i n .

Pure Oil Co., Chicago, iibert. von: Rudolf C. Osterstrom, Chicago. Spallen 
rem Kohhnwasscrstoffolen. In die Óldampfe, welche durch Einleiten yon in Rohren 
erhitzten Olen in einen Yerdampfer erhalten wurden, werden Fullcrerde u. die bei dem 
Yerf. entstchenden nicht kondensierbaren Gase eingefiihrt. Das Gemisch wird dann 
durch auf 530° erhitzte Spallrohre geleitet. Nach Druckyerminderung wird in einem 
Verdampfer die Fullererde m it den Polymerisationsprodd. aus den Spaltdiimpfen ab- 
getrennt. (A. P. 1860199 vom 30/4. 1929, ausg. am 24/5. 1932.) W a l t h e r .

Standard Oil Development Co., iibert. von: Nathaniel E. Loomis, Westfield, 
Spallen von KohUnwasserstoffólen. Bei einem Verf., bei welchem die Ole in Rohren er
hitzt u. dann durch melirere Zersetzerkammern geleitet werden, werden die Ole zwischen 
den einzelnen Zersetzerkammern durch Rohren geleitet, welche in einem beheizten 
Metallbad liegen. (A. P. 1857 759 yom 3/3. 1927, ausg. 10/5. 1932.) W a l t h e r .
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Standard OilDevelopmentCo., iibert. von: Harold Sydnor, Elizabeth, Sjmlien von 
Knhknicasserstoffolen. Dio Ole werden zunachśt in Rohren soweit erhitzt, daB mindestens 
eine teilweise Verdampfung ein tritt u. dann durch in einen flachen Mctallblock ge- 
bohrte Eohren bei einer Temp. von iiber 530° u. einem Druck von iiber 200 a t fiir 
hochstens G sec gclcitet. (A. P. 1860 966 vom 21/9. 1928, ausg. 31/5. 1932.) W a l t .

[ruSS.] I. 0 . Brod, Materialien zur Mcthodologie der Suche u. Fiindigkcit von Erdol und Gns.
Leningrad-Moskau: Gcolo". Vcr]ag 1932. (31 S.) Rbl. 1.10.

F. Wilkinson and F. J. Forty, Bituminous cmulsions for usc in road works. London: Con-
tractors Rccord 1932. (395 S.) 8". 21 s. net.

XXI, Leder. Gerbstoffe.
Heinz Kroch. Neue Wege der Lederfellung. Es zcigtc sich, daB der Weiclimaohungs- 

effekt von Lederolen m it ihrem Geh. an Estern ungesatt. Fettsauren der ólsauręreilie 
parallel golit, u. daB auch zwischen Weichmachungseffekt u. Kaltebestandigkeit ein 
Zusammenhang besteht. Bcide Eigg. wcist in hoherem MaB ais das Klauenól eine 
Klasse von Ólcn auf, zu denen das Handel-, Pfirsichkern- u. Aprikosenkcruol gehóren. 
Sie kommen unsulfoniert unter dem Na men Anarol, sulfoniert ais Ovarol in den Handel. 
In  prakt. Fettungsverss. geniigten z. B. 1,0% dieser Ole, um dic gleichc Weichheit 
hcrvorzubringen wie 2°/0 ig. Klauenól. (Ledertechn, Kdsch. 24. 113—16. Okt.
1932.) 1 S e l i g s b e r g e r .

H. Prien, Lederfellung, Fetlungsuierl und Weichnachungseffekl. (Ledertechn. Rdsch. 
24. 11G—18. 126—30. Nov. 1932. — C. 1932. II. 3345.) S e l i g s b e r g e r .

— , Dermacarbon Schwarz B. Die Verwcndung von Dcrmacarbon Schwarz B 
(S a \D O Z ) zum Farben der yerschiedensten Lederarten wird eingehend bescliricben. 
(Hide and Leather 84. Nr. 15. 16—17. 23. 8/10. 1932.) S e l i g s b e r g e r .

F. Hundeshagen, Uber die Geselzmdfligkeil des Yerhallens organischer Farbsloffc 
geganiiber Proteinen, Protciden, Albuminoidcn und Nuclcinsubstanzcn. Vf. gibt — mit 
einigen Erganzungen — eino Zusammenfassung seiner Anschauungen iiber den Chemis- 
mus der Kombinationsfarbungen (0. 1902. l i .  751 u. 753); besonders dic diagnost. 
Fiirbbarkeit von EiweiBstoffen wird systemat. behandelt. E r greift hierbei auf eine
i u anderem Zusammenhang (C. 1909. I. 463) gegebene gedrangte Darst. zuriick. Bei 
Bcsprechung der Basophilic des Lcders wird auf einen mkr. Nachweis der Durcligerbung 
mittels Triacidfarbstofflsg. nacli S e e l  u. S a u d e r s  (C. 1916. II. 1080) yerwieścn. 
(Collegium 1932. 854— 61. S tuttgart.) SELIGSBERGER.

Urbain J. Thuau, Ober den heutigen Stand der Messung der Widerslandsfahigkcit 
von Leder gegen Abnutzung und Uber Mittel, diese W iderslandsfahigkcit zu erhohen. 
(Vgl. C. 1930. II. 2093.) Yf. beschreibt ciuc vierte, aclbstkonstruierte Maschino zur 
Best. der Widerstandsfiihigkeit von Sohlleder. Ais Vergleichsstandard benutzt Vf. 
nunmehr Cu-Blcch an Stelle von Rohhaut. Dadurch, daB dio Abreibung naeh jo 
20 Minutcn unterbrochen wird, kann Vf. Kurycnbilder fiir die Abnutzung aufstellcn. 
In  Tabellen zeigt Vf. die Widerstandsfiihigkeit voa Leder- u. Ersatzsohlen in trockcncm 
(u. feuchtem Zu.st-and. y f. fiilirte noch Versa. unter Verwendung von Sand durch. (Cuir 
techn. 19 (23). 412—24. J. int. Soc. Leather Trades Chemists 14. G02—23. Collegium
1931. 79—95.) Gie r t ii.

Urbain J. Thuau, Die Widerstandsfdhigkeil von Solilleder gegen Abnutzung. 5. Mitfc. 
(4. vgl. vorst. Ref.) Vf. beschreibt einige konstruktive Vcrbcsserungen an seiner 
Maschino zur Sohlledcrprtifung u. gibt Einzclhciten fiir dic Vorbcreituńg u. Befestigung 
der Lederprobcn sowie die Verwendung von Cu ais Vergleichsstandard an. Zu Vcr- 
glcichszwecken sollen dio Leder moglichst glciche Dickc haben. (Cuir techn. 20 (24). 
307—311. J . int. Soc. Leather Trades Chemists 15. 426—34.) GlERTH.

Thuau und Goldberger, Wirkliche und scheiribare Dichle des Leders. Vff. be- 
stimmten naeh ihrem Verf. (C. 1932. I . 1982) dic ortlichen Unterschiedo in der schein- 
baren u. wirklichen D. u. in der Porositat eines Croupons, von dem die eine Hiilfte 
vegetabil. gegerbt u. gewalzt, dic andere chromnachgegerbt u. impragniert war. In  
letzterem Fali war die Porositat an allen Stellen nur halb so groB wic bei der erst- 
genannten Herst.-Art. Vff. selien in der Best. der Porositat einen Weg zur Feststellung 
des Impragnierungsgrades. Sie fanden ferner bei vegetabil. gegerbtem Bodenleder im 
Narbenspalt eine um rund 30% groBere Porositat ais im Corium u. im Flcisehspalt. 
Auch der Verlauf der Gerbung konnte durch Best. der wirklichen D. messend yerfolgt
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u. dabci ein EinfluB yerschiedener Gerbmittcl auf dicselbe festgestellt werden. Bei 
unzugerichtetem Leder, das in W. gelegt wurde, lieB sich die Zunahme scines W.-Geh. 
auch aus der Abnahme seiner wirklichen D. berechnen, die im gleichen MaBe erfolgt. 
Bei 20% W.-Geh. im Leder scheint nach Vff. ein Minimum der Porositat vorzuliegen. 
(Tabcllcn!) (Cuir techn. 20 (24). 400—03.) S e l i g s b e r g e r .

884 H xxm. T i n t e . W ic h s e . B o h n e r m a s s e n  u s w . 1933. I.

Mascliinenfabrik Karl Winkelmiiller & Co., Leipzig, Verfahren und For- 
richlung zum Trockncn ron Johgcge.rbten Lc.de.rn, dad. gek., daB die Leder, nachdem sic 
einen nicht ęrwarmten u. nicht luftbcwegtcn Abwelkraum passiert haben, in einem 
Vortrockner geringen, aber albnalilich ansteigenden Tempp. u. einer Qucrluftzirkula: 
tion spez. niedrigen, gleichfalls allmiihlich zunehmenden Druckes ausgesetzt u. dann 
in einem Nachtroekenraum behandelt werden, in welclicm holie, nach dem Ausgang zu 
abnehmende Tempp. u. eine Luftzirkulation hohen spez. Druckes herrscht. Die bc- 
schriebene Vorr. besteht darin, daB der Abwelkraum, der Vortrockner u. der Nach- 
trockncr zu einem gcmcinsamen Geliiiuse vereinigt sind u. daB sowolil am Ende des 
Yortrockners, ais auch am Anfang des Nachtrockners jc eine Abluftvorr. yorgeschen 
ist, wobei zwischen den Abluftvorr. eine ncutrale Zone ohne Warme- u. Luftbcwcgung 
eingcschaltet ist. (D. R. P. 548 864 KI. 82a vom 12/9. 19-31, ausg. 12/11. 1932.) Seiz.

Chemische Fabrik „Electro" G. m. b. H., Flórsheim a. M., Ferfahren zum gleich- 
zeiligen Farben, Schleifcn und Polieren von Sohlen und Absdtzcn bei neuem Schuhwerk. 
Das Leder wird in emem Arbeitsgang ohne Anwendung einer fl. Farbę a u f einer 
Schwabbelsclicibe unter Z u liilfen a h m e einer farbhaltigen Wachskomposition eingefarbt, 
geschliffcn u. poliert. Ais Wachskomposition kann eino jMischung aus Magnesium- 
silical, yerschiedenen Ilarl- u. Weichicachssorlen u. Farbstoff yerwendet werden. 
(Scliwz. P. 154 790 vom 25/8.1931, ausg. 16/9. 1932.) B e i e r s d o r f .

XXIIL Tinte. Wichse. Bohnermassen usw.
W. Th. Sauer, Uber Ruckfdrlning alter Ilandschriflen. Zur dauerhaften Riick- 

fiirbung alter Handschriften erwics sich am besten geeignet eine fermentierte Gallus- 
saure-Gerbsaurelsg. m it Alaunzusatz. Dic Eisen-Gallussaurc-Gerbsaureverb., welehe 
durch das Ruckfarbungsverf. im Schriftzuge entsteht, ist sehr stabil. Durch da.s Verf. 
werden die Schriftstucke griffiger u. fester; wo eine besondere Festigung notwendig ist, 
kann ein Festigungsmittcl angewendet werden, das aus Hausenblasc unter Zusatz 
yon Alaun u. Seife bereitet wird. (Siiddtseh. Apoth.-Ztg. 72. 627—28. 8/11. 1932. 
Alpirsbacli.) LESZYNSKI.

J. W. Pogodejew, U. S. S. R., Herstellung ron Tusclie. Eine Mischung aus einer 
alkal. Caseinlsg. u. Farbstoffon wird durch Zusatz yon W. auf die erforderlicho Konz. 
gcbracht u. m it einer ammoniakal. Metallsalzlsg., wie z. B. des Cu, Ag oder Zn, sowie 
gegebencnfalls Campher u. A. yermischt. (Russ. P. 24 501 yom 4/7. 1927, ausg. 31/12.
1931.) R i c h t e r .

Armand Deplanche, Frankreich. Herstellung von Kohle-Kopierjxipier. Auf dns
Papier wird die auf Wachsgrundlage hergcstellte Kohlefarbe in diinner Schicht auf- 
,gcbracht. Darauf wird das Papier unter Di-uck gesetzt, um dic Farbę moglichst in das 
Papier einzubringen u. um einen tJberschuB derselben yon der Oberflache des Papiers 
zu cntfernen, u. in der Warme getrocknet. (F. P. 733 334 vom 28/5. 1931, ausg. 4/10.
1932.) M. F. Muller .

J. M. Korolew und I. P. Botscharow, U .S .SR ., Yetjahren zur Hcrslellung von
Farben fiir die Bander der Telegraphenapparale. Kolophonium wird in Alkalien gel. 
u. mit Anilinfarbcn u. Cu-, Fe-, Mn- oder Al-Sulfat yermischt. Der crhaltene Nd.-wird 
abfiltriert, getrocknet, in Tcrpentinol gel. u. m it Ricinusol u. Tran yermischt. (Russ. P. 
23 508 vom 31/12. 1927, ausg. 31/10. 1931.) R i c h t e r .

Peter Lanchick, Saanich, Canada, Poliermitlel, bestchend aus einem Gemisch 
yon 1 Teil Orangenfruclitsaft, 2 Teilen A., 3 Teilen Terpentinspiritus, 1 Teil Talk- 
pulvcr, 0,25 Teilen Paraffinwachs, dic in 1 Teil Bzn. gel. sind, u. 0,12 Teilen eines 
yiscosen Óles. (Can. P. 288 382 yom 30/12. 1927, ausg. 2/4. 1929.) M. F. M u l l e r .

Du Pont Viscoloid Co., Wilmington, Delaware, iibert. yon: Frederick Lach, 
E ast Orangc, 3ST. J ., Policrmiltcl fiir Gegenstande mit einer weniger harten Oberflache 
in einer Poliertrommcl. Das Mittel besteht aus Kiesclgur, Wachs, z. B. aus gelbem 
u. gebleichtem Bienenwaclis, Toluol u. Terpentin, das beim Polieren mit Tragermatcrial,



1 9 33 . I. H XXIV. P h o t o g r a p iiie . 885

z. B. m it kleinen Ilolzstuckclien, in der Trommel in Beriilirung gebracht wird. (A. P.
1887  026 vom 11/2. 1930, ausg. 8/11. 1932.) M. F. M u l l e r .

XXIV. Płiotographie.
J. J. Hopfield und E. T. S. Appleyard, Eine verainfaehle Methode zur Hcr- 

stcllung von Schumannplatlcn. Vff. geken von dem von SCHUMANN angegebenen Emul- 
sionsrezeDt aus. Sio finden, daC eine S pu rK J ais Zusatz giinstig auf die Schleierfreihcit 
boi der Nachsensibilisierung wirkt. Die Reifung der Emulsion wird im Gegensatz zu 
S c h u m a n n  (C0°) bei 50° in entsprechend liingcrer Zeit (1 Stde.) ausgefiilirt. Dio Roifung 
gescliieht zweckmaBig in einer Thermosflaselie, in die man die Emulsion mit ea. 55° 
eingieBt. In  der Flasche konnen sich die grobsten AgBr-Teilchen absetzen, was beim 
AusgieBen der gereiften Emulsion beachtet werden muB (nicht schutteln). Die Emulsion 
wird auf eine Gelatineschicht vergossen. Dics h a t den Vorteil, daB das AgBr fester auf 
den P iatten haftet u. mcchan. wlderstandsfiihiger ist. Geeignet ais Schiehttrager sind 
reichlich ausfm erte unbeliehtete P iatten  oder Fihne, die danach mindestens 10 Stdn. 
in flieflendem, zuletzt in dest. W. gewasohen wurden. Die Gelatineunterlage yerringert 
die Empfindlichkeit der P iatten  gegeniiber den gelatinelosen P iatten nach dem Original- 
rczept von SCHUMANN bis 50 m/t nicht merkbar. — Vff. finden, daB eine langcro 
Erhitzung (3G—72 Stdn.) bei 60° der troekenen P iatten dic Empfindlichkeit erheblich 
(bis 15-fach gegeniiber der urspriinglichen) steigert. — Einzclheiten. der Arbeitstechnik 
miissen im Original nacligelesen werden. (J .  opt. Soc. America 22. 488—95. Sept. 1932. 
Chicago, Univ., R y e r s o n  Phys. Lab.) R o l l .

Luppo-Cramer, Reifungssensibilisierung des Jodsillers. Keine A gJ -Emulsionen 
werden nach dem Waschen alkal. gemacht (5 ccm 10%ig. K 2C03 -Lsg. auf 100 ccm 
Emulsion) u. nach Zusatz von Thiocarbamid-Lsg. 1: 1000 bei 65° gereift (15—30 Min.). 
Das Optimum der Einw. liegt bei einem Thiocarbamidgeh. yon 0,1% des AgJ. Dic 
goreifto Emulsion zeigt bei kaum gesteigerter Allgemcinempfindlichkeit einen schwachen 
Schleier u. eine sehr hohe Farbenempfindlichkoit. U nter dem EDER-HECH T-K eil 
gemessen ist dio Rotempfindlichkeit hoher ais die Blauempfindliehkeit. (Z. wiss. 
Photogr., Photophysik Photochem. 31. 182—83. Okt. 1932. Jena.) RÓLL.

E. Calzavara, Der Einfłu/3 verschiedener selmefelliaUiger Korper auf dieFdllung eines 
Gcmisches von Jod- und Bromsilber dureh ein Gemisch vonJod- und Bromkalium. (Ber. int. 
Kongr. wiss. angew. Photogr. 8 (1931). 195—204. 1932. — C. 1932. I I . 1264.) R o ll .

Luppo-Cramer, Zur Schleierbildung dureh Farbstoffe. Vf. hat beobaclitct, daB 
Piatten, dio in einem Mctolhydrochinon-Entwicklcr entwickelt werden, dem gewisse 
desensibilisierendo Farbstoffe zugesetzt sind, z. B. Methylcnblau oder Kapriblau, stark 
schleiern. Der Schleier ist geringer bei starkerer Konz. des Entwicklers. Dagegen ist er 
bei Behandlung der P iatten  einerseits in Farbstoff lsg., andererseits in farbstofffreiem 
Entwiclder proportional der Konz. der Lsgg. Das abweichendo Yerli. der P iatten im 
Gemisch beider Lsgg. laBt sich dureh Adsorptionsverdrangung des Farbstoffes dureh 
dio Entwieklersubstanz erkliiren, wodurch in der konz. Lsg. weniger Farbstoff auf 
das AgBr zur Einw. kame ais in der verd. Lsg. Jedoeh sehoint Vf. auch eine Ausflockung 
oder Zers. des Farbstoffes dureh den konzentrierteren Entwickler ais Ursache denkbar, 
zumal schon der Augenschein ein verschiedenes Verh. des Farbstoffes in der verd. 
bzw. konz. Entwieklerlsg. zeigt. (Photographische Ind. 30. 1082—84. 2/11. 1932. 
Jena.) R o l l .

Liippo-Cramer, Unerldarte Schleierbildungen. Vf. verfolgt die bekannto Tatsachc, 
daB P iatten m it Jfm02-Zmschenschicht in A'co?-Entwickler yerschleiern, wenn sie m it 
Phenosafranin desensibilisiert werden, an weiteren Verss. mit anderen Farbstoffen. 
Photoplatten werden in einer Farbstofflsg. (1:10000), dio auf 100 ccm 5 ccm einer 
10%ig. MnSO,-Lsg. enthalt, gebadet u. danaeh in Neol entwickelt. Phenosafranin, 
PinakryptólgrUn u. Pinaktyptolgelb schleiern sehr stark. In  //ł/(Zroc7ii?icm-Entwiclder ist 
Mn-Salz wirkungsloa, dagegen wirkt hier FeSO., in gleicher Konz. wie MnSO, im vorigcn 
Vcrs. in derselben Richtung. Pinakryptolgelb bzw. -grun u. Isochinolinrot schleiern 
sehr stark, dagegen ist Rhodamin B  ebenso wie beim ersten Yers. ohne Wrkg. Das 
FeSO,, w irkt auch in (rZy«i«-Entwiekler stark, schwacher bei Metol u. Brenzkatechin. 
In  Neol wirkt es ebenso stark  wic MnSO,,. Vf. glaubt, daB die Katalysierung der Ent- 
wieklqroxydation dureh Metallsalze in irgendeinem Zusammenhang m it den Vers.- 
Ergebnissen stehen kann. —  Vf. untersucht die von M e y e r  u . W a l t e r  (C. 1928. II. 
2772) gefundene Erseheinung, daB bei Hg(CN)2-Zvaatz zu PyrojaZfof-Entwickler starker
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Sohleier auftritt. E r findet, daBEntw. yorherinH g^N ^-L sg . gebadctcru. gcwaschener 
P latten in reincm Pyroentwicldcr keinen Schleier bervorruft; vielmehr muB auch dor 
Entwickler ll'g(CN ) 2 enthalten. Bei langerem Stehon (6 —7 Tage) biiBt m it Hg(CN ) 2 

ycrsctztcr Entwickler seinc yerschleicrnde Wrkg. ein, wahrend sein Entw.-Vcrmógcn n. 
blcibt. Vf. yermutet, daB sich im Entwickler intermediar lióchst disperses metali. Hg 
befindet, das ais Red.-Keim auf das AgBr wirkt. Die spezif. Wrkg. gerade beim Pyro- 
Entwickler hangt yielleicht m it einer Schutzwrkg. seiner Oxydationsprodd. auf das 
angenommene metali. Hg zusammen. (Z. wiss. Photogr., Photophysik Photochcm. 31. 
172—78. Okt. 1932. Jena.) RoLL.

K. W. Tschibissoff und E. Hoppe, Mikrokinemalographische Unlersuchung des 
Enlwicklungsvorgange$. Vff. haben mikrokinematograph. den Entw.-Vorgang unter
sucht u. das Verli. yerscliiedener Eutwicklerlsgg. bcobachtet. Es wurden dic liaupt- 
saohlichsten Entwicklersubstanzen im Verglcich m it Fcinkorncntwiekleransatzen ge- 
priift, jedoch licBen sich an den Mikroaufnahmen nur sehr geringe Unterschicdc in 
der Wrkg. von gewóhnlichen u. Fcinkornentwicklern feststellen. (Ber. int. Kongr. wiss. 
angew. Photogr. 8 (1931). 189—92. 1932. Moskau.) R o l i . .

H. E. Durham, Die Haltbarkeit ton Enlmcklerlóśungen. Vf. empfichlt, in an- 
gcbrochcnc Entwicklcrflaschen so vicl Glaskugeln (von ca. 8  mm Durclimcsscr) zu 
schutten, daB das Fl.-Niveau den Flaschenhals erreicht. Durch die Verringerung der 
Fl.-Oberflache u. des Luftraumcs in der Flaschc wird dic Oxydation des Entwicklers 
ycrzógcrt. — Ais haltbarsten Entwickler bczcichnct Vf. den Fe-Oxalatentwiekler, 
wenn er in getremiten Lsgg. aufbewahrt wird. Die Lsg. des Fe-Salzcs soli m it einer 
Olschicht (Ricinusol oder Paraffinol) zur Yerliutung von Oxydation uberschichtet 
sein. Einen so aufbewahrten Entwickler fand Vf. noch nach 6  Jahrcn einwandfrei. 
Fe-Oxalatcntwickler, die infolge beginnender Oxydation Ti'iibung zeigen, lassen sich 
durch Zusatz ciniger Tropfen N aH S0 3 -Lsg. auffrischen. — Zur Frage der Aufbewalmmg 
von Lsgg. in Flaschen aus nicht aktin., incist braunem Glas, bemerkt Yf., daB all- 
gemeine Regcln hierfiłr nichts niitzen, wenn man nicht weiB, welcher Teil des Spektrums 
fur die betreffende Lsg. aktin. ist. Fcn-Sal/.lsgg. solltcn in mógliclist durchlassigen 
Flaschen aufbewahrt werden, da durch Einw. des kurzwelligen Lichtcs Fem -Salz, 
das durch Oxydation entstanden ist, wieder zu Fen -Salz reduziert werden karm. — 
Fiir die Aufbewahrung von Lsgg. der ALkalihydroxyde empfichlt Yf. weithalsige Flaschen 
mit aufgeschliffenem Dcclcel, da aus diesen die Lsg. ohne Verunreinigung des Schliffs 
ausgcgossen werden kann. (Brib. J . Photogr. 79. 683. 11/11. 1932.) R oli,.

Alnlionse Seyewetz, Ein desensibilmerender EnlwickUr m it Nalriumhydrosulfil. 
(Ygl. C. 1932. II. 2779.) VI. t r i t t  der Arbeit von L uiT O -C llA M E R  (C . 1932. II. 211.1) 
entgegen. Der S 0 2-Geruch des Entwicklers ist kaum starker ais derjcnigc yon Fixier- 
badern der ublichen Zus. Seinc Haltbarkeit in gcl. Zustand betragt immerhin einige 
Stdn., geniigt also auch fiir langwierigere Arbeiten. Ais ungol. Salz halt sich die fertige 
Entwicklcrmisehung unbegrenzt. Dichroit. Schlcicr h a t Vf. nicht haufiger ais bei 
anderen Entwicklera wahrgenommen. — Vf. ycrwcist auf die Vorziige, dic der E n t
wickler bei der Verarbeitung yon Autochromplatten u. Gaslichtpapicren bietet. (Sci. 
Ind. photogr. [2] 3. 399—400. Okt. 1932.) R ó l l .

H. D. Russell und J. I. Crabtree, Die abschwiichende Wirkung von Fixierbddcrn 
a u f das Silberbild. I. I I .  (Photographische Ind. 30. 1126—27. 1149—50. 16./23./11.
1932. — C. 1932. II. 487.) R o l l .

Richard B. Willcock, E in verbesscrles Blcichbad fiir  Sepiatonung. Yf. empfichlt 
ais Blcichbad fiir die ubliche Sulfidtonung von Entw.-Papiercn folgenden Ansatz: 
164 Teile H„0, 15 Teile CuCl2, 1 Teil HC1. Besonders schóne braune Tóne werden 
erzielt beim Ausbleichen eines m it Sulfid getonten Bildes m it dem Blcichbad u. nach- 
folgende Wiederentw. in Jletolhydrochinonentwickler. (Brit. J . Photogr. 79. 728. 
2/12. 1932.) .  ̂ R o l l .

A. de Septenyille, Uber die Beliclitungszeit beim Kopieren auf Diaposilivplatlen 
mit farbigen Tonen. Kopicrt man zwei verschiedenc Ncgatiyc m it gleicher maximaler 
Scliwarzung, aber yerschiedencin Schwarzungsumfang, auf Diapositiyplatten u. ent- 
wickelt sie n. (sehwarz-weiB), so wird man von dem Negativ m it geringerem Sch«rar- 
zungstunfang ein flaueres Bild erhalten. Dieser Unterschied laBt sich ausgleiehen 
durch entsprechend langere Entw. der Kopie, da hierdurch eine Aufrichtung der Kurvc 
ohne Yerschiebung ihres FuBpunktes erfolgt. Bei einer Entw.-Art, die farbige Tóne 
heryorbringt, laBt sich dics Yerf. nicht anwenden, da langere Entw. den KurvenfuB- 
punkt nach dem Koordinatennullpunkt yerschiebt. Eine Yerlangerung der Entw.-Zeit
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wird daher zwar einen stiirkeren K ontrast des Bildcs, gleiehzeitig aber eine Ycrschleic- 
rung der Lichter heryorrufeu. Es nmB daher beim Kopie ren von Negativen mit gleicher 
Maximalschwarzung, aber versehicdenem Kontrast, das kontrastarmere kiirzer be- 
iichtet werden. Da m it zunehmender Entw.-Zeit sich der Farbton von rot nach griin 
andert, lassen sich nur von Negativen mit gleicliem K ontrast ident. gefarbtc Kopien 
erzielen. (Rev. franę. Photogr. 13. 362—63. 1/12. 1932.) R o l l .

Heymer, Bas Agfacolorfófcbenrerfahren fiir 16-mm-Film. Beschreibung der Wrkg.- 
Weisc des 16-mni-Farbonfilms der Agfa, der nach dcm Linsenrasterverf. arbeitet 
(Berthon, Kodacolor), sowie der Zusatzgeriite fiir Aufnahme u. Vorfiilirung. (Photo- 
graphische Ind. 30. 1199—-1202. 30/11. 1932. I. G. Farbenindustrie, Agfa.) R oll.

Paul Hatschek, Neue Verfahren zur Lichtlonaufnahme mit Kathodenslrahlen. (Vgl.
C. 1931. II . 3184.) (Photographisehe Ind. 30. 1075—77. 26/10. 1932. Berlin.) Lesz .

Otto Lacmann, Die Photogrammetrie, insbesondere die Luflbildmessung ikrę Enl- 
wicklung und ihre Ziele. (Jb. Abt. Luftbildwes. Navigat. DVL. 1932. VI. 1 —12.) Lesz.

Otto Re eh, Ahimitatsmessungen unter Anwendung der im deiitschen Vorschlug fur  
praktische Sensilometrie festgelegten Methoden. Vf. schliigt vor, die in dem deutsclien 
Normenyorsclilag fiir Empfindlichkeitsbest. von photograpli. Schichten angegebene 
Apparatur fiir dio Aktiniłalsbcsb. von kunstlichen Lichtąuellen zu benutzen. Dio 
Apparatur u. Auswertungsmcthode (FallyerschluB, Stufenkeil, Schwarzung yon 0,1 
iiber Schleier ais Bezugswert) laBt sich ohne Anderung fiir den Vergleich einer zu unter - 
suchenden Lichtąuelle mit der Normallampe des Normenyorschlages yerwenden, wenn 
die x>hotograph. Schicht nacheinander an yersehiedenen Stellen m it den zu yerglei- 
chendon Liehtcpiellen belichtet wird. Zur Verringerung der FehlermSglichkciten, die 
dureh apparative Schwankungen u. Verschiedenheit der Empfindlichkeit der Schicht 
an den einzelnen Stellen entstehen kónneu, schliigt Vf. vor, dio Belichtung m it den
2 Lichtąuellen gleiehzeitig vorzunelimen. Zu diesem Zwecko miisson die Lichtąuellen 
durch eine undurclilassige, niclitreflektierende Trennflaehe gegeneinander abgeschirnii 
werden, die von den Lichtąuellen bis zum Stufenkeil reielit u. diesen in zwoi gleicli 
breito Liingsstreifon zerlegt. Ais eino solche Trennflaehe kann z. B. m it Samt iibor- 
zogeno Pappe dienen. Vf. schliigt vor, die ycrschiedene Helligkeit der Lichtąuellen 
durch entsprechcndo Entfernung derselben vom Keil auszugleichen, so daB auf beidon 
Keilhalften ungefahr dio gleichen Helligkeiten bonachbarfc sind. — Die Methode ist unter 
sinngemaBer Abwandlung auch fiir die Liohtsicherheitspriifung von Dunkelkampier- 
lampen yerwendbar. (Pho^graphische Ind. 30. 1147— 49. 23/11. 1932.) B o l l .

Deutsche Versuehsanstalt fiir Luftfahrt e. V., Berlin-Adlershof (Erfinder: 
Ferdinand Leiber, Berlin), Herstellung photograpMscher Bilder durch Belichlung und 
Entwicklung von HalogensilberschicMen, 1. dad. gek., daB an das durch Anwendung 
an sich bekannter gecigneter Entwickler neben dem bei der Entw. entstehenden Bildo 
aus Ag-Metall (Hauptbild) entstehende zwcite Bild aus einer reduzierenden Substanz 
(Rcstbild) durch Red. 1. Korper andere Korper, wie Metalle oder dereń Vorhb., oder 
andere durch Red. 1. anorgan. oder organ. Korper unl. ausfallende Substanzen, z. B. 
Farbstoffe aus iliren 1. Diazoyerbb., angelagert werden. — Vor, nach oder gleiehzeitig 
mit der Anlagerung kann das Hauptbild weggeloit werden. Nach. Entfernung des 
Hauptbildes kann unter dem reduzierenden EinfluB des Rcstbildes durch Badon des- 
selben in anorgan. Lsgg. oder Lsgs.-Gemisehen, dio an sich (z. B. AgNOa-Lsg.) gar 
nicht oder (z. B. ein Cu-Yerstarker) nur langsam unl. Korper ansscheiden, eine Aus- 
scheidung unl. Korper (z. B. yon Ag oder anderen Mctallen oder von Metallverbb., 
wio Cu2Fe(CN)G, Thumbullsblau, Ferroeyanuran usw.) innerhalb des Restbildes herbei- 
gefuhrt werden. Auf solchen auf dem Restbild niedergcsehlagenen, ais Beize wirkenden 
Kórpern kónnen aus wasserl. Farbstófflsgg. (z. B. bas, Farbstoffe, wie Mcthylenblau 
oder Safranin) Farblaeko niedergeschlagen werden. Zur Erlangung von tjmkelir- 
hildern werden die beiden Entwickler so yertauscht, daB die erste Entw. mit einem 
kein Restbild ergebenden Entwickler erfolgt u. dann die zum Aufbau des ersten Bildes 
nicht yerwendeten Sehichtstellen durch Belichtung u. Entw. m it einem ein Restbild 
gebenden Entwickler in Ag-Metall zuziiglich Restbild uberfuhrt werden. (D. R. P. 
5 6 5 1 1 1  KI. 57b vom 1/2. 1931, ausg. 26/11. 1932.) G r o t ę .

Frans van der Grinten, Venlo, Aufbrirujeri von dunnen, ebenen FlussigkeitsscMchlen 
auf Oberflćichen, insbesondere zur Erzeugung photographischer Bilder. Man arbeitet .mit 
einer gegen das Papier gedriickten Walze, die in die entsprechende Fl. eintaueht. — 
Matles saugfahiges Papier wird z. B. m it folgender Lsg. behandelt: 1,8% 1-Dimethyl-
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amino-3-methylbenzol-4-diazoniumchlorostannat; 3%  Borsaure; 0,3% Pliloroglucin; 
0,2%  Rcsorcin; 1,3% Hydroxylaminsulfat; 8 %  Glucose; 4%  Na-Citrat; 2%  Wein- 
saure; 3%  Tbiooarbamid; 0,1%  Hydrochinon. — Der Entwickler enthalt 15% Na»CO:l
u. 5%  Na-Thiosulfat. Man erhalt schnell trooknende posiiive Bilder. (Dan. P. 43 041 
vora 25/6. 1929, ausg. 29/9. 1930. Holi. Prior. 8/12. 1928.) D r e w s .

Kodak-Pathe, Frankreich, Seine, Photographischer Film  mit Lichthofriickschicht. 
Ais Triiger des Parbstoffes wird ein wasserl. Celluloseabkommling, z. B. Celluloso- 
acctolactat, yerwendet. Die Farbstoffschicht kann zwischen zwei Schichten des 
Tragers oder auf dem Triiger angebraclit sein, Farbstoff u. Cellulosederiy. konnen 
aucli in einem gemeinsamen Lsg.-Mittel aufgelóst werden. Uber der Lichthofsehieht 
kami eine Schutzscliicht, z. B. aus EiweiC, aufgebracht sein. (F. P. 734 803 vom 
6/4. 1932. ausg. 28/10. 1932. A. Prior. 7/4. 1931.) G r o t ę .

Franz Lejeune, Wien, Herstellung farbiger Lichtbilder auf Papier, Filmen u. dgl. 
BildmaBig gehartete Kolloidseliichten, insbesondere Leimsehichten, die mit Metali- 
salzlsgg. getriinkt werden, welche m it Reagenzien farbige Ndd. geben, werden mit 
anderen fur Metallsalzlsgg. aufnahmefahigen Kolloidscliichten zusammengequetscht, 
um einen Gleichgewichtszustand der Konz. der Metallsalzlsg. in den Schichten in 
bildniiiBiger Verteilung zu erzielen. Z. B. kami dio Rk. eines Ni-Salzes m it Dimethyl- 
dioxim, insbesondere zur Erzeugung des roten Teilbildes im Dreifarbendruek ver- 
wendet werden. Ais Druckfilme konnen Pigmentbilder auf Celluloidfolien benutzt 
werden. (Oe. P. 130 244 vom 3/5. 1930, ausg. 10/11. 1932.) Gr o t ę .

Albert Oschmann, Schweiz, Farbenpliotograpliie. Es werden verschiedeno Ab- 
anderungen des Verf. des H auptpat. beschrieben. So werden nach demselben Verf. 
durch photomechan. Druck mehrfarbige Papierbilder hergestellt oder das Negatiy wird 
beim Projizieren in ein Diapositiy umgekehrt (?).  (F. P. 41 047 vom 28/10. 1931, 
ausg. 20/10. 1932. Zus. zu F. P. 725 638; C. 1932. II. 1739.) G r o t ę .

William V. D. Kelley, Hollywood, Kalifornien und G. Allan Hancock, Los 
Angeles, Herstellung von Zweifarbenfilmen. Es wird zunachst ein Diapositiyfilni her
gestellt, der abwecliselnd die roten u. blaugriinen Teilbilder enthalt. Von dem Positiv 
wird ein Negatiy kopiert u. dieses gebleicht, wodurch die belichtcten Gelatinestellen 
gehartet werden. Der Film wird dann durch Imbibition ro t angefarbt. Nach Abdecken 
der llotteilbilder mit einem wasserfesten Lack wird dic rote Farbę aus den Blaugriin- 
teilbildern mittels Hydrosulfitlsg. entfernt, worauf diese Bilder griin eingefarbt werden. 
(A. P. 1885 450 vom 7/5. 1930, ausg. 1/11. 1932.) Gr o t ę .

Soc. Franęaise Cinśchromatique Procedes R. Berthon, Paris, Herslellung von 
Pr&gemustem auf der Ober flachę einer Walze zwecks Erzeugung von lieliefmusteni auf 
Kinematographenfilm fu r  Farbenpliotographie durch direktc Einw. auf den betreffenden 
Film, dad. gek., daB man auf der polierten Oberflache der aus sehr hartem Stahl be- 
stclienden Pragewalze eine wie eine Schraubenlime m it sehr dicht liintereinander liegen- 
den Windungen verlaufende Rille oder Vertiefung hervorruft, dio in einem einzigen 
Arbeitsgang m it Hilfe einer drehbankalinlichen Vorr. m it Hilfe eines Werkzeuges 
hergestellt wird, dessen Kopfstuck abgerundet u. poliert ist u. aus einem harten Stoff, 
z. B. Diamant, bestelit. (Hierzu vgl. D. R. P. 525 791; 0.1931. II. 152S. (Dau. P. 
42 258 vom 31/1. 1927, ausg. 19/5. 1930. F. Prior. 9/2. 1926.) D r e w s .

Radio Corp. of America, New York, PliotographUches Tonaufzeichnungsverfahren 
zur Erzidung inlensitatsproportionaler Schwarzung, dad. gek., daB der lichtempfind- 
liche Film einer geeigneten gleichmaBigen Vorbelichtung unterworfen wird. — Dic 
Vorbelichtung bringt den ganzen Film bis zu dem Punkt minimaler n. Belichtung u. 
jedes daruber gebrachte Tonbild erzeugt eine Aufzciehnung, die der Belichtung in 
bezug auf die Starkę linear proportional ist. Hierdurch ist es móglich, aueh die hoheren 
Frecjuenzen aufzuzeichnen. (D. R. P. 564 943 KI. 57b vom 19/7. 1930, ausg. 24/11.
1932. A. Prior. 24/7. 1929. F. P. 699183 vom 21/7. 1930, ausg. 11/2. 1931. A. Prior. 
24/7. 1929.) G r o t ę .

Gerald S. Howland, Brooklin, Amerika, Herstellung von Mehrfarbendruckformen. 
Von dem Original werden mittels Farbfiltern dio drei Teilnegative u. das SchwarzweiB- 
negativ hergestellt u. hiervon vier Positivc kopiert. Von diesen werden durch ver- 
schieden gewinkelte Raster u. m ittels eines Umkekrprismas vier seitenrichtige Negatiye 
in der Kamera angefertigt, die auf die lichtempfindlich gemaehten Druckplatten kopiert 
werden. (A. P, 1885 725 yom 8/10. 1929, ausg. 1/11. 1932.) G r o t ę .

P rin to l  in  Germ any SchluB der Redaktion: den 20. Jauuar 1933.


