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A. Allgemeine nnd pliysikaliscłie Chemie.
O. H. Wansbrough-Jones. Physikalische Chemie. Fortschrittsbericht. (Sci. 

Pro°r. 27. 423—30. Jan . 1933. Cambridge, Lab. of Colloid Science.) L e s z y n s k i.
°L. F. Bates, Physik. (Vgl. C. 1932. I I .  3263.) Fortschrittsbericht uber deutsche 

Unterss. (Sci. Progr. 27. 410—15. Jan . 1933. London, Univ. Coli.) L e s z y n s k i .
Otto Halin, Die chemischen Elemenłe und Atomarten nach dem Stande der Isolopen- 

forschung (Bericht iiber die Arbeiten von Ende 1931 bis Ende 1032). (Vgl. den vorjiih- 
rigen Bericht C. 1932. I. 623; vgl. auch C. 1932. I. 2805.) Vf. gibt einen Uberblick 
iiber die Ergebnisse der massenspektroskop. u. der linien- u. bandenspektroskop. Iso- 
topenforschung. Am Schlufl eine ausfuhrliehe Isotopentabelle, die Angaben iiber 
Haufigkeit, Paclcungsanteil u. Einzel-Atom-Gew. der Isotopen enthalt. (Ber. dtsch. 
chem. Ges. 66. Abt. A 1—14. 4/1. 1933.) L o r e n z .

Friedrich Rinne, Yermerke iiber das Wesen der Parakryslalle und ihre Bełeiligung 
an Cerebrosiden und Phosphatiden ais plasmutisclien Bcstandteilen. Nach einer kurzeń 
Darlegung des Wesens der Parakrystallinitilt werden Erfahrungsbelege fiir die Ansichten 
des Vf. zusammengestellt. AuCer den C. 1932. II . 1267. 2922 referierten Arbeiten, 
dereń Ergebnisso erwahnt werden, sind vom Vf. je tz t neue Beobachtungen an Cerebron, 
Kerasin, Nervon, Lecithin u. Sphingomyelin gemacht worden. — Von weiCem Lecithin 
wurde m it ungefUterter Cu-Strahlung eine DEBYE-ScHEREER-Aufnahme gemacht; 
das erhaltene Interferenzbild harmoniert m it der Annahme eines nemat.-parakrystallinen 
Stoffes. — Im  Ausstricli verhielten sieli die Cerebroside u. Phosphatide insofern gleich, 
ais sich die Prilparate in der Liingsrichtung opt. negativ erwiesen. Eine Benetzung m it 
W. fiihrte zu morpholog. Mannigfaltigkeit in Form yon sehr weichen Spharolithen u. 
Myelinformen. Die u. Mk. beobachteten Erscheinungen werden ausf iihrlich be- 
schrieben. — Dio chem. Umstande werden diskutiert, u. kiinstliehe u. organism. Para- 
lcrystalle werden miteinander verglichcn. Besonders wird darauf liingewiesen, daB 
Parakrystalle ais Baustoffe in der belebten N atur aus verscliiedenen Griinden hervo'r- 
ragend geeignet sind. Parakrystalline Materialien nehmen auch ohne biolog. EinfluB 
Formen an, die an solche der organism. Materie erinnern. — Durch die Arbeiten von 
WlLLSTATTER wei6 man, daB die Enzymsubstanzen im Plasma nieht unabhangig fiir 
sich yorkommen, sondern m it anderen Stoffen, wenn auch lose, feinbaulich verkniipft 
sind, daB ihnen also ein „Ti-ager“ ais Unterlage dient. Eine solche gegenseitige „Ver- 
bindung" erinnert an don parakrystallinen Verband komplexer Stolfe, besonders der 
Cerebroside u. Phosphatide, u. darf wohl auch vergliehen werden m it den gesetz- 
maBigen Verwachsungen krystalliner Materialien. lh r  Wesen konnte durch den Aus- 
druck Synłaklosonien (kiirzer Synlakłite) gekennzeichnct werden. Im  Hinblick auf die 
weitverbreiteten syntakt. stofflichen Verkniipfungen ware es vielleicht nicht allzu 
gewagt, auch sonstige feinbaulich lockere Verbiinde im Plasma anzunehmen (Arbeits- 
hypothese). (Kolloid-Z. 60. 288—96. Sept. 1932. Freiburg i. Br., Mineralog. Inst. d. 
Univ.) _ __ SłCAŁIKS.

F. Rinne, Uber bel niedriger Temperalur beslehende 'parakrystalline Stoffe. Kurze 
Wiedergabe eines Vortrags iiber die vorst. u. schon friilier referierten Arbeiten. 
(Fortseiir. Minerał., Kristallogr. Petrogr. 17. 445—46. 1932. Freiburg i. Br., Inst. f. 
Mineralogie.) S k a lik s .

L. H. Adams und R. E. Gibson, Gleicligewicht in  binaren Sysleme.n unter Druck. 
III . Der Einflufl des Dmckes au f die Loslichkeit von Ammonnitrat in  Wasser lei 25°. 
(II. vgl. C. 1932. II. 819.) Vff. bestimmen die Abhangigkeit der D. von wss. NH4N 0 3- 
Lsgg. von Konz. u. Druck bei 25°. In  gleicher Weiso wie in friiheren Arbeiten werden 
hieraus die fiktiven Yoll. u. die chem. Potentiale des Salzes u. des W. u. die Druck- 
abhiingigkeit des Zustandsdiagrammes des Systems NH4N 0 3-H20  berechnet. Fiir 
Drucko > 5  kb (kb — Kilobar; Vff. bezeichnen offenbar, entgegen der iiblichen Be-
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zeichnungsweise, 1 kb =  10° Dyn/qcm. Der Ref.) u. Konzz. > 1 5 %  NH4N 03 scheint 
das fiktivo Vol. von NH4N 03 Konz.-unabhiingig zu scin. Die LŚslichkeit von NH^NOj 
sinkt gleichmaBig von 67,6% bei 1 a t  auf 43,6% bei 5 kb, 29,7°/o boi 10 kb u. 25,3°/0 
bei 12,1 kb, dem eutekt. Druck bei 25° (Bodenkorper sind Eis u. rhomb. NH4N 0 3). 
Die Berechnung stimmt m it der direkten Beobachtung dreier Punltto des Zustands- 
diagramms befriedigend iiberein. (J. Amer. chem. Soe. 54. 4520—37. 13/12. 1932. 
Washington, Ca r n e g ie  Institution, Chem. Lab.) L. E n g e l .

Dalziel LI. Hammick und John Howard, Das Auftreten von zwei flilssigen Phasen 
und einern Dicliteminimum in  dem System Sclmefelkoldensioff-AlhyUndichlorid. Im 
System  CS2-C2H4Cl2 hat die Zus.-Oberf]achenspannungskurve bei 20° ein ausgepriigtes 
Minimum, also miissen dio VAN DER WAAŁSschen Kriifte zwischen den verschiedenen 
Molekeln kleiner sein ais zwischen gleichartigen u. ist eine Trennung in  zwei SchicŁten 
zu erwarten. Das ist der Fali, femer zeigt die Zus.-D.-Kurvc bei etwa gloichen Molen 
ein Minimum. CS2: Kp. 46,3°, D.21'7,, 1,2503. — C2H4C12: Kp. 83,4—83,6°. E . -3 2 ,5 ° ,
D.24>74 1,2444. Zwischen den Molenbriiclien 0,37 u. 0,67 an U2H,C12 tr it t  eino Triibung 
auf (hoehste Temp. ca. —33° boi einer iiąuimolarcn Mischung); minimale D. derselben 
Mischung bei 24,7° ca. 1,2353. (J. chem. Soe. London 1932. 2915—16. Dez. Oxford. 
Dyson Perrins Lab.) W . A. R o th .

H. M. Glass, K. Laybourn und W. M. Madgin, Die Zweikomponenlensalzgemische 
von Bleinitrat mit Tliallium- oder Silbemitrat. F.-Unterss. ergaben in dem System 
Pb(N 03)2-AgN03 bei 8,5%  Pb(N 03)2 u. 200,2° einen eutekt. Punkt u. in  dem System 
Pb(N 03)2-TlN03 einen solchen bei 14,7°/0 Pb(NOs)2 u. 175,5°. (J . ebem. Soc. London 
1932. 2713—15. N oy. Newcastle-upon-Tyne, Armstrong College, Univ. of Dur- 
ham.) J u z a .

Hubert T. S. Britton und Erie N. Dodd, Eleklromelrische Studien der Fallung von 
Hydrotiyden. Teil V. Losungen von dreiwertigtm Goldchlorid. (IV. ygl. C. 1926. I. 735.)
0,004-m. HAuCl4-Lsgg. werden m it 0,04-m. ŃaOH clcktrometr. u. auBerdem kondukto- 
metr. titriert. Die pn-Messungen werden bei 1S° m it der Gaselektrode, die Leitfahigkeits- 
messungen bei 25° ausgefiihrt. Nach den Resultaten beider MeBreihen wird der Neutral- 
punkt nach Zugabe von genau 5 Aquivalenten NaOH erreiebt, u. zwar reagiert das 
erste Aąuiyalent sof o rt unter Neutralisation von HC1; dio vier weiteren Aquivalente 
fuhren zur Bldg. von A u02', jedoeh wird dieses Gleichgewicbt erst nach etwa 2 Ta gen 
erreieht. Die Dissoziations- u. Hydrolysenverhaltnisse werden im einzelnen besprochen. 
(J. chem. Soc. London 1932. 2464—67. Sept. Univ. College, Exeter Engl.) J. L a n g e .

Hubert T. S. Britton und Arthur E. Young, Elektrometrische Studien der Fallung 
von Hydroxyden. Teil VI. Sechswertige UrancMoridldsungtn. (V. vgl. vorst. Bef.) Dio 
Lsgg., welehe zunaehst soviel HC1 enthalten, wie der Formel U(OH)0l4 Cl5)6 entspricht, 
w'erden m it NaOH konduktometr. u. m it der Chinhydronelektrodo elektrometr. titriert 
(vgl. IV). Wie aus beiden MeBreihen bervorgeht, erfolgt der Umschlag nach Zusatz 
von 4 Aquivalenten NaOH, entspr. der Bldg. U 03C12. Die Dissoziations- u. Hydrolysen- 
yerhaltnisse werden besprochen. (J. chem. Soc. London 1932. 2467—69. Sept. Uniy. 
Coli., Exeter Engl.) J .  L a n g e .

R. S. Bradley, J. Colvin und J. Hunie, U ber licaktioncn in  festen Kórpern: E in  
Vergleich der Metlioden zur AUeitung der Aktivierungsenergie. Die Geschwindigkeit 
der Massenrk., in diesem Eallo Zers., ist eine Funktion der Zeit, der Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit der Rk. von einem gebildeten Anhydridliern aus u. der Kernbildungs- 
geschwindigkeit. Weiter wird von den Vff. die Berechnung an 2 getrennt behandelten 
theoret. Beispielen behandelt. Einmal erfolgt die m athem at. Ableitung unter der 
Annahme des Verlaufs zwischen flachen ebenen Oberflachen. F ur diese ist das Problem 
auch vollkommen u. leieht 1. sowohl theoret., ais prakt., indem die Aktivierungsenergio 
durch Messungen bei yersebiedenen Tempp. bestimmbar ist. U nter Zugrundelegung 
eines raumlichen Fortschreitens der Rk. erfolgt ebenfalls Berechnung der Aktiyierungs- 
energie. Zur Best. der Fortpflanzungsenergie E u h a t sich dabei die Methodo des plotz- 
lichen Abkiihlens von hoher auf niederer Temp. ais niitzlich erwiesen. In  den Fallen, 
in denen bei tiefer Temp. sich zu groBe MeBfehler ergeben, empfiehlt es sieli, die Metliode 
so zu yerandern, daB sich dabei die Kernbildungsenergie E k  ergibt. (Pbilos. Mag. 
J .  Sci. [7] 14. 1102—14. Dez. 1932. Leeds, Unłv., Dep. of Inorganic Chem.) E. H offm .

B. Topley, Die ReaktionsgescMcindigkeit in  reversiblen Sysłemen: Fesler Kórpe>\ s* 
fester Kor per „ +  Gas. Vf. behandelt die Geschwindigkeit der R k.:

Fester I<6rperl ^  fester Korpcr2 -f  Gas.
Voraussetzung ist, daB die reagierende u. die resultierende feste Phase keine festen
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Lsgg. miteinandcr bildcn. Die Rk. CuS04- 5 H ,0  CuS04-11,0 +  4 H 20  wurde unter- 
sucht. Dio Rk.-Geschwindigkeit ist eine Funktion der Konz. des gasformigen Prod., 
das das feste System umgibt. DieRk.-Gcschwindigkeitskonstante fiir reversible Systeme, 
dio 2 feste Kórper umfaBten, wurde erhalten durcli ruekwartige Extrapolation von 
Geschwindigkeitsmessungen, bis das festo Rk.-Prod. einc Dicke von Nuli hatte. Sio 
muB korrigiort werden, um zu bestimmen, wio lange ein Molckiil in der Rk.-Zono 
oxistieren kann, bevor es aus dem Gitter des reagierenden Korpers abbricht. Bei 
lineaTer Anderung der Rk.-Geschwindigkeit m it der Konz. des den festen Stoff ran- 
gebenden Gases muB das Korrektionsglied multipliziert werden m it einem Faktor, 
der die Sehnelligkeit der Anderung der Rk.-Gesohwindigkeit m it der Konz. des Gases 
enthalt. Neue Messungcn iiber den EinfluB geringer Konz. von H20-Dampf a uf die 
Geschwindigkeit der Rk. CuSO., ■ 5 H ,0 — > CuS04-H20  +  4 H20  sind aufgezeiehnet. 
Dio erhaltenen Daten zeigen, daB die Korrektur von der GroBenordnung l° /0 bei 22,26° 
ist. (Philos. Mag. J .  Soi. [7] 14. 1080—90. Dez. 1932. London, Ramsay-Lab. of In- 
organie and Physical Chem. Univ. Coli.) E. HOFFMANN.

I. Weyer, Uber den Verlauf der Reaktion im  festen Zustande zwischen Kalk und 
Kieselsdure. Die Mineralentstehung beim Erhitzen von trockenen Gemengen der Zus. 
1 CaO: 1 SiO„ wurde m it Hilfo opt. Messungen, morpholog. Beobachtungen u. Mk. u. 
teilweise aueh dureli Pulveraufnahmen naeh D eb y K -S ch erreR  untersucht. Der 
Beginn der Rk. CaC03 +  S i02 liegt zwischen 600 u. 650°, was der Zers.-Temp. von 
CaC03 entspricht u. erfolgt immer iiber eine intermediare CaO-Bldg. Bei 650° entsteht 
sowohl in Pulvergemischen ais aueh in  gepreBten Stabchen, ais Rk.-Prod., nur /5-2CaO • 
S i02. Aueh bei langer Brenndauer war das P raparat frei von W ollastonit. Dies ent- 
sprioht der groBeren Bildungswarme der Verb. /J-2CaO- S i02 gegeniiber /J-CaO- S i02, 
bei 735° bildet sich prim ar ebenfalls |3-2CaO- S i02, an dessen Stelle jedoeh bei langer 
Temperung das Monosilicat tr itt .  Da naeh den Bildungsbedingungen boi 815—835° 
bcide Verbb. entstehen kdnnen, fanden sich hier aueh /5-2CaO- SiO, u. /?-CaO- S i02, 
primar gebildet, nebeneinander vor. Bei den hoheren Tempp. 1050, 1100, 1130 u. 1160 
wio aueh 1250° endlich ist /i-2CaO- S i02 die aussehlieBlich zuerst entstehende Verb. 
E rst sekundar erfolgt infolge Uberscbusses dor diffundierenden CaO-Komponente 
/}-2Ca0 S i02-Bldg. Die thermoohem. Gleichung CaO ~  /J-Ca0-Si02 =  2CaO' SiO, -r 
6,232 (bzw. 9,04) eal macht dio leiehto Entstehung der haufig auftretenden /5-2CaO- 
S i02-Zonen um CaO • S i02-Krystalle sowie die Triigheit der Rk. zwischen /S-2Ca0-Si02 
u. S i02 verstandlich. (Z. anorg. allg. Chem. 209. 409—28. 23/12. 1932. Kiel, mineralog. 
Inst. d. Uniy.) E . H o ffm a n n .

W. I. Archarow, RonlgenograpMschc Untersuchungen des Anjangsstadiums der 
Oxydation von Eisen bei hoher Temperatur an der Luft. Dio róntgenograph. Unters. 
der Oxydation des Ee an der L uft bei hoheren Tempp. ergab, daB die Oxydation stets 
m it der Bldg. von ,,Anlauffarben“, deron S truktur infolge der diinnen Sehieht mittels 
der Fe-Strahlung nicht bestimm t werden konnte, beginnt. Im  weiteren Verlauf der 
Oxydation bildet sich eine diinne róntgenograph. bestimmbaro Schicht von Fe^O.,. 
Bei Tempp. iiber 570° bildet sich darauf unterhalb dieser H aut eine neue Schicht von 
FeO. Bei Tempp. unterhalb 570° wurde nur Fe30., boobaehtet. Fe„Oz konnte rontgeno- 
graph. nur bei sehr langer Versachsdauer beobąehtet werden. Der Oxydationsmechanis- 
mus stellt sich demnach wie folgt dar: Zu Beginn bildet sich auf der Obcrflachc ein 
Hiiutchen wahrseheinlich von Fe20 3, dessen JDissoziationsdruek unterhalb des 0 2- 
Drucks der Luft liegt. Die Dicke dieses Hautchens ist nicht grofier ais 10-5 cm. Der 
OsydationsprozeB entwickelt sich dann infolge von Diffusion weiter. Dio darunter- 
liegende Schicht besteht aus Fe30 4 u. die unterste aus FeO. (Chem. J. Ser. W. J . physik. 
Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. W. Shurnal fisitschcskoi Chimii] 2 .102—12.
1931. Leningrad, Physikal.-tcchn. Inst.) K l e y e r .

Alois M usil, Die Brunsledsche kinetischc Gleichung und die Debyesche Theorie. 
Dio bei der Verseifung der Ester m it Alkalicarbonat gefundeno „Pseudokonstanz“ der 
klass. Geschwindigkeitskonstanten (vgl. C. 1929. I I . 2970) wird auf Grund der BróN- 
STEDschen Gleichung u. der DEBYEschen Theorie qualitativ gedeutet. Die B ró n s te d -  
sche Gleichung (ygl. C. 1925. II. 511; S k ra b a l ,  C. 1930. II. 350) erwoitert das klaas. 
Zeitgesetz, in dom die Rk.-Geschwindigkeit den A ktivitaten der reagierenden Stoffe 
direkt- u. dem A ktm tatskoeff. des instabilen krit. Komplexes umgekehrt proportional 
gesetzt wird, u. stellt ein allgcmein gultiges Zeitgesetz dar. k’ == K '-F  =  O■ K m  -K r - 
[ /E '/c o 3"]/[/hco,'-/(E , OH)']- Dio klass. Pseudokonstante k’ setzt sich zusammen aus 
der „wahren“ Geschwindigkeitskonstanten der Sodaverseifung, d. h. der Konstanten
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des allgememgultigeh Gcschwi11digkeitsgesct7.cs K ' — G -K m -K r  (G — K onstan to  des 
sta t. K 0nz.-Massenwirkungsgeset7.es; K m  — kin et. Mediumskoeff.; K r  — absol. Go- 
sehwindigkeitskoeff.) u. dem kinet. Aktivitatsfaktor F, unter dem das m athem at. 
Konglomerat der Aktivitatskoeff. /  von Ester, Carbonat, Bicarbonat u. krit. Komplex 
zu verstehen ist. F ur dio Anwendung der kinet. Gleiebung von BRONSTED u .  der 
DEBYEschen Theorie auf dio chem. Dynamik ist ein konstanter bzw. intervallweiso 
konstanter K m  notwendige Voraussetzung. Es wird die Pseudokonstanz der experi- 
mentellen Geschwindigkeitskocff. der Methylacetatverseifung ais eine Funktion der 
individuellen Ioneneigg. der ais Verseifungsagons angewandten Alkalicarbonate ge- 
deutet. Hierboi ist ein Vergleieh der Esperim entaldaten bei konstanter Totalionenkonz. 
notwendig. I n  diesem Falle wird /c o ," / / i ic o 0’-/(K, OH)' konstant; daraus ergibt sieli 
die „wirkliehe“ Gesehwindigkeitskonstante ocler „BRONSTED sehe Konstantę11 kji, u. 
die oben genannte Gleiehung vereinfacht sieli zu k' — kn-fii- Es wird oin Oberblick 
iiber die G rundlagen der DEBYEschen Theorie gegeben, wobei der Begriff der Ionen- 
atmosphiiro von verschiedenen Seiten beleuehtet u. die Beeinflussung der A ktiv itiit 
des E sters dureh die gleichzeitig anwesenden Elektrolyte des Verseifungsgemisehes 
mittels des Ausdrucks fur den elektr. A nteil der freien Energie der Ionenlsg. bereehnet 
wird. Die Berechnung von Je,  des ,,wahren“ A ktm tatskoeff. des E sters, ermoglicht 
eine restlose D eutung der Pseudokonstanz der G eschw indigkeitskonstanten ais einer 
F unk tion  der individuellen Ioneneigg. D a bei den Anfangsmolaritaten 0,01 u. 0,1 die 
Geschwindigkcitskoeff. in der Reihenfolge L i, N a, K , R b  u. Cs zunehmen, miissen die 
Ionenradien  der Alkaliionen nach den Forderungen der BRONSTED-DEBYEselien Theorie 
in derselben Reihenfolge abnehmen. Bei hohen Verdiinnungen strebt die Gesehwindig- 
keit einem Grenzwert zu, also ist keine Beeinflussung dureh die indm duellen Ioneneigg. 
mehr vorhanden, was aueh von der Theorie yerlangt wird. In  konz. Lsgg. (0,5 Mol) 
findet eine Umkehrung der Reihenfolge der Alkalicarbonate sta tt. E s wird gezeigt, 
daB aueh die Umkehr eine Forderung der Theorie ist u. in dem Vorzeichenwechsel 
des A ktm tatskoeff. des E sters ihren G rund liat. Das S tudium  der individuellen Ioncn- 
effekto ermoglicht eine D eutung  der HoLMBERGsehen „K ationenkata lyse“ der R k.- 
Kinetik u. der HOFMEiSTERschen „Ionenreihe“ in der Kolloidchemie. (Mh. Chem. 61. 
229—-73. Nov. 1932. Graz, Chem. Inst. d. U niv.) G a e d e .

I. E. Adadurow, Katalyse ais Folgę der Erregung eines der Beaktionskomponenten 
dureh vom Katalysator ausgehende Strahlungen. Die Diskussion iiber das Wesen der 
Katalyse fiihrt zu dem Ergebnis, daB eine rein mechan. Deutung nicht zu einer Er- 
klarung des Yorganges fiihrt, dagegen lasson sieli die eharakterist. Erseheinungen der 
Katalyse, insbesondero die spezif. Wrkg. der einzelnen Katalysatoren, unter Zugrunde- 
legung der Lichtenergie ais Quelle der Aktivierung deuten. Demnaeh ist das Wesen 
der Katalyse m it der Strahlung der Atomo u. Moll. des Katalysators verbunden, wobei 
dio GesetzmaBigkeit besteht, nach der die m it der reagierenden Substanz iiberein- 
stimmende Wellenlange des Katalysators u. die Temp. des Rk.-Beginns in einer be- 
stimmten Beziehung zueinander stehen. Je  hóher die Temp., bei welcher die Rk. statt- 
findet, ist, um so kiirzer ist die m it der reagierenden Substanz ubereinstimmende 
Wellenlange des Katalysators, u. umgekehrt. Dem entspricht aueh, daB das Energie- 
maximum sieli in Richtung des ultravioletten Teiles des Spektrums hin bewegt. Die 
Bewegung gehorclit dem WiENschen Gesetz /max. • T  =  eonst. An den Beispielen der 
therm . Zers. yon Gips in Ggw. von Cr, Zn, W, der Synthese von H N 03 in Ggw. von 
S n02-V20 5 bzw. SnO,- S b ,03, der therm . Dissoziation von NaCl in Ggw. von Mo, 
AV, Cu, Zn u. Cd wird die Anwendbarkeit der oben angegebenen Theorie besprochen. 
(Chem. J . Ser. W. J . physik. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. W. Shurnal 
fisitscheskoi Chimii] 2. 130—41. 1931. Odessa, Chem.-Radiolog. Inst., Labor. fur 
Katalyse.) _ K l e v e r .

I. E. Adadurow, Beziehung zicisehen der iibereinslimmenden Wellenlange des 
Katalysators, der absoluten Temperatur des Reaktionsbeginns und der Reaktionsrichtung. 
(Vgl. vorst. Ref.) Zur Naehpriifung der Beziehungen zwischen der Temp. des Rk.- 
Beginnes u. der Wellenlangen des Katalysators wurden die therm . Zers. von NaCl 
in Ggw. von Mo, W, Cu, Zn u. Cd, die Bldg. von H 2S  aus Sgasfórm. u. H 2 in Ggw. von 
Fe, Li, Ce, Hg u. Big, sowie der Zerfall der Ameisensdure in C02 u. H 2 in Ggw. von 
Au, Ag, P t  u. Rh u. in CO u. H20  in Ggw. von Si, Mg, Al u. W  untersueht. Es zeigt 
sieli, daB das Prod. der m it der reagierenden Substanz ubereinstimmenden Wellenlange 
des angeregten K atalysators u. der absol. Temp. des Rk.-Beginns konstant ist. — 
Weiter wird am Beispiel des Essigsaiireanhydrids die Analogie zwischen der photo-
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chem. u. der katalyt. Zcrs. gezeigt. W ahrend das Essigsaureanhydrid unter dom 
EinfluB von ultravioletten Strahlen der Wellenlange A =  2800 A ein Gemisek von 
CH,COOH u .  HCOOH ergibt, zerfallt es im extremen U ltraviolett (/i =  2307 A) in CH, 
u. ĆO. Es lassen sick aber auch dieselben Ergebnisse bei Anwendung von entspreckenden 
Katalysatoren, z. B. fiir den ersten Fali von Mn (A =  2801,8 A) oder von Cr 
(A =  2800,74 A) u. fur den zweiten Fali von Ni (?. — 2302,27 A) erzielen. (Chem. J . Ser. 
W. J . pkysik. Ckem. [russ.: Ckimitsckeski Skurnal. Sser. W. Shurnal fisitsckeskoi 
Ckimii] 2. 142—46. 1931. Odessa.) K le v e r .

Jerom e A lexander, Katalyse. (J . ckem. Educat. 9. 2026—31. Dez. 1932.) L o r e n z .
F . H aber und J . W eiss, Ober die. Katalyse des Hydroperoxyds. Die Katalyse von 

H 20 2 durek FeSO,i wird in einem pH-Gebiot untersucht, in dcm F e„ aus Sulfatlsg. 
nicht fallt u. F e„ , niokt gel. bleibt. Die Ergebnisse der Unters. weichcn von. denen 
von M a n c h o t  u . L e h m a n n  (C. 1928. I . 2091) ab. Es ergibt sich namlich, daC bei 
der Rk. die Vermischungsgeschwindigkeit m it der Rk.-Geschwindigkeit konkurriert 
u. daB das Rk.-Ergebnis von den Konz.-Verkaltnissen abliiingig ist. Es stellen sick 
also nickt — oder dock nur zufallig — feste Verhaltnissc des Verbrauckes von H 20 2 
u. von Fe,, ein, wie M aisch o t u . L e h m a n n  fanden. — Es diirfte sick urn eine Kettem-k. 
kandela, die nack dem Sckema von H a b e r  u . W i l l s t a t t e r  (vgl. C. 1932. I. 778) 
bekandelt werden kann:

F e,, +  H„0„ =  Fe, „(OH) +  OH (A)
OH +  H 20 ," =  H 20  +  0„H (B)
0 ,H  +  H ;o“, =  O., +  H2Ó +  OH (C)
F e„ +  OH =  F eJ,(O H ). (D)

Das Symbol Fe,,,(OH) soli aussagen, daB nickt Ionen des F e" ' in Lsg. ais Rk.- 
Ergebnis auftreten, sondern eine unl. Form, viellcickt 0 H -F e -S 0 4; das Symbol Fe,, 
soli die Unsiekerkeit iiber die Rk.-kinet. maBgebliche Zustandsform verdeckcn. Unter 
der Annakme, daB — abgesehen von einer Anlauf- u. einer Endpcriode — die Anzakl 
der gleickzeitig laufenden Rk.-Ketten konstant bleibt, lassen sick die beiden Glei- 
ckungen aufstellen:

- d  (H20 2)/d t =  A'A(Fe,,)(H20 2)[ 1 +  2 A b(H 20 2)/A'd  (Fe,,)] 
u. — d(Fen)/d t  =  2 7{'A(Fe,,)(H 20 2), 

aus denen durck Division die Gleickung fiir das molekularc Verbraucksverkaltnis 
von H.20 2 z u  Fe"-Salz erlialten w ird: d (H20 2)/c! (Fe,,) =  0,5 +  ABfHjO^/ZDtFe,,), 
dereń reckte Seite die Kettenliinge genannt werden kann. (Naturwiss. 20. 948—50. 
23/12. 1932. Berlin-Daklem, Kais.-Wilk.-Inst. f. pkysikal. u. Elektroekem.) L o r.

P au l V. Mc K inney, lleduklion von Palladiumoxyd durch Kohlenoxyd. (Vgl. 
C. 1931. II . 3299.) Vf. katte festgestellt, daB PdO unterhalb 100° durck CO nickt 
reduziert wird, wahrend H  schon bei 25° einwirkt. Dieser Befund war m it der Beob- 
acktung, daB CO im allgemeinen bei niedrigerer Temp. ais H  reduzierend wirkt, schlcckt 
zu vereinbaren. Es Mnarde nun ausfubrlich die Red. von PdO durck CO bei Tempp. 
zwiseken 23 u. 218“ in reinem CO-Strom u. in CO, dem geringe Mengen CO, bzw. Ó2 
zugesetzt sind, untersuckt. In  dem aus dem Rk.-Raum austretenden Gase wird die 
Menge des gebildeten C02 bestimmt. Boi 23° wird eine schwackc anfanglicke Red. 
von PdO festgestellt; wenn das PdO-Praparat aber von adsorbiertem 0„ befreit wird, 
kann eine solche Red. erst bei 76° beobacktet werden. Bei Tempp. bis 156° wird PdO 
schon wesentlick starker reduziert, vollstandig kann die Red. aber bei diesen Tempp. 
nicht durckgefiihrt werden, da die Rk.-Gesehwindigkeit m it der Zeit stark abfallt. 
Wenn dem Gas C02 beigemengt ist, wird PdO unter 100° iiberhaupt nickt reduziert, 
auck nock bei 156° ist die Red. stark verzogert. Beigemengtcr O in geringen 
Mengen bcschleunigt die Rk., so wird das Oxyd bei 76° sehon vollstandig reduziert. 
Pd, das durch Red. des Oxyds entstanden ist, \\'irkt nickt autokatalyt. Vf. kommt 
zu der Ansekauung, daB dio Rk. eine Pkasengrenzflackenrk. ist, die Red. ist aber stark 
durch eine Sekundarrk., wakrscheinkch eine starkę Adsorption des C 02 an dem PdO, 
verzogert. Diese Vermutung wird nock durck einige Verss. uber die Adsorption des 
CO, an Pd u. PdO gestiitzt. (J .  Amer. chem. Soc. 54. 4498—4504. Dez. 1932. New 
Brunswick, New Jersey, School of Chem., Rutgers Univ.) J u za .

M artha Tauber, Beitrage zur Kenntnis der Jcatalylischen Athylenhydrierung. Es 
wurde untersucht, ob zwischen der Katalyse der CoHr IIydrierung an einem platinierten 
D raht u. dem Yoltapotential des Drahtes ein Zusammenhang besteht. Die Verss. ver- 
liefen negativ. (Z. physik. Chem. Abt. B. 19. 97— 101. Okt. 1932. Budapest, Kgl. ung. 
Pazmany-Peter-Univ. III . Chem. Inst.) F a r k a s .
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I. E. Adadurow und W. P. Pligunow, Die ihennische Dissoziation des Gipses in  
Gegenwart von Katalysatoren. Die Unters. der therm. Zers. des Gipses boi Tempp. bis 
1200° bei Anwesenheit von S i0 2 im Verhaltnis S i02: CaSO., =  1 :1  bzw. 1 :2  u. 1 :4  
zeigte, dafi bei der (herm. Dissoziation in der Yerb. CaO • S 0 3 lteine direkte Substitution 
des S 0 3 dureli S i02 stattfindet. Die Ca-Silicatbldg. ist demnaeh ais eine sekundare 
lik . aufzufassen, die erst nach dem primaren ProzeB der therm. Gipszers. stattfindet. 
Das Ausbleiben der Additivitat der Einfliisse auf die Zers. durch die Anwesenheit von 
A l20 3, Fc}0 ;i u . Cr20 3 bestatigt, daB die Bldg. yon Aluminaten, Ferriten u .  Chromiten 
ais sekundiire Rk. aufzufassen ist. Die Vers.-Daten zeigen aber auch, daC die therm. 
Zers. des Gipses durch die Beimengungeu katalyt. beschleunigt u ird . Die giinstigsto 
katalyt. Wrkg. zeigt von den untersuehten Oxyden (auBer den genannten noch das 
MnOt u. TFOo) das Cr20 3, welches bei 1100° sehon nach einer Stunde eine 100%ig. 
Umwandlung bewirkt, so dafi dieser Katalysator dank seiner Zuganglichkeit u. Billig- 
lceit bei der techn. Gipszers. venvendet weiden kann. (Chem. J. Ser. B. J . angew. Chem. 
jruss.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 149—56. 1932. 
Odessa, Chem.-radiolog. Inst.) K l e v e r .

I. E. Adadurow, Die Aktivieningswarme der łhermischen Dissozialion des Gipses 
in Gegenwart ton Katalysatoren. (Vgl. vorst. Ref.) Die Unters. des Mechanisinus der 
therm. Dissoziation des Gipses zeigte, daB der ProzęQ im Temp.-Gebiet von 700—900° 
eine Aktmerungsenergie von nur 9500 cal erfordert. Dieser geringe W ert fulirt zu der 
Annahme, daB er nicht der Rk. selbst, sondern der inneren Beweglichkeifc der Gitter- 
elemente der dissoziierenden Moll. des Gipses zukommt. — Im  Temp.-Gebiet von 900 
bis 1100° ist eine typ. inonomolekulare Rk. anzunehmen, die durch die angewandten 
Katalysatoren (vgl. vorst. Ref.) beeinfluBt m d ,  wobei die Alctivierungsenergie voll- 
standig vom Katalysator abhangig ist. (Chem. J. Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 157—62. 1932. 
Odessa.) K l e v e r .

L. H. Flint, Unhydratisierte Ionen von Elenienten in  Lósung. Auf Grimd seiner 
Annahmen (C. 1932. I. 3025; II. 982) berechnet Vf. aus der elektrolyt. Leitfiihigkeit 
>vss. Lsgg. von HC1, RbCl, CsCl, K B r u. K J, daB in diesen Lsgg. der Reilie nach die 
Ionen H+, Rb+, Cs+, Br-  u. J _ unhydratisiert, wahrend die zugehórigen Gegenionen 
hydratisiert seien. In  den wss. Lsgg. von CdBr2 u. C dJ2 seien alle Ionen hydratisiert. 
(J .  AYashington Acad. Sci. 22. 233—37. 1932. Bureau of P lan t Ind.) L. EŃGEL.

G. Tammann, Ober die Andemngm der Eigenschaften nichtmetallischer Słoffe bei 
ihrer Bearbeitung. Bei Salzen konnen, wie bei Metallen, durch dauernde Verformung 
die Eigg. geiindert werden. Mit zunehmendem Walzgrad nim m t bei AgCl H artę u. 
elektr. W iderstand zu, die D. ab. Durch Erwarmen des gewalzten AgCl auf 125— 200° 
wird Harto u. Widerstand wieder vennindert, die D. vergróBert. Weitere Anzeichen 
iiber Eig.-Anderung bei Kjiltbearbeitung nichtmetall. Stoffe lassen sich finden: Ver- 
farbung von ZnO u. PbO beim Zerreiben, Anderung der Verfarbung durch Ra-Bestrah- 
lung bei NaCl nach Deformation, Abnahme der Phosphorescenz von Phosphoren beim 
Zerreiben, Erniedrigung der Temp. der beginnenden Graustrahlung nach Zerreiben, 
Anderung der Loslichkeit nach Zerreiben. Die Erschoinungen gehen nach Erhitzen 
zuruck. (Naturwiss. 20. 958—00. 23/12. 1932. Gottingen.) L o r e n z .

TaWes annuelles de constantes et donnćes numśrioues de ehiruie, dc physiąue, do biologie 
c t dc technologie publ. sous le jmtronage du Conseil international des Unions scienti- 
fiques et de l ’Union internationale dc chimie pure ct appliąuće. Table des malieres 
du volume IX , annee 1929, redigće par G. Kravtzoif. Paris: Gauthier-Villars e t Cie. 
1932. (XXIV, 124, X X II S.) 4 “.

A,_ Atomstruktur. R adlochem le. Photochem ie.
W . W essel, Zur guantentheoretischen Elektrodynamik. Inrariante Formulierung der 

Diracschen Dispersionstheorie. III . (II. vgl. C. 1931. II. 3300.) (Z. Physik 76. 337 
bis 367. 1932. Coimbra, Univ., Physikal. Lab.) S k a lik s .

P. Jordan, Die Quanlenmechanik und die Grundproblcme der Biologie und Psycho
logie. (Naturwiss. 20. 815—21. 4/11. 1932. Rostoek.) L e s z y n s k i .

Tokio Takeuchi, Eleklronen im Gravitalionsfeld. (Proc. phvsic.-math. Soc. Japan 
[3] 14. 89—92. 1932.) “ K o l l a t i i .

Tasaburó Yamaguti, Die lteflexion von Kathodenslrahlen an gebogenem Molybdanit. 
Yf. untersucht in Fortsetzung einer friiheren Arbeit an Glimmer (Proc. physic.-math.
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Soc. Jap . [3] 12 [1930]. 203) nach gleioher Mothode dio Reflexion von Katliodenstrahlen 
an gebogenem Molybdanit (MoS2), der wio Glimmer in diinne Folien spaltbar ist. Er 
bestimmt im Geschwindigkeitsbereich von 14—01 kV das innere Potential u. den 
Parameter, der die Anordnung der Atome im Krystall charakterisiert. Das innere 
Potential wird zu 16,5 V unabhiingig von der Elektronengeschwindigkeit gefunden, 
der obige Parameter konnte genauer bestimmt werden ais der aus Róntgenstrahlen 
erbaltene. (Proc. physic.-math. Soe. Japan [3] 14. B7—02. 1932. Tokio, Physik. 
Inst. d. Univ.) K o l l a t h .

R . M. Zabel, Die Re.fle.xion von Atomstralilen an NaCl-Kryslallen. (Vgl. C. 1932.
II. 1590.) An friscligcspaltenen Steinsalzkrystallen werden Atomstrablen He, Ne u. 
Ar reflektiert u. Beugungsmaxiina des Flachengitters gefunden. Die Maxima sind am 
deutliebsten fur He u. am schwacbsten fiir A. Synthet. Krystalle werden in feuehter 
u. trockner Luft u. trocknem Wasserstoff gespalten. Die in troeknem Gas gespaltenen 
Stucke reflektieren besser ais in feuehter Luft gespaltene u. ais natiirliche. Die Gitter- 
abstande entsiireeben denReflexionen an den Na- u. Cl-Ionen, namlieh 1,99 A, wenn die 
Śtiickc troeken gespalten wurden. Krystalle aber, die W.-Dampf ausgesetzt worden 
waren, zeigten einen zweimal so groBen Gitterabstand. (Pliysio. Rev. [2] 42. 218—28. 
15/10. 1932.) _ RUPP.

H . S. W . M assey, Der Durchgang von Neutronen durch Materie. (Vgl. C. 1932.
I . 2929. II. 1414.) Die Quantentheorie der ZusammenstóCe von B o r n  u. a. wird auf 
die BetTachtung der ZusammenstóCe von Neutronen m it Atomkemen u. Elektronen 
angewandt. Ein Neutron wird dargestellt ais ein Atom in oinem Quantenzustand, 
der fast 0 ist, u. es wird gezcigt, daB die experimentellen Ergebnisse fiir den Radius 
eines solchen Atoms weniger ais 2 • 10~13 cm anzeigen. Weiter kann gefolgert werden, 
daB das Proton fiir Entfernungen <  10-13 cm sieli niebt ais liinheitsladung Yerhii.lt, 
oder daB die Zwisehenwirkungsenergio von Neutronen u. Kernen in groBen Entfernungen 
langsamer wachst ais die ICernladung von Element zu Element. Es wird gezeigt, daB 
die Wahrscheinliehkeit des Zerfalls eines Neutrons durch KernzusammenstoB sehr 
ldein ist, wenn das angenommene Kernmodell giiltig ist. (Proc. Roy. Soc., London. 
Ser. A. 138. 460—69. 1/11. 1932. Cambridge, Triiiity College.) G. Sc h m id t .

S. R osenblum , Feinstruktur des magnetischen Spektrums der a.-Teilchen des 
Radiums. (Vgl. S t a h e l ,  C. 1932. II. 16.) H a iin  u . M e i t n e r  (Physik. Z. 10 [1909]. 
741) haben gezeigt, daB Ra neben einer a-Strahlung eine y-Stralilung em ittiert. Die 
Energie des y-Quants wird zu 189 c. k. V. angegeben. Nach der GAMOWschen 
Theorie uber den Kernaufbau werden 2 Komponenten in der a-Emission des R a er- 
wartet, von denen eine weniger intensiv ist u. eine Energie besitzt, die sich um weniger 
ais 189 e. k. V. von der Hauptkomponente unterseheidet. Die Unterss. der a-Strahlung 
des Ra sind m it dem groBen franzos. Elektromagneten ausgefuhrt worden. Die erhaltenen 
Bilder fiir die Hauptstrahlen des Ra u. seiner Ableitungen sind klar abgegrenzt auf der 
Seite der groBen Geschwindigkeiten. Die Hauptstrahlen erseheinen nach einer Ex- 
positionszeit von etwa 5 Minuten. Die Aufnahmen baben folgende Geschwindigkeits- 
werte ergeben: V a Ra =  1,517-109 cm : sec, F  Ra =  1,488-10° cm : sec u. V a- 
RaEm =  1,623 -109 cm : sec. Die Geschwindigkeiten sind unter der Annahmo berechnet 
worden, daB V  a  Ra A =  1,698- 109-cm : soc ist. Der gefundene W ert weicht um 4 % d 
von dem W ert ab, der im allgcmeinen nach der GEiGERschen Geschwindigkeit-Reich- 
weitc-Beziehung berechnet worden ist. F ur die Differenz a  R a — at wird 185 e. lc. V. 
gefunden in tJbereinstimmung m it der Angabe von H a h n  u. M e i tn e r  fiir das y-Quant. 
(C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 195. 317—19. 25/7. 1932. Paris.) G. S c h m id t.

J . B arte ls , Kurzer Uberblicl; uber die Pliysik der hohen Atmosphare. (Z. techn. 
Physik 13. 611— 16. 1932. Eberswalde.) LESZYNSKI.

Tom. F . W . B arth , ’ Struktuien mit ungleichwertigen Atomen in  gleichwerligen 
Punktlagen. Solche Strukturen sind schon lange bekannt: Mischkrystalle. Abor auch 
reine chem. Verbb. konnen diesen Aufbau haben, wie an verschiedenen Beispielen, die 
gróBtenteils anderweitig bereits ausfuhrlicher behandelt sind, gezeigt wird. — Ein 
besonders interessantes Beispiel ist neuerdings von H e n d r ic k s  entdeckt worden: E r 
liat gefunden, daB die Elementarzelle von p-13romchlorbenzol die Formel C12H8Br2Cl2 
hat. Die Br- u. Cl-Atome verteilen sich hier gemeinsam auf eine 4-zahlige Lage dor 
monoklin:holoedr. Klasso. Es gibt aber auchMisclilcryslalle der Reilie CrJI,,Br.i-Cv>HsCll , 
die eine ahnliche Struktur besitzen. Ein Blisehkrystall 1: 1 hat nun dieselbe Zus. wie 
die Verb. p-Bromchlorbenzol, u. sowohl der Alischkrystall wie die Verb. haben ge- 
misohte Atome in der 4-zahligen Lage. Die Verb. ha t trotzdem keine der Eigg. eines
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Mischkrystalls. Sie bleibt eine Verb. u. laBt sich sowohl chem. wic physikal. von dem 
Mischkrystall trennen. Dieses Bcispiel zeigt somit, daB es gefilhrlich ist, Verbb. solchen 
Baues ais mischkrystallahnliche Bldgg. zu betrachten. (Fortschr. Minerał., Kristallogr. 
Petrogr. 17. 403—05. 1932. Washington [U. S. A.].) Sk a l ik s .

Y. Cauchois, Eine neue Methode zur Slmkluranalyse krystalliner Pvlvcr mit 
Róntgenstrahlen unter Venvendung cines gekriimmten Kryslalls ais Monochromalor. Die 
C. 1932. II. 666 referierte Methode wird fiir die Ilerst. von Pulveraufnahmen nach der 
Methode von BoiILIN benutzt. Die Róntgenstrahlen durchsetzen zunachst den gc- 
bogenen Krystall u. fallen dann durch einen Spalt auf das krystalline Pulyer, das, wie 
iiblich, auf einer Zylindcrperipherie angeordnet ist. Die durch das Pulver hindurch- 
gehenden u. abgebeugten Strahlen werden auf dem zylindr. Film registriert. Der Grad 
der Monoehromasic der wirksamen Róntgenstrahlen hangt von der Spaltbreite ab. 
(C. R. hebd. Seances Acad. Soi. 195. 228—31. 18/7. 1932.) Sk a l ik s .

J. E. Sears jr. und H. Barrell, Eine, neue Apparatur zur Bestimmung der Be- 
ziehung zwisóhen der Wellenlange desLiclites und deniFundamentalslandard der Lange. Aus- 
fiihrliehe Beschreibung des App. zur Best. des Normalmcters u. des Normalyards auf 
der Grundlage von Lichtwollenlangen in Luft oder im Vakuum. Ais vorlaufiges Ergebnis 
wird die Wellenlange der roten Cd-Linie zu 0,643 847 14-10-6 m in Luft von Normal- 
bedingung u. zu 0,644 025 13-10-3 m im Vakuum, die der griinen Cd-Linie zu
0,508 582 27 bzw. 0,508 723 96 ■ 10“° m angegeben. Der W ert fiir die rotę Cd-Linie 
stimmt auf 1/SOooooo m it dem korrigierten W ert von B e n o It , F a b rY u. P eh o t  (Trav. Bur. 
internat. Poids Mes. 15 [1913]. 3) uberein. — Im  1. Anhang wird von Adcock u. Barrell 
die Herst. harter Oberfliichen von Invar-Etalons durch Elektrolyse, im 2. Anhang 
von Hall u. Barrell die Temp.-Messung m it Widerstandsthermometer beschrieben. 
(Philos. Trans. Roy. Soc. London Ser. A. 231. 75—145. 1932.) L o r e n z .

W. Hanie und K. Larche, Elektronen-, Ionen- und Alcnnstopleucliten. An Hand 
ciniger Diagramme wird fiir Ar die In tensitat bzw. absol. Ausbeute, bezogen auf den 
gaskinet. Querschnitt, fiir eine Reihe von Funken- u. Bogenlinien in Abhiingigkeit 
von der Voltgesehwindigkeit der anregenden Elektronen gegebon. Die In tensitat 
dor Funkenspektren ist bei hoheren Spannungon sehr groB. Die Linien sind zum Teil 
parallcl, zum Teil senkrecht zum Elektronenstrahl polarisiert. Der Polarisationsgrad 
geht m it wachsender Elektronengeschwindigkeit durch ein Maximum, sinkt auf Nuli 
ab u. kohrt sich dann um. Die Intensitatsyerteilung parallel u. senkrecht zur Elek- 
tronenstrahlrichtung ist durch den Polarisationszustand der Linien gegeben. Es wird 
eino Anordnung beschrieben, um den Intcnsitatsunterschied parallel u. antiparallel 
zum Elektronenstrahl zu bestimmen. Untersucht wurden Hg, He, Ne u. Ar. Die 
Intensitiiten parallel u. antiparallel wurden jedoch nicht sehr verschiedcn gefunden, 
aueh nicht bei Variation der Elektronengeschwindigkeit von der Anregungsspannung 
bis 1000 Volt. Ferner werden zwei Anordnungen zur Unters. der Atom- u. Ionen- 
stoBanregung im eigenen Gas beschrieben. Es liiBt sich dam it zeigen, daB die An- 
regungsfunktionen der roten Ne-Linien zwischen 100 u. 1200 V boi Anregung durch 
Neonionen stetig ansteigen, zunachst langsam bis 150 V, dann schneller u. von 600 V 
an wieder langsamer. Die Anregungsspannung konnte nicht erm ittelt werden, wird 
aber schon bei 20 bis 50 V vermutet. In  Hg konnte die Anregung durch Hg-Ionen schon 
bei etwa 15 V beobachtct werden. Beim IonenstoBleuchten spielen zum Teil StóBe 
zweiter A rt eine Rolle. So erklart sieh z. B. das starkę Auftreten der Hg++-Linie 
4797 A bei einer Anregungsspannung von etwa 50 V ais UmladeprozeB: Hg+++ -f  Hg =  
Hg++nngeregt +  H+; bei nur 40 V fehlt diese Linie yollstandig, da hier noeh keine 
Hg+++-Ionen gebildet werden. (Physik. Z. 33. 884—87.15/11.1932.Mena.) E . WOLF.

A. Sommerfeld, Vereinfachte Ableitung des Thomasfaktors. Die GróBe der Auf- 
spaltung im H2-Spektrum liiBt sich durch Einfiihrung des Thomasfaktors lj2 angeben. 
Aus der Ableitung dieses Faktors geht hervor, daB die Gleichung fur die Geschwindig- 
keit, m it der sich das am Elektron haftende System gegen das am Kern haftende System 
dreht, niehts mit dem Elektronenspin zu tun hat, sondern eine unmittelbare Folgo 
der re la tm st. Kinematik ist. (Convcgno Fisiea nucleare 1. 137—41. 1932. Miin- 
chen.) G. Sc h m id t .

E. Fermi, U ber die Rotalionsschwingungsbanden des Ammoniaks. Die Yerdopplung 
der Oscillationsniveaus des NH3 (vgl. Dennison  u. H a rd y , C. 1932. II. 336), die 
durch Reflexion des N gegeniiber der Ebene der 3 H bedingt ist, wird durch die Kotation 
des Mol. beeinfluBt. Vf. sucht rechner. eine wenigstens groBenordnungsmaBig quanti- 
tative Deutung zu geben u. gelangt zu der Formel 6 v j  =  33 — 0,083 J  (J  + 1 ) .  die
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befriedigendo tlbereinstimmung m it den experimentell beobachteten Termabstandcn 
ergibt. (Nuovo Cimcnto [N. Ser.] 9. 277—83. Nov. 1932.) R. K. Mu l l e r .

W. Finkelnburg, Lichtanreg-ung und Emission im  Wasserstoffunken bei erhóhłem 
Druck. Urn den Meehanismus der auf Sekundareffekten (Rekombination der Ionen, 
Doppelanregung usw.) beruhenden Emission bei Gasentladungen zu kliiren, wurdo 
das Spektrum von Funkenentladungen in Wasserstoff bis zu 30 a t Druck untersueht 
bei einer Funkenstrecke von 1/.,— 1 mm Schlagweite u. einer Funkenfolge von 100 pro 
sec (50 000 V-Transformator unter Zwischenschaltung von 8000 cm Kapazitat). Dio 
effektive Stromstiirke betrug 18 Amp., die mittlere Stromstarke wahrend des Funkens 
ergab sich zu 7000 Amp., die Stromdichte zu etwa 3,6 Millionen Amp. pro qcm. Das 
bcobachtete Spektrum bestand aus den fast Yóllig kontinuierlich verbreiterten B a l m e r - 
Linien des Wasserstoffs. Wie Verss. zeigten, ist ein solchcs Spektrum nur durcli das 
Zusammenwirken von bohem Druck u. grofier Stromdichte zu erhalten. Infolge des 
hohen Drucks u. dam it geringen raumlichen Abstandes der Teilchen erfolgt die Emission 
stets im Stórfeld von H-Atomen, H+-Ionen u. aueh H 2-Molekulen. Die sehr groCe 
Stromdichte begiinstigt Doppelanregungen u. stufenweise Ionisation, dio zur Disso- 
ziation u. weiterhin zur Emission angeregter H-Atome in der Nachbarschaft stórender 
Teilchen fiihrt. Es zeigte sich, daB bei starker Annalierung zweier n. Teilchen schon 
eine Anregung des entstehenden Quasimolekuls eintreten kann. E in weiterer schwachcr 
ElektronenstoB geniigt dann zur Doppelanregung oder Ionisation u. Dissoziation, 
wobei wiederum H-Atome im Storfeld anderer Teilchen emittieren. Mit Hilfe von 
Potentialkurven liiBt sich dio Wirkungsweise der Storungen, die zur Linienver- 
breiterung fuhren, genauer untersuchen. (Physik. Z. 33. 888—89. 15/11. 1932. K arls
ruhe, Phys. Inst. der Techn. Hoehsehule.) E. W o l f .

Hantaro Nagaoka, Tetsugoro Futagami und Iwajiro Machida, Anderung der 
Wellejilange und Intensitat von Eisen-, Niclcel- und Titanlinien dureh Stofientladung. 
Dureh Entladung einer Kondensatorbatterie groBer K apazitat (1, 3 /t F) zwischen 
Elektroden aus remem Metali (Fe, Ni, Ti) konnten aknlich verandertc Spektren erzeugt 
werden, wie sie von Sternatmospharen bekannt sind. Die Spektren wurden analysiert 
m it Hilfe eines 6,5 m-Konkavgitters. Es werden verschiedene Typen von Veranderungen 
gegenuber n. Spektren unterschieden, die eharakterist. sind fiir die versehiedenen 
Spektralserien: Verschiebung der Linien nach kurzeren oder langeren Wellen, Ver- 
breiterung, symm. oder asymm. Selbstumkehr, Diffuswerden m it Abschattierung 
nach R ot oder Violett usw. Die Veranderungen werden hervorgerufen dureh die hohe 
Temp., den hohen Druck (bei plotzlicher Verdanvpfung des Elektrodenmaterials), 
das elektromagnet. Feld u. dureh StoBe von Elektronen, Ionen u. Molekiilen im Dampf. 
Eine Trennung der einzelnen Effekte ist nicht móglich. (Sci. Pap. Inst. pliysic. chem. 
Res. 19. 169—84. Nov. 1932. Tokyo, Inst. of phys. and chem. Research.) E. W o lf .

P. Lambert und J. Lecomte, Beitrag zur Kenntnis der ultrarolcn Absorpłions- 
spektren von aliphatisclien und cyclischen Kohlenuassersloffcn. (Vgl. C. 1932. I. 1336. 
2930.) Ausfuhrlichere Beschreibung des Rcgistrierphotomcters fur U ltrarot zwischen 
6 u. 16 n  (vgl. C. 1929. II. 2480) u. Mitt. der Vers.-Ergebnisse (Kurven u. Diagramme) 
fiir: n-Hcxan, i-Hexan, Di-i-propyl, Trimethylatliylmethan, n-Octan, n-Nonan, n-Decan, 
Di-i-amyl, n-Undecan, n-Duodecan, n-Tetradecan, n-Oetadecan, 2,3-Octen, 1,2-Nonen,
1,2-Decen, 1,2-Duodeeen, 1,2-Tetradecen, 1,2-Hexadecen, Bzl., Toluol, Athylbenzol, 
o-, m- u. p-Xylol, p-Methyl-i-propylbenzol, Mesitylen, 1,3,4-Trimethylbenzol, Butyl- 
benzol, i-Butylbenzol, Amylbenzol, i-Amylbenzol, Cyclohexan, Cyclohexen, Methyl- 
cyelohexan, m- u. p-Diinethylcyelohexan, o-, m- u. p-Methyleyclohexen, Naphthalin, 
a- u. /5-Methylnaphthalin, 1,6- u. 2,6-Dimethylnaphthalin, Tetra- u. Decahydronaphtha- 
lin, Diphenyl, Diphenylmethan, Triphenylmethan, l,2-Diphenyl-2'-methylathylen, 
Ant-hraccn, Hexahydroantliracen, Phenanthren, Methyl-i-propylphenanthren, Fluo- 
ren, Bisdiphenylenathylen, Chrysen. — Das R am an- u . das Ultrarotspektrum von 
Hexan u. von Decan wird kurz verglichen. (Ann. Physiąue [10] 18. 329—90. Nov. 
1932. Sorbonnc, Labor. des Recherches Physiąues.) L o re n z .

H. M. 0 ’Bryan, Die Absorption und Dispersion von Celhdoid zwischen 300 und 
1000 A . Yers.-Ergebnisse bereits referiert, C. 1932. II. 1125. — Die Zahl der zwischen 
300 u .  3000 A absorbierenden Elektronen wird nach dem Ansatz von K r o n ig  z u  126 
fiir das Mol. C12Hlc0 6(N 03)4 berechnet. Wenn man von den K-Elektronen von C, 
N n. O, die bei ~ 4 0  A absorbieren, absieht, werden 70 Elektronen dureh die Rechnung 
nicht erfaBt. Dio Interpolation des Extinktionskoeff. erlaubt nicht die Abschatzung 
der Zahl der Elektronen die unterhalb 300 A absorbieren. (J . opt. Soc. America 22.
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739—48. Doz. 1932. Massachusetts Inst. of Technology. Ge o r g e  E astm a n  Labor 
of Physics.) L o r e n z .

Otto Redlich, Trudę Kurz und Peter Rosenfeld, Uber den Ramaneffekt der - 
Molekellypen X Y C und X  7-. (Vgl. C. 1932. II. 2428.) An der gewohnlich zu Rantan- 
aufnahmen Yerwendeten Versuchsanordnung m it Hg-Lichterregung werden einigc 
Anderungen nngebracht: Das Aufnahmerolir ist lcegelformig u. ist von einem kegel- 
fdrmigen W.-Mantel umgehen. Eine einfache Anordnung (Schaltwaage) besorgt die 
autom at. Aussclialtung des Lampenstromes, wenn die W.-Kiihlung aussetzt. Es werden 
die Ramanspektren von HSbCl0, H2SnCl0, Li2SnC!6, MgSnCl0, Sb2Cl5, Na2SnCl„,
H,PbCl,j u. H2SiF„ aufgenommen. Na,SnCl0 gibt nur schwache, H 2PbCl0 u. H 2SiF0
keine Ramanlinien. Die gemessenen Freąuenzen konnten auf Grund der P l a c zek - 
Auswahlregeln u. unter Annahme des Zentralkraftmodells (Typus XY 5- regelmaCige 
quadrat. Pyramide, XY6-Oktaeder) den entsprechenden Molekiilbewegungcn zugeordnet 
werden. Die unter Annahme eines Yaleiizkniftansatzes abgeleiteten Schwingungen 
fiir X Y 6 entsprechen den Ergebnissen an den untersuehten Koordinationsverbb. nicht. 
(Z. physik. Chem. Abt. B 19. 231—41. Nov. 1932. Wien, Techn. Hoclischule, Inst. f. 
physikal. Chemie.) D a d ie u .

John A. Leermakers und Roscoe G. Dickinson, Die Pholochlorieping von Tetra- 
chloralhylen in  Kohlenstofjtetrachloridlosung. W ird eine Lsg. von C2C14 u. CU in CCI., 
unter Z utritt von 0 2 belichtet, so findet liauptsachlich Oxydation des C,C1, s ta tt (vgl.
C. 1932. I I . 3523). Wird dagegen ein weiterer Z utritt von 0 2 ausgeschlossen, so setzt 
plótzlich nach einer gewisson Belichtungszeit, dereń Lange von den Końżż. abhangt, 
die Chlorierung ein, u. die Cl2-Konz. nim m t ab. Reinigung der Substanzen, Apparatur 
u. Arbeitsmcthodo waren im wesentlichen die gleichen wie bei der vorigen Arbeit 
(C. 1932. II . 3523). Belichtet wurde m it 4358 A (Quarz-Quecksilberlampe). Die Rk.- 
Geschwindiglieit ist der Wurzel aus der absorbierten Lichtmenge u. der Cl.-Konz. 
direkt proportional u. von der C2Cl4-Konz. nur gering abliangig, sie laBt sich durch die 
Summengleichung —d [Cl2]/d t =  5,1 ( /abs.)V= [Cl,] (1 +  0,4 [Cljl/CCsCl,])-1/. wieder- 
geben. — Die Quantenausbeute yariiert je nach den Vers.-Bedingungen zwisehen 
300 u. 2500. Der Temp.-Koeff. der Rk.-Geschwindigkeit ist nicht selir groB u. betragt 
etwa 1,2 fiir je 10°. Das Hauptprod. der Chlorierung ist wahrscheinlich Hexachlor- 
athan. Es werden zwei mógliche Rk.-Mechanismen diskutiert, von denen der eine 
tiber C,C16 u. der andere iiber Cl3 geht, u. die beide m it den gefundenen Tatsachen in 
tlbereinstimmung stehen. (J. Amer. chem. Soc. 54 . 4648—57. Dez. 1932. Pasadena 
[Californien], Gates Chem. Labor., California Inst. of Technology.) R om an .

Rudolf Schulze, Optische und lichlelektrische Untersućhungen an diinnen Metali- 
schichten. Die grundlegenden Verss. von PARTZSCH u . HALLWACHS (C. 1913.
I. 877. II . 334) zur Unters. der lichtelektr. Elektronenemission u. der gleichzeitigen
opt. Vorgiinge wurden an freischwebenden Folien wiederholt. Die bestehenden theoret. 
Ansiitze wurden erweitert bzw. fiir freie Folien neu bearbeitet. Die Herst. der Folien 
erfolgte durch Verdiinnung dicker Schichten mittels Kathodenzerstaubung innerhalb 
der Mefiapparatur. Verscluedene Methoden der Dickenbest. ergaben, daB bis zu 2 m/t 
herab eine Dickenmessung auf opt. Wege moglich ist. Die Ergebnisse der opt. Mes- 
sungen des Brechungsexponenten u. des Extinktionskoeff. zeigen Ubereinstimmung 
m it bereits bekannten Werten. Die freie Weglange der lichtelektr. ausgelosten Elek- 
tronen ergab sich zu ). — 3,12-10-7 cm, ihr Absorptionskoeff. zu P — 0,32 m/t-1  — 
unabhangig von der Lichtwellenlange. An kcilfórmigen Unterlageschichten wurden 
die Herst.-Einfliisse auf die innere Struktur der Schichten untersucht u. diese ais 
Ursache fiir die verscliiedenartigen Ergebnisse friiherer Unterss. festgestent. (Physik. Z.
34. 24—38. 1/1. 1933. Dresden, Physik. Inst. d. T. H.) E t z r o d t .

G.-A. Boutry, Beitrag zum Studium der gashaltigen Photozellen. Die fruher in
C. R. hebd. Sśances Acad. Sci. (C. 1 9 3 1 .1. 2314 u. I I . 387) kurz veróffentlichten Unterss. 
iiber die charakterist. Oberflache gashaltiger Photozellen, die ais Funktion von Span- 
nung u. Lichtstrom definiert ist, u. dereń Abhiingigkeit vom iiuBeren SchlieBungswider- 
stand werden ausfiihrlich dargestellt u. erweitert. Der Mechanisinus der lichtelektr. 
Emission unter den verschiedenen Bedingungen wird erlautert. Ferner werden die an 
einer speziellen Form der Kalium-Wasserstoffzelle erhaltenen Ergebnisse auf andere 
Zellenformen ausgedehnt. Den BeschluB bilden Betrachtungen uber Genauigkeit u. 
Empfindlichkeit der Zellen u. dereń Beeinflussung durch die GroBe des iiuBeren Wider- 
standes u. der ancelegten Spannung. (J. Physique Radium [7] 3. 520—36. Nor. 1932. 
Lille, Phys. Inst.) , " E tzr o d t .
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Taiji Yamada, Biologische Untersuchungen iiber ultrarote Stralilen. 1. M itt. U ber 
die Beziehung zwisclicn der Kupferoxydphotoze\le vnd der Wellenlange des einfallenden 
Lichtes. Vf. findet eine Abhangigkeit der Richtung des photoelektr. Stromes in Kupfer- 
oxydzellen von der Wellenlange des einfallenden Lichtes. Dureh rotes u. ultrarotes 
Licht wird das Oxyd positiv, das Cu negativ aufgeladen, wahrend fur kurzwelligeres 
Licht der entgegengesetzte Effekt beobaelitet wird. (Acta Scholae med. Univ. imp. 
Kioto 14. 374—77. 1932.) __________________  L e s z y n s k i .

H. Brasseur, Exposes dc physiąuo moleculaire. T. II . Structurcs et propriet.ćs optiques 
des carbonates. P aris: Hermann e t Cic 1932. Br.: 7 fr.

M. Chatelet, Thćories ckimiques. T .III . Spectres d’absorption visibles et ultra-yiolets 
des solutions. Paris: Hermann e t Cio. 1932. Br.: 7 fr.

Jean Perrin, Atomistique. T. I. La rceherehe scientifique. Paris: Hermann et Cie. 1932. 
B r.: 0 fr.

A4. E lektrochem ie. Thermochemie.
George A. Campbell, Drei uberflussige Sysleme elektromagnelischer Einheiten. 

Ausfiikrliche Darst. des in C. 1932. II. 1753 Referierten. (Physics 3. 230—39. Nov. 
1932.) R o l l .

Hikoo Saegusa und Kiyosi Nakamura, Untersuchungen iiber die Dielektrizitats- 
konstante. 1. Mitt. Die Abhangigkeit der Dielektrizitutskonstantc des Quarzes vom an- 
gelegten Potential. Vff. beschreiben eine Prazisionsmethode zur Messung der DE. m it 
einem Hochfreąuenz-Oscillationsapparat. Die elektr. Kapazitiit einer senkreeht zur 
opt. Achse gesehnittenen Quarzplatte wiiehst von 2000 V pro 1 cm Dicke m it dem 
angelegten Potential naeli einer Exponentialfunktion, wahrend fur eine parallel zur 
opt. Achse geschnittene P latte auch der tlbergang von 2000 zu 12 000 V pro 1 cm Dicke 
oline EinfluC auf die elektr. K apazitat u. die DE. ist. Letzterenfalls ist auch dio Temp. 
(bis 410° C) ohne EinfluC, ersterenfalls liingegen steigt die K apazitat m it der Temp., u. 
zwar bei hoberen Potentialen i-elativ schneller ais bei niederen. Ob diese Anderung 
der elektr. Kapazitat ganz dureh eine solche der DE. bedingt ist oder auch durch das 
Anwachsen der Lcitfahigkeit, muB noeh untersucht werden. (Sci. Rep. Tóhoku Imp. 
Univ. [1] 21. 411—38. Okt. 1932.) Be r g m a n n .

A. Piekara, Die Dielektrizitatskcmstante und elektrische Polarisation ton Misehungen 
in  der N&he des kritischen Punkts. Vf. untersucht das Verh. eines Gemischs von Hexan 
u. Nitrobenzol m it der krit. Lósungstemp. 16,9° u. der krit. Konz. 51,4°/o bzgl. der 
DE., der Dichtc, der Grammpolarisation der Mischung u. der Molckularpolarisation P  
des Nitrobenzols. Beim Heruntergehen von hoherer Temp. zur krit. steigt die DE., 
aber m it allmahlich kleiner werdender Geschwindigkeit. P  steigt zuerst an, sinkt aber 
von 22° an stark ab, offenbar infolge von Dichteschwanliungen sehon vor der Temp. 18,7° 
der krit. Opalescenz. Bei 16,9° bildet sich die Emulsion Hexan-Nitrobenzol unter 
starkem Ansteigen der DE. — Auch Gemischo anderer Zus. ais der obigen wurden 
untersucht, vor allem in der Nalio des Punktes, wo Entmischung eintritt. Bildet sich 
die Emulsion Hexan-Nitrobenzol (Nitrobenzol-Hexan), so steigt (sinkt) die DE. 
(Physic. Rev. [2] 42. 448— 49. 1/11. 1932. Rydzyna, Polen.) B er g m a n n .

A. Piekara, Das Dipólmoment des Nilrobenzolmolekuls. Das Dipolmoment u. die 
Polarisierbarkeit des Nitrobenzols zeigen bei 9,6° nicht die von W o l f k e  u. M azu r 
(C. 1932. II. 9) behauptete Unstetigkeit; demi wenn man die Molekularpolarisation
— gemessen in Hexanlsg. — gegen 1/2' auftragt, erhalt m an eine genau gerade Linie. — 
Das Dipolmoment des Nitrobenzols berechnet sich durch Subtraktion der Mol.-Refr. 
von der gemessencn Gesamtpolarisation (306,7 ecm) u. Verwendung des so erhaltenen 
Polarisationswertes zu 4,02, unter analoger Benutzung der Mol.-Polarisation des festen 
Nitrobenzols (aus der DE. 3,44; Dichte 1,342: 41,1 ecm; P ie k a r a  [C. 1932. II . 2020]) 
zu 3,97. Ais wahrseheinlichster W ert ist 4,0„ X 10-18 anzunehmen (Fehler <  i  l° /0). 
(Physic. Rev. [2] 42. 449—50. 1/11.1932. Rydzyna, Polen.) B er g m a n n .

Erie C. E. Hunter und James R. Partington, Untersuchungen iiber diełektrische 
Polarisation. II., III ., IV. (I. vgl. C. 1931. II . 2701.) I I .  In  einer im Original ab- 
gebildeten Apparatur bestimmen Vff. die Dipolmomente von n-Propylmercaptan 
(Kp-7C3 63,7°; =  0,8391; ud20 =  1,43 48; /« =  1,33), n-Butylmercaptan (Kp. 75a97,2;
rf-°4 =  0,8397; n D2» =  1,4411; /t =  1,32), Thiophenol (ICp.759 167,4; d204 =  1,0791; 
nD-° =  1,5895; // =  1,33) u. Acetcmitril (Kp.7C0 81,8°; d * \ =  0,7827; nD20 =  1,3420; 
/( =  3,16). Die fur die Berechnung yerwendete Elektronenpolarisation wird an den 
liomogenen Substanzen bestimmt. — Fur die Diskussion ihrer Żabien legen die Vff. 
nicht mehr wie in  der I. Mitt. einen W ert von 62°, sondern von 90° fiir den Valenz-
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winkel des Schwefels zugrunde (D a d ie u  u . K o h lr a u s c h ,  C. 1 9 3 2 .1. 2138). Die Dipole 
eines gewinkelten Mol. konnen sich durch wechselseitige Inauktion beeinflussen, ferner 
kann jeder Dipol in KW -ketten Momente induzieren, wobei aber die Wrkgg. zweior 
Dipole sich gegcnseitig paralysieren u., wenn die Dipole aufeinander senkrecht stehen, 
ganz aufhcben konnen. Mit der Annahme, daB das Moment der C-S-Bindung im Methyl- 
mereaptan dasselbe is t (0,66) wie im Schwefelwasserstoff, kann man, ahnlich wie S m all- 
WORD u. R e r z f e l d  (C. 1930. II. 1042) das fiir Bzl.-Deriw. getan haben, die Momente 
von Methylmercaptan u. Dimethylsulfid zu 1,45 bzw. 1,84 bercclinen. Da das Moment 
des Dimethylsulfids 1,40 betragt (s. unten) — das des Methylmercaptans wurde noch 
nicht gemessen — muB auBer obigcn Induktionswrkgg. aueh eine Valenzverzerrung 
infolge des C-S-Dipols yorlianden sein. Aus den Momenten von H 2S, Dimethyl- u. 
D iathylsulfid berechnen sich die der SH-, SCH3- u. SC2H5-Bindung zu 0,66, 0,99, 1,11, 
daraus die von Methyl- u. Athylmercaptan zu 1,2 u. 1,3 (hier sind naturgemafi dio 
Induktionseffekte mitberucksichtigt, da man ja  von experimentellen Werten aus- 
gcht). DaB die Alkohole alle dasselbe Moment haben, das klcincr ist ais das von W., 
wahrend bei den S-Verbb. das Moment in der Reihe H 2S, Dimethylsulfid, Diathylsulfid 
wachst, wird auf die verschiedene Deformierbarkeit von Sauerstoff u. Schwefel zuriick- 
gefiihrt. Ferner ergibt sich aus der Tatsache, daB der Valenzwinkel am  Sauerstoff 
60 oder 110° ist, eine bei den Schwefelverbb. nicht auftretende (s. oben) Wechselwrkg. 
der Dipole im Mol. Bei den primaren aliphat. Chloridcn erstreckt sich, wic die Dipol- 
daten zeigen, die Induktionswrkg. der polaren Gruppe nur bis zum zweiten, bei den 
Nitrilen — die Noubest. des Moments von Acetonitril fiłlirt zu etwa demsclben Wert 
wie bei WERNER (C. 1930. I. 2364) — bis zum dritten C-Atom. Da Blausaure sich 
naeh Moment u. Refraktion gut in die Reihe der Nitrile einfiigt, ergibt sich aueh auf 
diesem Wege ihre N itrilstruktur. — Dio Mercaptane sind im Gegensatz zu den Alkoholcn 
in homogenem Zustand u. in Bzl.-Lsg. nicht assoziiert. Das ist iiberraschend, da Schwefel 
sich doch an Sauerstoff (in don Sulfoxyden u. Sulfonen) koordinativ binden kann, was 
Sauerstoff selbst nicht yermag (die gelegcntlieh auf Grund der hohen DE. diskutierteTT
Formel — >- O fiir Wasserstoffsuperoxyd ist jedenfalls nieht bewiesen; das
Moment kann aueh von einer besonderen raumlichen Anordnung in der n. H„Oe-Formel 
lierruhren). Die geringe Assoziation der SH-Verbb. wird so gedeutet: H  yermag wie 
bei den Halogenen, so aueh beim Sauerstoff u. Schwefel in die Elektroncnschale cin- 
zudringen. Die Eindringetiefe ist bei groBerer Deformierbarkeit des Zentralatoms gróBer; 
daher ist der Wasserstoff in der SH-Bindung besser abgeschirmt ais in der OH-Grup- 
pierung. Die geringe Lóslichkeit der Mercaptane in W. wird auf den geringeren Binnen- 
druck zuriickgefuhrt (ygl. M a l i s o f f ,  M a r k s  u . H e s s , C. 1931. I . 1093).

I I I .  Es werden die Momente geniessen von Dimethylsulfid. (Kp.763 38—38,5°; 
ćZ'204 =  0,8476; nn20 =  1,4356; /t =  1,40), von Dipropylsulfid (Kp..0„ 140,2—140,5°; 
d-°i =  0,8444; nu20 =  1,4496; /( =  1,55) u. Dibutylsulfid (Kp.7r,2 188,5—188,9°; =
0.8450; n c20 =  1,4551; /i =  1,57). Hier wie in allen bekaimten Fallen sind dic Momente 
der S-Verbb. gróBer ais die der entsprcchenden 0-Verbb. (nur Dibenzylsulfid u. Dibenzyl- 
iither haben gleichgroBe Momente). W ahrend die Momente der Ather klemer sind ais 
die der entsprechenden Alkohole, ist das Umgekehrte fiir die Sehwefelreihe der Fali; 
theoret. Uberlegungen machen das yerstandlich. Aus den Momenten substituierter 
Diphenylather u. Diphenylsulfide kann man naeh BeRGMANN u. Mitarbeitern (C. 1931.
1. 228. C. 1932. II . 27) den Valenzwinkel am O bzw. S berechnen; wio Vff. hinzufiigen, 
ist dasselbe fiir p-substituierte Anisole moglich, wenn man aiuiimmt, daB das resul- 
tierende Moment bzgl. der C—O—C-Bindungen symm. ist. Der Yalenzwinkel in den 
Anisolen ist kleiner ais in  den Diplienylathern; da aber die Momento in  beiden Reilien 
etwa gleich sind, muB bei den Diplienylathern das C—O-Moment gróBer sein. Der Winkel 
ist von den p-Substituentcn nicht ganz unabhiingig; allerdings ist der Unterschied 
nicht so groB, wie B e rg m a n n  u . T s c h u d n o w s k y  (C. 1932. II . 27) auf Grund eines 
Rechenfehlers yermutet haben. — Yon Diphenyldisulfid u. seinen D eriw . ist zu erwarton, 
daB ihr Moment temporaturabhangig ist. Eine Diskussion der yorliegenden Ver- 
haltnisso zeigt, daB die Rotation der Molekiilhalften z. T. frei ist; es ist aber nicht 
moglich, prazise Aussagen uber die Valenzwinkel zu machen, die ebenso wie die Gruppen- 
momente in den aromat. Verbb. gróBer zu sein scheinen ais in den aliphat. Gegen diesen 
ScliluB scheint allerdings die Tatsache z u sprechen, daB Athylenoxyd u. Tetrahydro- 
furan m it den ganz verschiedenen Sauerstoffwinkeln 60 u. 110° fast dasselbe Moment 
(1,88; 1,81) haben.
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IV. Vff. bestimmen die Dipolmomente folgender Verbb.: Mcthylrhodanid (Kp.75,
130,2—130,4°; d2°4 =  1,07 50; nu20 =  1,46 97; // =  3,56); Athylrhodanid (Kp.7C2 146,0 
bis 146,5°; d - \  =  1,0106; n„20 =  1,4641; ft =  3,64); Atliylsenfól (Kp.750 1 31,0—131,2°; 
d-°i — 0,9990; nj)-° =  1,5130; // =  3,31); Methylsenfol (F. 33—34°, /« =  3,18); Allyl- 
senfól (Kp.7el 150,5— 150,9°; diot =  1,0152; nD2° =  1,5257; n  =  3,30). — Im  Allyl- 
scnfól liegt nach dom Ramanspektrum (Da d ie u  u . KOHLRAUSCH, C. 1930. I. 1901) 
eine dreifache Bindung vor. Da die Parachormessungen (PERSCHKE, C. 1930. I . 
500) cycl. Struktur ausschlieBen, kónnte man nach BERGMANN u . TSCHUDNOWSKY

+ —
(C. 1932. I I . 27) an die betainartige Formel R—N = C —S denken. Vff. halton das fiir 
unwahrscheinlieh, weil die Elektroneniibertragung (vom N  zum S) iiber einen Abstand 
von 3 A erfolgen muBte, was ein Dipolmoment von 14,4 x  10-18 erwarten lieBe. Dio 
Formel R—N—1C—S liiBt zuniichst auf Winkelung im Stickstoff schlieBen, was nach 
B e rg m a n n  u .  T s c h u d n o w s k y  sicher nicht der Fali ist. Man kann an eine Kohlen- 
stoff-Stickstoff bindung der Art N =5 C denken, was die Winkelung unmóglich machen 
wiirde; dafur spricht, daB das Moment vom Methyl- zum Athylsenfol ansteigt u. groBer 
ist ais beim Phenylsenfól. DaB letzteres ein gróBeres Moment hat ais Phenylisoeyanat, 
wird darauf zuriickgefiihrt, daB der C—S-Doppelbindung ein groBeres Moment zukommt 
ais dem Carbonyl. Dio lióhere Atomrefraktion des S in den Senfólen (hóher ais in 
Sulfiden u. Rhodaniden; P r i c e  u .  T w iss , J . chem. Soc. London 101 [1912]. 1259) 
spricht fiir eine groBere Deformation. — B e rg m a n n , E n g e l  u .  S A n d o r (C. 1931.
I. 228) haben am p-Chlorrhodanbenzol gezeigt, daB die Rhodangruppe gewinkelt ist; 
der Winkel ihres Vcktors gegen den zugehórigen Benzoldurchmesser ist 127°. Setzt 
man fiir die beiden CS-Bindungen das Moment zu 0,66, fiir die C=N-Bindung wie im 
Benzonitril zu 3,90 an, so erhiilt man aus dem Moment des Rhodanbcnzols den Winkel 
am S zu 120° u. — unter Berucksichtigung der Tatsache, daB — SCN (u. —NCS) das- 
solbo Momentvorzeichen haben wie Chlor — das Moment des p-Chlorrhodanbenzols 
zu 2,9, wahrend 2,93 gefunden ist. In  Ubereinstimmung m it den sonstigen Erfahrungen 
ist boi diesem gewinkelten Substituenten —SCN das Moment der aliphat. u. aromat. 
Vertreter etwa gleich. — Das Moment dor Senfólgruppo kann iihnlich bercchnet werden: 
Von der Summę der Momente von C = S  (3,4; Thiobenzophenon) u. C—N (0,6; Tri- 
metliylamin) wird das C—N-Moment abgezogen (das 1,2 =  2_X C—N-Moment gesetzt 
wird). Es ergibt sich so fiir ein gestrecktes Mol. > C —N—C—S 2,8, wahrend 3,00 
gefunden ist. Vff. wollen aus den Dipolmomenten der Azobenzolo (BERGMANN, 
E n g e l  u . S A n d o r, C. 1930. II. 3145) schlieBen, daB die Stickstoffvalenzen in ihnen 
auch gestreckt sind. Der bzgl. der Senfóle gegen dicse Auffassung spreehende R am an- 
Befund wird ais noeh zu unsicher angesehon. (J . chem. Soc. London 1932. 2812—29. 
Dez. London, Univ., East London College.) B e rg m a n n .

J. Barton Hoag und Haydn Jones, Die Permeabilildt von Eisen fu r  Ultraradio- 
fre.qtie.nzen. Vff. bestimmen die Anfangspermeabilitat /;„ (magnet. Feldstarke <  0,5 
Gauss) von Fe nach der Selbstinduktionsmethodo u. finden fiir 469,8, 589,2, 829,8 u. 
1350 X 106 Hertz =  30,31, 22,10, 18,69 u. 9,65. Diese Wcrto sind merklich kleiner 
ais die von A r k a d ie w  (C. 1924. II. 2824), zeigen aber cinc ahnliehe Abnahmo m it 
steigender Frequenz. (Physie. Rev. [2] 42. 571—76. 15/11. 1932. Chicago, Univ., 
Ryerson Physical Lab.) L. E n g e l .

Kin’iti Nakata, Einige Erscheinungen le i der Elelctrifiziemng von Dielektricis. 
I I I . AnzieTiung zwischen Harz und Quecksilber. (II. vgl. Proc. physie.-math. Soc. Japan 
[3] 9 [1927]. 179.) Vf. liiBt feinpoliertes Kolophonium auf eine Hg-Oberflache fallen u. 
bestimmt die Abhangigkeit der Anziehung zwischen Hg u. Kolophonium von der Fall- 
liohc durch Abheben des Kolophoniums mittels einer Federwaage, u. miBt auBerdem 
die dadurch entstandene elektr. Aufladung des Kolophoniums. (Proc. physie.-math. 
Soc. Japan [3] 14. 465—85. Okt. 1932. Tokyo, Ueno Park, Second Middle 
School.) L. E n g e l .

Bernhard Schónwald, Elektrisclies und oplischcs Verhalten von Halbleitem. 
V III. E in  Verfahren zur Messung lichłelektrischer Strome in  Halbleitem. (VI. vgl.
C. 1932. II. 3207.) Es wird ein VerstarkermcBverf. entwickelt, bei dem die lichtelektr.
Stromo von den gleichzeitig flieBenden Dunkelstrómen dadurch getrennt werden, daB 
der lichtelektr. Strom bei Belichtung m it Wechsellicht ais iiberlagerter Wechselstrom- 
anteil des Dunkelstromes auftritt. Diese Wechsolstromanteilc werden verstarkt, so 
weit, daB n. Zeigerinstrumente yerwendet werden konnen. —  Nach dem neuen Verf. 
werden Messungen an CujO ausgefiihrt. Intensitatsproportionalitiit u. Proportionalitiit
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m it der Feldstarke lassen die untersuchtcn Photostrome ais Primarstrome erschcinen. 
Dio ortlieho UngleiclnnaBigkeit der Ausbeuto - wird hauptsachlieh auf órtlieho Ver- 
schiedcnheiten der opt. Absorption zuriickgefuhrt. Aus der Freąuenzabhangigkeit der 
inneren liektelektr. Wrkg. ergibt sick fiir die Lebensdaucr der Licktelektronen im 
Cu20  ~ 2 -1 0 _ 5 Sek. Bei der Untcrs. der spektralen Yerteilung woirden auBer dem 
bekannten M asimum an der Absorptionskante bei 0,63 /i zwei weitere Maxima bei 0,8 
u. 2 fi gefundcn. — Es werden ferner vergleickendo Untorss. der durch Sekundarstromo 
hervorgerufenen liektelektr. Effekte im teekn. Se beschrieben. (Ann. Physik [5] 15. 
395—421. 19/11. 1932. Erlangen, Physikal. Inst. d. Univ.) Sk a l ik s .

J. Sambussy, Uber die Iiolle der Natur der Elektroden in  halbleitenden Flilssigkeiten. 
(Vgl. C. 1932. I. 2934.) Dio Verss. werden in CsH5N 0 2 ausgefiihrt, das yorher iiber 
CaĆl2 getroeknet u. dest. war. Dio Zelle ist 5 cm lang. Es kónnen Spannungen bis 
3000 V angewendet werden. — An P t- oder Pd-Elektroden wird eine Polarisations- 
spannung von 1,4 V, an Pb von 2,5 V, an Ta dagegen ein Anodenpotential von 140 V 
beobachtet. Da es sich bei Pb u. besonders deutlich bei Ta offenbar um Oxydschichten 
handelt, u. dio Polarisationsspannungen an allen Elektrodenarten mit den friiher in  W. 
gefundenen ubereinstimmen, wird angenommen, daB auch die in C0H5NO3 beobachteten 
Polarisationen von W.-Spuren herruhren. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 194. 1724 
bis 1725. 1932.) J .  L a n g e .

G. Spiwak und E. Reichrudel, U ber die Sekunddremission von Sonden in Neon- 
entladungen. Vff. glauben aus Sondenmessungen in Ne-Entladungsróhren unter starker 
Variation der Vers.-Bedingungen schlieBen zu miissen, daB Sekundarelektronen an 
der Sondo hauptsachlich durch metastabile Atomo u. nur in geringein Mafie durch 
Photoeffekto ausgel. werden. (Pkysic. Rev. [2] 42. 580—81. 15/11. 1932. Research 
Physical Institu te of the Moskow State Univ.) K o l l a t h .

F. H. Newman, Der Vakuumbogen bei kalter Kathode. Vf. untersucht den Licht- 
bogen zwischen ungeheizten W-Elektroden bei einem Gasdruek von ca. 10-2 mm Hg, 
der mittels einer Hilfselektrode gestartet wird. Obwohl bei ahnlichen Verss. des Vf. 
(O. 1927. I. 16) zwischen Fe-Elektroden immer ein Liehtbogen erhalten wurde, war 
das je tzt nur gelegentlieh der Fali u. 200 V waren notig, wahrend m it Elektroden aus 
fliichtigeron Metallen 100 V u. weniger ausreiehten. Spektroskop. Untcrs. des aus- 
gestrahlten blauen Lichtcs gab dio Linien von H2, Hg (aus der Pumpc), C02, N2 u. a., 
aber keine W-Linien. Boi kleineren Drucken ais 10~2 mm Hg konnte kein Liehtbogen 
erhalten werden. Die Spannung an den Elektroden war 40 V u. die Stromstarke
5 Amp. Die Entladung wurde spatestens nach 3 Sek. abgebrochen u. die Kathode war 
nach dem Vers. noch nicht rotgliihend, wahrend dio Anodo rotgliihend war, was offenbar 
durch die ElektronenbesokieBung der Anodo bedingt ist. Wenn eine kleine Boraxporlo 
auf der Kathode geschmolzen wurde, bot es gar keine Schwierigkeit, einen Liehtbogen 
selbst m it 150 V zu erhalten. In  diesem Falle war dio Spannung an den Elektroden 35 V 
bei 5 Amp. u. 30 V bei 5,5 Amp. Das Spektrum des ausgesandten Lichtes war sehr 
ahnlich dem ohne Borax erhaltenen u. enthielt nur noch Linien, die der Ggw. von 
Borax zuzuschrciben sind. Aus diesen Verss. schliefit Vf., dafi das Starten u. Aufreeht- 
erhalten eines Liehtbogens zwischen k. Elektroden aus gluhbestiindigem (nicht- 
fluchtigem) Jlaterial nur durch dio Ggw. von Verimreinigungen ermóglicht wird. Da 
Verunreinigungen im allgemcinen nur einen kleinen Teil der Kathodenoberflache be- 
decken, entstehen an diesen Stellen sehr hohe Stromdichten, die das Auftreten so hoher 
Feldstarken ermóglichen, wie sie bei der LANGMUlRschen Erklarung (Gen. eleotr. Rov. 
26 [1923]. 735) dieser Erschcinungen notig sind. (Philos. Mag. J . Soi. [7] 14. 788—94. 
Nov. 1932. Exeter, Univ. Coli.) L. E n g e l .

Jean Cichocki, Diffusion posiliver Ionen von Salzen durch Kupfer bei hohen Tempe- 
raluren. Analyse der emittierten Ionen m it Hilfe eines Massenspektrogrciphen. In  einem 
zusammengefalteten Cu-Blech auf einem Pt-Trager werden Metallsalzo auf hohe 
Tempp. erhitzt. Die positiven Ionen diffundieren durch das Cu u. gelangen auf dio 
andero Seito des Bleehes, von der positive Ionen em ittiert werden. Diese werden m it 
einem Massenspektrographen nach D e m p s te r  in der Anordnung von M u ra w k in  
(C. 1931. I. 2581) analysiert. Boi der Unters. der Cliloride von Li, Na, K, Mg, Cu, 
Sr, Ba, Ni u. Al wurdo dio Existenz einfacher u. komplexer Metallionen beobachtet; 
die komplexen Ionen sind Verbb. des Metalls der Salze m it Cu oder P t. Die von M u raw 
k in  (1. e.) gefundenen, vielleickt dem Ekacaesium zukommenden Strahlen sind solchen 
komplexen Ionen zuzuordnen. Die Geschwindigkeit der em ittierten Ionen ist kleiner 
ais dem angewandten beschleunigenden Potential entsprieht. Es wird eino Methode



1 9 3 3 . I . A ,. E lek tro ch em ii!. T h erm o c h em ie . 1 2 5 1

attgegeben, m it der das wirksamc Potential, das dic beobachteto Geschwindigkeit der 
Ionen erzeugt, bestimmt werden kann. (J. Physiąue Radium [7] 3. 478—85. Okt. 
1932.) P . L. Gu n t h e r .

Friedrich Kułm, Die Potentialdifferenz zwischen gliihenden Wolframelektroden ver- 
schiedener Temperatur. F iir die Potentialdifferenz E  zwischen W-Elektroden, die sich 
auf den Tempp. T u .  T  — d T  befinden, wird abgeleitet:

E  =  R ( T  —  d T )  ln [c/(c — rZc)] +  R T  
R  ist die Gaskonstante in V./Grad; c u. c — d c  sind die Konzz. des Elektronengases 
im Gleichgewicht m it den beiden Elektroden. U nter Verwendung der Theorie von 
R ic h a r d s o n  folgt daraus jEjd T  — R  b/T  +  5 if/2, wobei fiir W 6 =  52360 ist. 
Messungen der EK. zwischen gliihenden W -Elektroden gaben durchweg zu hohe Werte 
von E/d T  u. aueh die erwartete Temp.-Abhśingigkeit von Ejd T  konnte nicht gefunden 
werden. Vf. glaubt das nicht auf MeBfehler zurtickfiihren zu miissen, sondern meint, 
daB vielleicht der Sattigungsstrom auf andere Weise zustandekommt ais es R ic h a r d s o n  
annahm. H 2 u. Hg-Dampf beeinflussen die EK. nicht, hingegen wird sie dureh W.- 
Dampf erhóht, was dureh chem. Veranderung der Elektroden bedingt sein diirfte. 
Der innere W iderstand des Systems ist vom Abstand u. der GroBe der Elektroden 
abhiingig. (Ann. Physik [5] 15. 825—41. 15/12. 1932. Berlin, ITniy., Physikal.
Inst.) ' L. E n g e l .

Tokio Takeuehi, Widerstand an einer Beriihrungsslelle im Vakuum. Vf. betrachtet
den elektr. W iderstand der Beriihrungsstelle zweier Metalle im Vakuum u. stellfc wellen- 
mechan. Berechnungen an. (Proc. physic.-math. Soe. Japan [31 14. 296— 98.
1932.) “ L . E n g e l .

E . L. Lederer, Durchgang der Elektrizitat dureh metallische Haardmhte. Das 
wesentliche Ergebnis der Unterss. von K l e e n  (C. 1932. I. 358) ist bereits in einer vom 
Vf. Yor 20 Jahren Yeróffentlichten Arbeit enthalten. (Ann. Physik [5] 15. 842. 15/12. 
1932. Hamburg, Inst. f. physikal.-biolog. Lichtforsch.) S k a l ik s .

P .C lausing , Ober den elektrischen Widerstand des Titan- uml Zirkonnitrides und 
einrn neum Widerstandseffekt. Es wird ein neues Verf. zur Herst. von TiN- u. ZrN- 
Faden beschrieben. Gliilit man Ti- oder Zr-Faden in N2, so gehen diese allmahlieh in 
N itrid iiber. Der Dbergang laBt sich leicht Yerfolgen dureh Best. der aufgenommencn 
Gasmenge oder dureh Messung des Widerstandes bei Zimmertemp. Es zeigte sich dio 
leichte Zersetzlichkeit des ZrN bei hohen Tempp., u. es konnte aus der Mengo auf- 
genonimenen N2 die Formel ZrN bestatigt werden. In  den dazugehorigen Yerss. wurdo 
der Fadenzustand nach dem elektr. Widerstand beurteilt. Es werden Widerstands- 
messungen an Yerschiedenen TiN- u. ZrN-Proben, dio teils naeh dem Aufwachsverf., 
tcils nach dem Nitricrungsverf. hergestellt waren, ausgefiihrt. Ais zur Zeit beste Werte 
fiir den spezif. W iderstand bei 0° u. den Temp.-Koeff. des elektr. Widerstandes ergaben 
sich q0' (90; 298) == 0,1152-10~4 /3-cm  u. a (90; 298) =  0,004 89/Grad fiir TiN (nach 
dcm Aufwaehsverf. hergestellt), u. n0 — 0,1107 •10- ‘ł Q -cm u. a  (87,8; 273,1) =
0,004 09/Grad fiir ZrN (nach dem Nitrierungsverf. hergestellt). Eine von B u n g e n b e r g  
DE J o n g  entdeckte Hysterese im elektr. Widerstando von nach dem Aufwachsyerf. 
hergestellten ZrN-Faden wird beschrieben. Dieso Hysterese wurde vom Vf. aueh bei 
in gleicher Weise hergestellten TiN-Fiiden u. bei einigen nach dem Nitrierungsverf. 
hergestellten ZrN-Faden gefunden. Die Verss. maehen es wahrscheinlich, daB die 
Hysterese einer Spur des im Nitrid gel. freien Metalls zugeschrieben werden muB, unter 
der Bedingung, daB noch eine andere Verunreinigung in dem Nitrid anwesend ist. Das 
Merkwurdige dieser Hysterese ist der selir stabile Charakter, wodurch sie sich prinzipiell 
von der in kurzer Zeit verschwindenden Hysterese des freien Zr unterscheidet. Man 
kann dem W iderstand bei einer bestimmten, in einem gewissen Bercich gelegenen 
Temp. innerlialb Grenzen, dio sich bisweilen um 20% untersclieiden, gerade den W ert 
erteilen, den man zu erhalten wiinseht. Der erhaltene Widerstand zeigt sich stunden- 
lang sehr stabil. Eino Sekunde Ausschalten oder Gliihen auf etwas hohero Temp. 
kann aber geniigen, um den Widerstand bei der erstgewahlten Temp. bis zu 20°/0 zu 
andern. H at der Widerstand bei einer bestimmten Temp. einen bestimmten Wert, 
so ist der Zustand des Fadens noch nicht eindeutig bestimmt ; er wird sich seiner Yor- 
geschichte bei weiteren Verss. erinnern. (Z. anorg. allg. Chem. 208. 401—19. 4/11. 1932. 
Eindhoven [Holland], Natuurkundig Lab. d. N. V. P h i l i p s ’ Gloeilampenfabr.) D us.

H. Schaefer, Absolutmessung der Hochfrequenzleitfahigkeit von Flussigkeiten bei 3 m 
Wellenlange. Es wird eine Methode u. Apparatur beschrieben, die e3 gestattet, bei einer 
Wellenlange von 3 m dureh Dekrementsbest. an einem Schwingungskreis den Wider-
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stand der ais Dielcktrikum des Kondensatora dienenden Mefifl. zu bestimmen. Direkte 
Best. des Absolutwertes der Lcitfahigkeit. Fehlerbreite vorlaufig noeh S% . -— Boi 
anorgan. Elektrolytlsgg. wurdo m it 108 Hertz dieselbe Łcitfiihigkcit gemossen wic bei 
Mittelfrcąuenz. Bpi kolloiden organ. Lsgg. ist dagegen eine Leitfahigkeitszunahmo 
bis iiber 100°/o gegeniiber Mittelfreąuenz zu verzeichnen. (Z. Physik 77. 117—22. 
19/7. 1932. Frankfurt a. M.) SKALIKS.

Adam Skapski, Der Neulralsalzwirkungskoeffizient von B . Szyszkowski im Liclite 
der mcdertien Elektrolylentheorie. (Vgl. C. 1932. 1. 1999; I I . 1405.) Vf. bespriebt dio 
von Szy szk o w sk i (Z. pliysik. Cliem. 63 [1908]. 421) therm odynam. erhaltene Gleich- 
gewichtsbedingung der Dissoziation eines schwachen Elektrolyten in Neutralsalzlsg. u. 
zeigt, daB sich der SzYSZKOWSKIselie Neutralsalzwirkungskoeff. II  vermittels beider Ak- 
tivitatskoeff. der modernen Elektrolytentheorie ausdriicken laBt. II  =  li/2 c • ln /0//x2, also 
eine Funktion der Salzkonz. u. der Wechselwrkg. gel. Stoffe. (Buli. int. Acad. polon. 
Sei. Lettres Ser. A. 7. 46— 49. 1932. Kraków, Inst. f. Phys.-Chem. d. Univ.) G a e d e .

P. Walden, Beitrage zur unvollsldndigen Dissoziation von typisch binaren Salzen 
und zur Anwendung des Verdiinnungsgeselzes au f dieselben in  nicht uiiisserigen Losungs- 
mitteln. I I . (I. vgl. C. 1 9 3 1 .1. 1246.) Nach einer Literaturilbersicht berichtet Vf. 
von der Unters. folgender Losungsmm.: Monoc.hloressigsa.ure, Phenol, Nitromethan, 
Nitrobenzol, Methylathylketon u. der Salze: NaCl, KC1, N aJ, K J, CdJ2, LiC104, NaClO.,, 
Ba(C104)2, N(CH3)4C1Ó4, N(C2H6)4C104, Li-, Na-, K-, Cd-, Diathylammonium- u. Tetra- 
athylammoniumpikrat, N(C,H5)2H2-C1, N(C„H5)4'C1, N(C2H6)H3-Br, N(C„H5)„H0-Br, 
N(C2H5)3H -B r, N(C2H5)4-Br“, N(C2H5)4-.T; fc'rner des Na- u. IC-Phenolats'in Phenol, 
Salz u. Losungsm. haben gleiches Anion. Es werden. aus Leitfahigkeitswerten die klass. 
Dissoziationsgrade a =  ?.0l/.aa berechnet, die Anwendbarkeit des Massenwirkungs- 
gesetzes mittels K  =  a2/[ ( l — a) u] bis zu hohen Verdiinnungen hinauf untersueht u. 
samtliche Ergebnisse tabelliert. Es wird die Wrkg. der Losungsmm. ais differenzierende 
lonisierungsmittel veranschaulicht. Es ergibt sich, daB die starken Elektrolyte, m it 
teilweLser Ausnahme der Tetraathylammoniumsalze, in den genannten Losungsmm. zu 
schwachen Elektrolyten worden. Analog verhalt sich Kaliumamid in fl. N H 3. Ebenso 
wird eine enorme Schwiichung der Pikrinsaure festgestellt, wenn s ta tt W. Chloressig- 
saure ais Solvens genommen wird. Eine Umkehrung findet sich bei Tetraathylam- 
moniumjodid, a-Nitronaphthalin, Dimethylpyron, m-Chlornitrobenzol, m-Nitroanilin u. 
Thymol in W.-freiem Hydrazin, sowie bei Triarylmethylsalzen u. hoheren Homologen: 
(C6H5)2(CH3-C6H4)C-C1, (C6H5)2{C0H0• C6H4)C• Cl, (C6H5)2(^-C10H7)C-C1, (C0Hs)2(CH3O- 
CgH4)C- Cl in fl. /S02. Diese Korper gehoren geschmolzen oder in W. gel. zu den schwacli- 
sten Elektrolyten u. werden hier zu starken bzw. m ittelstarken Elektrolyten. Es wird 
gesagt, daB der Geltungsbereich des Massenwirkungsgesetzes wesentlich erweitert 
wiirde, wenn s ta tt W. ein wasserunahnliches Solyens ais Losungsm.-Prototyp benutzt 
wiirde. (Z. physik. Chem. Abt. A. 102. 1—30. Okt. 1932. Rostock, Physiko-chem. 
Inst. d. Univ.) G a e d e .

W. K. Ssementschenko und J. A. Sawada, Kryoskopie wiisseriger Losungen von 
Elektrolytgemischen. Es wurde die F.-Erniedrigung von Lsgg., die zwci oder drci E lek
trolyte m it konstanter ,,Ionenkraft“ (jT =  y z f ,  wo y  die thermodynam. Vol.-Konz. 
der Ionen u. zL ihre W ertigkeit bedeuten) enthielten, bestimmt. In  NaCl +  N  11,01- 
Lsgg. bleibt die mol. Depression bei der allgemeinen Vol.-Konz. yon 1,5 u. 2 prakt. 
konstant. Im  Gemiseh NaCl +  IICl m it der Vol.-Konz. 1,5 steigt die mol. Depression 
u. der osmot. Koeff. m it dcm Anwachsen der H '-Konz. Im  Gemiseh NaCl +  NH.tAl- 
(<S04)2 bei r  =  4 wachst die Depression m it dem Ansteigen des NaCl-Geh. Im  temaren 
System NaCl-NH4Cl-HCl bei F  =  4 u. C auBert sich der EinfluB der H-Ionen gleicli- 
falls in einer Steigerung der Depression u. der osmot. Koeff. m it dem Ansteigen der 
H ‘-Konz. Alle. untersuchten Lsgg. m it Ausnahme eines Gemisches N H4C1 +  NaCl 
bei r  =  3 zeigen eine erhebliche Abweichung vom Additivitatsgesetz. Die Anwendung 
der HilCKELschen Theorie der konz. Lsgg. zeigt einen ąua lita tir richtigen Verlauf der 
Aktivitatskoeff. des W. u. des osmot. Koeff. Sowohl auf den theoret., ais auch den 
experimentcll ermittelten Kurven existiert ein Punkt, in dem die beiden Koeff. gleich 1 
werden (VAN'T HoFFscher Punkt). Nur bei diesem P unkt erweist sich die Depression 
ais additiv. Dio Abhangigkeit der mol. Depression von den individuellen Eigg. der 
Elektrolyte bei einer konstanten allgemeinen Konz. erlaubt es verlialtnismaBig leicht 
Lsgg. zu ermitteln, die in bezug auf ihre chem. Zus. bestimmte Eigg. u. einen bestimmten 
Gefrierpunkt besitzen. (Chem. J .  Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 1 (63). 1114—24. 1931.) K lf.YER.
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W. H. Hatcher und E. C. Powell, Leitfdhigkeitsdalcn wiisseriger Liisungen von
IVasserstoffperoxyd und organischen Sauren. II. (I. vgl. C. 1931. II . 967.) Vff. setzon 
ihro Unterss. iiber dio Veranderung der Leitfahigkeit boi Hinzugabo von H 20 2 zu wss. 
Lsgg. organ. Sauren fort. Die Reindarst. der Reagenzion wird beschrieben, ebenso dio 
benutzte Apparatur. In  wss. u. H20 2-lialtigen Lsgg. wird dio Leitfilhigkeit von Ameisen-, 
Essig-, Propion-, Bernstein- u . Bernsteinmonopersaure gemessen, dio Ergebnisso werden 
tabellar. eingetragen u. in Kurven dargestellt. Die Herabsetzung der Leitfahigkeit wrird 
der Bldg. eines niehtionisierten Komplexes aus Sauro u. H 20 2 zugesehrieben, der sich 
allmahlieh in Persaure u. H 20 2 yerwandelt. Dieso Annahme findet dureh das Massen- 
wirkungsgesetz Bestiltigung. Es wird der Rk.-Mechanismus formuliert. (Canad. J .  Res. 
7 . 270—82. Sept. 1932. Mc G il l  Univ., Dep. of Chem.) Ga e d e .

Tokichi Noda und Akira Miyoshi, Eleklrische Leitfahigkeit wasseriger Losungen 
von Calciumhydrozyd. Die Leitfahigkeit von wss. Lsgg., dio 0,02; 0,01; 0,005; 0,002 u.
0.001 Mol. Ca(OH)2 in 1 kg Lsg. onthalt-en, wird bei 20, 25, 30, 40 u. 50° bestimmt.
(J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 317B—20B. Ju li 1932. Tokyo, Univ, Coli. of 
Technology. Teehn. Chem. Labor.) LORENZ.

Glyndwr Davies, Nissim J. Hassid und Millicent Taylor, Die eleklrolylische t)ber- 
fuhrung von Wąsser. Teil II. Ilire Abhangigkeit von Konzentration und Temperatur 
bei der Elektrólyse von Nalriumchloridlosungen. (I. vgl. C. 1929. II. 3110.) Die Messungen 
werden bei 0° an 1- u. 0,5-m. NaCl-Lsgg. m it Harnstoff ais Bezugssubstanz ausgefiihrt. 
Wic sich in Bestatigung der friiheren Messungen ergibt, nimm t dio Oberfuhrung des 
W. zur Kathodo mit steigender Verdunnung zu u. zwar viel starker, ais man aus der 
Konz.-Abhangigkeit der Oberfuhrungszahlcn der Ionen erwarten konnte. AuBcrdcm 
wiichst die Wasseriiberfuhrung zur Kathodo m it abnehmender Temp., wahrend dio 
tlberfiihrungszahl des ICations m it abnehmender Temp. fallt. Da nach anderweitigen 
AktiTitatsmessungen die H ydration ais konzentrationsunabhiingig anzusehen ist, werden 
die hier erhaltenen Ergebnisse dahin gedeutet, da(3 dio Ionon eine betraehtHche Menge 
nicht chem. gebundenes W. mitfiihren. Sonst wiirde man zu Hydra ta  tióńszahlen 
Yon 240 bzw. 145 fiir N a' bzw. Cl' kommen. (J . chem. Soe. London 1932. 2497—2503. 
Sept. Univ. Bristol, England.) J . L a n g e .

Paul Schupp, Die Formierung von Tantal in  nichtwiisserigen Losungsmitteln. An 
polierten Ta-Staben wird anod. eino 20—100 m/i dicke Ta20 5-Sehieht orzeugt (formiert), 
welche elektrolyt. Ventilwrkg. hat. Ais Elektrolyto werden 0,01—0,02-n. Ca(NO,)2- 
Lsgg. benutzt. (Dber die Ergebnisso in wss. Lsgg. vgl. Gu n t h e r s c iiu l z e , C. 1932.
1. 1881.) Dio Formierungsdauer ist erheblich grofier ais in wss. Lsgg., u. nim m t in der
Beiho der Alkohole stark zu. E rst nach 20-std. Formieren sind die Schichtdicken bei 
gleicher Formierungsspannung untereinander gleich, u. unterscheiden sich nicht von 
den in wss. Lsgg. erzeugteri. Auflerdem sind dio Schichtdicken, wio in wss. Lsgg., eino 
streng lineare Funktion der Formierungsspannung. Die Maximalspannungon sind stark 
abhangig vom Losungsm., u. steigen ebenfalls in der lleihe der Alkohole stark an. Wio 
aus chem. Analysen des Elektrolyten hervorgeht, sind dio niedrigen Maximalspannungen 
nicht wie in wss. Lsgg. dureh die Struktur der Fonnierungsschicht bedingt, sondern 
beruhen darauf, daB der anod. gebildete Sauerstoff den A. s ta tt des Ta oxydiert, es 
sind also keine echten JIaximalspannungen im Sinne Gun th erschttlzes. (Z. Elektro- 
chom. angew. physik. Chem. 38. 774—77. Okt. 1932. Dresdcn, Inst. f. allgem. Elektro
technik d. Techn. Hochschule.) J . L a n g e .

S. Glasstone und J. C. Speakman, Die eleklrolylische Abscheidung von Eisen- 
Kóbaltlegierungen. Teil I . (Vgl. C. 1931. I. 2318.) Die Legierungen wurden aus F eS 04- 
u. CoS04-Lsgg. abgesehieden, die auf ein bestimmtes pn gepuffert waren. Die Zus. 
des kathod. Nd. wurde untersucht in Abhangigkeit von der Stromdichte, von dem Ver- 
haltnis F e " : Co" im Elektrolyten, von dessen Gesamtkonz., seinem pn u. vom Ruhren.
— Der Fe-Geh. des Nd. wachst m it der Stromdichte u. erreicht oin Maximum, um erst 
bei sehr hohen Stromdichten wieder wenig abzufallen. Die Legierung m it maximalem 
Fe-Geh. enthalt immer yorhaltnismaflig mehr Fe, ais die Lsg. F e"; von der Gesamtkonz. 
des Elektrolyten u. von der Ruhrung ist ihre Zus. nur wenig, vom ph  des Elektrolyten 
gar nicht abhangig. Bei sehr niedrigen Stromdichten enthalten die Ndd. verhaltnis- 
maBig weniger Fe". —  Wie eingehend erortert wird, sind diese Ergebnisse, wie aueh dio 
friiheren an Fe-Ni- u. Ni-Co-Lcgierungen aus den Abscheidungspotentialen der reinen 
Stoffe u. der Legierungen verstandlich unter der Annahme, daB die Oberspannungen 
der reinen Jletalle auf der primaren Abscheidung einer unstabilen Form beruhen, dereń

X \7. 1. 82
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Umwandlung in dic stabile durch Beimischung des Legierurigspartners (spezicll Fe) 
vevzógerfc wird. (Trans. Faraday Soc. 28. 733—40. O kt. 1932.) J . L a n g e .

Gr. B. Moorhouse, Die Eleklrolysc von geschmolzenen Acelalen und Propimaten. 
Es werden Mischungen von Li-, Na- u. K-Acetat im SchmelzfluB bei 200° zwischen 
Pt-Anodo u. Pb-K athode unter Zwischenschaltung eines H2-CouIometers elektrolysiert, 
nachdem vorhcr Spuren von H20  durch Uberhitzen u. Abpumpen cntfernt sind. Das 
anod. entwiclcelte Gas wird analysiert. Eine zweite Vorsuchsreilie wird m it der (niedrigst 
schmelzenden) Mischung 1 :1  Li- u. Na-Propionat durchgefiihrt. — Die Hauptprodd. 
sind die, welche der KoLBEsehen Rk. in wss. Lsgg. entsprechen. Storende Sekundarrkk. 
werden durch geeignete Versuchsbedmgungen (besonders zeitweilige Unterbrechung 
der Elektrolyse) hintangehalten. Bei Acetat wurden reproduzierbaro Ergebnisse er
halten, bei Propionat weniger. —• Ais wahrscheinlichster Rk.-Mechanismus wird dic 
Rk. zwischen entladenen Ionen angesehen (im Gegcnsatz zu der Oxydationstheorie). 
Die Bldg. von Peroxydcn ais Zwischenprod. wird nicht ausgcsehlossen, aber aucli 
nicht wahrschoinlich gemacht. Ais Nebenprodd. entstehen: 1. CH, aus Acetat bzw. 
C2H 0 aus Propionat, Yermutlich durch Zers. von nascierender Essigsiiure bzw. Propion- 
saure. 2. CO, wahrschoinlich infolge partieller Oxydation entladener Ionen. 3. KJeine 
Mengen Ester. — An Pt-Schwarz oder Au-Anoden geht die KOLBE-Synthese sehr 
wenig vonstatten m it Acetat, maBig m it Propionat. An Kohleanoden geht sie in beiden 
Fal len. Im  allgemeinen ist die Propionatrk. unempfindlicher gegen Wcchscl des Anoden- 
materials ais die Acctalrk. (Trans. Faraday Soc. 28. 766—76. Okt. 1932. Edinbourgh, 
Chem. Dcpt. Univ.) J . L an g e .

S. Glasstone und A. Hickling, Studien uber elekt rolytische Oxydation. T e ill. 
Die elektrolytisclie Oxydation von Nalriumlliiosulfat an einer Plalinanode. Vff. elektro- 
lysicren Na2S20 3-Lsgg., welche auf ein bestinnntes pn gepuffert sind, unter konstant 
gehaltener Stromstarke. Das Potential der Anodo (rotierendes, unplatiniertos Pt-Netz) 
wird gegen die Kalomelelcktrodo gemessen u. gegen die Coulombzahl aufgetragen. 
Die anod. Rk.-Prodd. werden analysiert u. die Stromausbeute bestimmt. — Anod. 
wird in der Hauptsacho S40„", in geringem MaBe S 04"  gebildot. Der Anteil an letzterem 
steigt m it dem pn der Lsg. Das Anodcnpotential, das anfanglich etwa +  0,8 V betragt, 
steigt nach Durchgang einer gewissen krit. Coulombzahl plotzlich auf 1,5— 1,62. Diese 
Coulombzahl ist abhangig von der Stromstarke, von der S20 3"-Konz., vom pn u. von 
der Vorbehandlung der Anodę. Die Oxydation des S20 3"  verlauft dagegen ganz un- 
abliiingig von den Anderungen des Anodenpotentials, ist aber recht empfindlich auf 
Zusatzo wio z. B. As20 3 oder Strychnin, welchc dic Zers. von H20„ katalysioron. — 
Vff. schliefien daraus, daB primar aus den entladenen OH'-Ionen H20 2 gebildot wird, 
welches in Sekundarrkk. z. T. das S20 3 oxydiert, z. T. in H„0 u. O zerfallt. MaB- 
gebend fiir die relativo Ausdehnung der beobachteten Potentialstufen ist die A rt der 
Bindung des O an das P t, wahrend die S ,0 3"-0xydation ais rein chem. Vorgang vom 
Potential unabhangig ist. (J . chem. Soc. London 1932. 2345—56. Sept. Univ. Sheffield

Otto Busse, Unlersuchungen uber die Tiefenslreuung der Stromlinien in galvanischen 
Badem. Die Stromlinienverteilung wurde durch gravimetr. Best. der Stromdichte an 
einer untertcilten Winkelkathode u. durch Potentialmessungen m it einer elektrolyt. 
Sondę untersucht. Die method. Schwierigkeiten bei der Best. von Stromlinienvertei- 
lungen werden bosprochen u. die Ergebnisse diskutiert. Einzelheiten, Diagramme u. 
Tabellen siehe Original. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 38. 783—93. Okt.

Robert Taft und Oren R. Bingham, Eine photographische Studie Uber das Waclisen 
elektrolylischer Streifungen. (Vgl. C. 1932. II. 2613.) Das Wachsen der bei der elektrolyt. 
Abscheidung des Cu bei Ggw. von Gummiarabicum auftretenden Streifen wird photo- 
graph. verfolgt. Die Bldg. der Streifen u. die A rt ihrer Entw. liiBt sich durch dic An- 
nahme crklarcn, daB ein Gummiarabicum-Cu-Hydroxydkomplex an der Oberflache 
der Cu-Krystalle adsorbiert wird. — Die kathod. Polarisation des Cu wird durch Gummi
arabicum erhoht. (J. physic. Chem. 36. 2446— 54. Sept. 1932. Lawrence, Univ. of 
Cansas.) KUTZELNIGG.

T. P. Hoar und U. R. Evans, Die Passińtdt von Metallen. Teil V II. Die spezi- 
fische Funktion von Cliromatcn. (Vgl. C. 1932. I. 3222.) Es werden Ivorrosionsverss. 
an Cr-freiem Stahl angestellt m it IiCl-Lsgg., welche wechselnde Mengen 0,001—1,0 m 
KjCrOj, KMnO.,, NaV03 oder H»02 enthalten. Cr04"  verhindert dio Korrosion am 
wirksamsten, ILO.^ begiinstigt sie. Nach Fallungsverss. von FeSO., m it NaOH u. I \2CrO.,

Engl.) J .  La n g e .

1932.) J .  L a n g e .
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scheint CrO.," (lic Oxydation des Fo" zu F e '"  dureh geldsten O., zu katalysieren. In  
Abwesenheit von Allcali fiihrt ein OberschuB von 1 m K 2Cr04 zu vollstandiger Fallung 
des Fe, wobei der Nd. F e" ', Cr"'O H ' u. CrO.," enthalt. KM n04 oder NaVOs dagegen 
fuhren in Abwesenheit von Alkali selbst in groBem UbcrschuB nicht zu yollstandiger 
Fallung des Fe. Dio Korrosionsprodd. in KCl-Lsgg. m it geringem CrO.,"-Geh. sind cinc 
heterogcne Mischung oder eine feste Lsg. von hydratisiertem F e ,0 3 u. Cr20 ,.  Dio 
Schutzhaute, die in konzentrierteren K2Ci-04-Lsgg. entstehen, enthalten 1—2-10~8 
bzw. 0,5—1 ■ 10-7 g/qcm Cr20 3, je nachdem, ob die Stahlproben vor dem Eintauchen 
24 Stdn. der Luft ausgesctzt wurden oder nicht. — Dcmnach werden die korrosions- 
hindernden Eigg. von K,CrO, auf die Blockierung schwacher Punkte in der urspriing- 
lichen Schutzhaut dureh cinc Miscliung von hydratisiertem Fe20 3 +  Cr20 3 zuriiek- 
gofiihrt. Die Ausnahmcstcllung des Cr ais Antikorrosionsmittel gegeniiber anderen 
Oxydationsmitteln wird bcsprochen. U. a. beruht sie darauf, daB die Depolarisierung 
der Kathodenfl. durcli NaOH-Bldg. in unmittelbarer Niihe der anod. sehwachen Punkte 
vor sich gcht, so daB die dort gebildeten Ndd. in opt. K ontakt m it der Unterlage sind. 
Auflerdem wird bei der Dcpolarisierung cinc zweite Substanz gefallt, namlich hydr. 
Cr20 3, u. die Mischung Cr20 3 +  Fe20 3 gcwahrt besonders guten Sehutz. (J. chem. 
Soc. London 1932. 2470—81. Scpt.j J .  L a n g e .

HugoFricke, Die Theorie der eleklrolytischen Polarisalion. Yf. diskutiert die Be- 
zichungen zwischen y>, dcm Phasenwinkel (definiert dureh tang y> =  C'v o) R v; Cv =  
Polarisationskapazitat, co =  Winkelfrequenz des Wcchselstroms, Rt> — Polarisations- 
widerstand) u. m, wobei m  ais Exponent in der Cleichung Gp ~  io~m auftritt. E r 
findet y> =  m :r/2 , also ist ip konstant, wenn sich Cp umgekelirt m it der wi-ten Potenz 
der Freąucnz iindert. Es lierrsclit teilweisc guto Ubercinstimmung der beobachteten 
>Verte m it den bereclmetcn, selbst wenn m  nicht von der Frcąuenz unabhiingig ist 
(vgl. Me r r it t , C. 1922. III. 315; P ie r c e , C. 1928. I. 2785; Z im m er m a n , C. 1930.
I I . 360), doch sind weiterc genauc Messungcn von Cv u. y  iiber cinen groBen Freąuenz- 
bereich schr erwiinscht. (Philos. Mag. J . Sci. [7] 14. 310—18. Aug. 1932. Cold Spring 
Harbour, L. I. New York, The W alter B. James Lab. f. Biophysics, The Biol. 
Lab.) v G a e d e .

J. A. V. Butler und G. Armstrong, Die Kinetik der Eleklrodżenvorgiinge. T e ill. 
Depolarisalioiiseffckte dureh Wasserstoff und Saucrstoff an Platinelektroden. Vf. gibt 
cinc genauc Besehreibung der Vers.-Anordnung. Bei schneller Anderung der Potential
differenz wird m it einem „Cambridgo Einthoven“ -Saitengalvanomcter (vgl. BOWDEN u. 
R id e a l , C. 1928. II. 1747) in Vcrb. m it einer Elcktronenróhro gemessen; bei langsamer 
Anderung m it einem ,,Lindemann“ -Galvanometcr in Verb. m it einem Potentiometer. 
Die Verss. werden m it Platinelektroden in Lsgg. durchgefiihrt, die m it H„ oder O., 
gesiitt. sind. Die Pt-Elektroden haben eincn scheinbaren Flachcninhalt von 1 qcm~, 
wahrend die wirksame Oberflache zu 2,5 qcm gefunden wurdo. Die Stromdichte 
yariiert von 1 bis 30 Milliamp./qcm. Es werden an einer Reihe von Kurvcn die Er- 
gebnisse bei anod. u. kathod. Polarisation gezeigt. Die Potcntialanderungen werden 
diskutiert. Zwei naclieinander auftretende Depolarisationsvorgange bei 0,4 u. 1,2 V. 
sind zu erkennen, ehe das Potential Werte erreicht, bei welchen sich 0 2 entwickeln 
kann. Diese Depolarisationserseheinungen werden im eincn Fali darauf zuruckgefiihrt, 
daB H , an der Oberflache adsorbiert oder im Metali gel. ist, im anderen auf die Bldg. 
einer 0 2-Schicht auf der Elektrode. Genaue Bcobachtungen fuhren zu dem SchluB, 
daB sich nicht, wie BOWDEN annimmt, P t0 2 bildet, sondern eine einzige Schiclit von 
0 2-Atomen. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 137. 60-4—21. 1/9. 1932. Edinburgh, 
Univ.) Ga e d e .

W. MeiBner und H. Scheffers, Prazisionsbesłimmung der magnetisehen Momenlc 
von Kalium und Lithium  im Hinblick au f ilir magnetisehes Kernmoment. I. Vortrag. 
Vff. bestimmen die magnet. Momente von K- u. Li-Atomen, u. finden in beiden Fiillen
0,916-10-20 Gauss-cm ±0,5°/o- U nter Zugrundelegung der FERMischen Theorie 
(C. 1931. I. 2842) bedeutet das eine experimentelle Best. des BoHRsehen Magnetons. 
Das Kernmoment des Li kann hóchstens 5 bzw. 0,5%  des BoHRsehen Magnetons sein, 
je nachdem man Entkopplung bzw. Kopplung von Kern- u. Valenzelektron annimmt. 
Fiir die Dissoziationswarmen von K  u. Li wurde t)bereinstimmung auf 5%  m it den 
zuverlassigeren Werten von L e w is  (C. 1931. II. 1817) gefunden. (Physik. Z. 34. 48—53. 
1/1. 1933. Berlin-Cliarlottenburg, Physikal.-Techn. Reichsanstalt.) ’ L. E n g e l .

Wilhelm Klemm, Wilhelm Schiith und Mark v. Staekelberg, Magnetochemische 
Unlersłichungen. VII. Uber den Magnetismus der Boride der seltenen Erden. (VI. vgl.

82*



1 2 5 6 As. E lek tr o c h em ie . T iier m o ch em ie . 1 9 3 3 . I .

C. 1932. II. 1902.) Wegen der elektr. Leitfahigkeit haben die Borido der Formel MeB0 
motali. Charakter, d. h. daB positive Ionen in ein Elekt,ronengas eingebottrt sind. Um 
AufschluB iiber den Ladungszustand der Ionen zu erlangen, bestimmen Vff. die Magne- 
toncnzahlen von L aB R, CeB$, P rB n, N dB 0 u. Sm B e. LaB(i ist diamagnet., woraus folgt, 
daB die B6-Gruppo diamagnet. ist u. der Magnetismus dieses Verb.-Typus nur dom 
Metallion zuzuschreiben ist. Deshalb konnen auch keine Aussagen iiber den Ladungs
zustand der B6-Gruppo gemaeht werden. Ferner folgt aus dem Diamagnetismus von 
LaB0, daB das La ais La+++ vorliegt. CeB„ hat eine effektive Magnetononzahl von 
2,30, PrB„ 3,37, NdB0 3,43 u. SmBc bei 293° K  2,06, bei 513“ K  2,52 u. bei 713° K  2,95 
BoHRsche Magnetonen. Diese Zahlen stimmen m it den unter der Annahme 3-faeh 
positiv geladener Metallatome berechneten iiberein, nur bei SmB6 treten Abweieliungen 
von 20—30°/o auf. Befriedigend ist das Auftreten der Temp.-Abhangigkeit der Magne- 
tonenzahl von SmB6, das von der Theorie yerlangt wird. Die Verss. waren zwar aueh 
m it dcm Auftreten von Pr++ in PrB„ u. von Nd++++ in NdBG yereinbar, aber es liegt 
kein Grund vor, von der Annahme des einheitlichen Auftrotons 3-fach geladener posi- 
tiver Ionen abzugehen. (Z. physik. Chem. Abt. B. 19. 321-—27. Dez. 1932. Hannoyer, 
Techn. Hochscli., Inst. f. anorgan. Chemie, u. Bonn, Univ., Chem. Inst., Physikal.- 
chem. Abt.) L. E n g e l .

C. J. Gorter, Der Paramagnetismus von Salzen. Vortrag. Auf Grund der Theorie
von V an  V le c k  u. spektr. Botrachtungen von H u n d  leitet Vf. theoret. das CuRJE- 
WEISSsche Gesetz fiir die Salze der seltenen Erden ab : '/ =  G/T  — 0 ,  wobei die 
Magnetonenzahlen die von H u n d  fiir die freien Ionen angegebenen sind u. 0  ein MaB 
fiir die Aufspaltung des Grundniveaus infolge des STARK-Effektes is t. D er Rechnung 
liegen die Annahmen zugrunde, daB die Temp. nur in den BOLTZMANN-Faktor eingeht 
u. die Wechsclwrkgg. der paramagnet. Ionen untereinander u. m it der Umgebung 
yernachlassigt werden konnen. Aufier den Ionen der seltenen Erden u. denen der Pd- 
u. Pt-Gruppe rechnet Vf. allc paramagnet. Ionen zur Fe-Gruppe. Es sind das: V++++, 
Ti+++, V+++, Ti++, V++, Cr+++, Cr++, Mn+++, Mn++, Fe+++, Fe++, Co++, Ni++ u. Cu++. 
Fiir einen Teil dieser Ionen is t Veriinderlichkeit der Magnetonenzahlen zu erwarten, 
wie sie auch beobachtet worden ist. Die L iteratur iiber Paramagnetismus von Salzen 
wird kurz besproclien. (Physica 11. 171—81. 1931. Leiden, Rijksuniv., Natuurkundig 
Lab.) ' L. E n g e l .

D. R. Inglis, Die Heisenbcrgsche Theorie des FerrmnagnetLsmus. Vf. schlagt eine
vereinfaehtc Form der HEiSENRERGschen Theorie des Ferromagnetismus (C. 1928. II. 
1189) ais erste N aherung vor u . legt W ert darau f zu betonen, daB die HElSENBERGschc 
Theorie pliysikal. ko rrek t ist. (Physic. Rev. [2] 42. 442—43. 1/11. 1932. DuBlingen bei 
Tiibingen, Landheim  Pulverm iihle.) L. E n g e l .

N. Akulov und M. Degtiar, t)ber die komplizierU magnetisclie StruHur der ferro- 
magnetischen Einkrystalle. BlTTER (C. 1932. I I .  509. 3527) h a t bereits festgestellt, 
daB ferromagnet. Teilchen (Fe20 3), die sich aus einer Suspension auf ferromagnet. 
Einkrystallen absetzen, Liniensysteme bilden. Vff. zeigen nun, daB die bei Fe-Ein- 
hrysłcHUn auftretenden Linien wahrscheinlich Gleitlinien sind, die zum Teil auch im 
Atzbild auftreten. Die im Atzbild nicht vorhandenen werden S-Linien  genannt. Die 
Erschoinung t r i t t  auch ohne aufieres Magnetfeld auf u. kónnte durch Remanenz oder 
durch fadenformige, spontan magnetisierte Gebiete im K rystall bedingt sein. Die 
verwendeten Krystalle hatten kleine Remanenz, weil sie kleine Koerzitivkraft u. groBe 
Entmagnetisierungsfaktoren hatten. (Ann. Physik [5] 15. 750—56. 15/12. 1932. 
Moskau, Univ., Physikal. Inst., Magnet. Lab.) L. E n g e l .

D. S. Steinberg und W. I. Baranoff, Die Querkompmente der Magnelisierung in  
Ferromagneticis, die der Deformation durch Schub uiilerworfen sind. Vff. untersuehen 
die magnet. Eigg. ferromagnet. Driihte u. Zylinder, die durch Torsion u. Zug beansprucht 
werden. Die Remananz, die bei yerschiedenen Materialien in die Richtung des groBten 
Zuges bzw. Druckes weist, schlieBt m it der Draht-(Zylinder-)-Achse einen Winkel 
ein u. bildet eine Schraubenlinie. <p wird durch ballist. Messung der Liings- u. der 
Querkomponente der Magnestisierung bestimmt. Die Best. der Querkomponente 
gelingt durch Verwendung des zu untersuchenden Drahtes ais Teil der MeBschleife. 
Bei Torsion von weichem Ni wird die MaximalgróBe der Querkomponente der Remanenz 
durch Torsion bald erreicht, wahrend fiir die harte Legierung von 36%  Ni +  64% Fe 
eine ca. 10-mal groflere Torsion dazu notig ist. Der Unterschied ist durch die inneren 
Spannungen bedingt, infolge dereń erst bei starker Torsion die Deformation des poly- 
krystallinen Materials einheitlich wird. Die Querkomponente der Magnetisierung eines
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aus iYi-Blecli gesehweiBten Zylinders, der durch Torsion beansprucht wurde, zeigte 
ais Funktion der Feldstarke ein Maximum. Ein durch elektrolyt. Absclieidung von Ki 
auf einem Cu-Draht u. 3-std. Erhitzen auf 300—350° liergestelltes ATi-Rohr zeigte 
bei einem Schub y =  1,7 • 10-3 (durch Torsion bcwirkt) eine Remanenz von 425 Gauss u. 
cp =  45°. In  einem magnet. Eeld nalim die (Juerkomponente der Magnetisierung ab u. 
die Langskomponente zu. Bei gloichzeitiger Dehnung (1,6-10—3) u. Torsion (y =  2,5- 
10-3) war die (Juerkomponcnte der Remanenz viel groBer ais die Langskomponente 
(tp =  29°), was zu er war ten war, weil bei Ni die Remanenz parallel der Richtung gróBten 
Druckes ist. Bei den Ni—Fe-Legierungen m it 15 u. 36% Ni ist wegen des entgegen- 
gesetzten Vorzeichens der Magnetostriktion die Remanenz parallel der Bichtung gróGten 
Zugea. Drahte folgender Materialien wurden untersucht: N i bei 1000° im Vakuum 
gegliiht (weieh), N i  bis zur ZerreiBgrenze gedehnt (hart), liarter Invar (36% Ni +  
64% Fe), 75%  N i  +  55%  Fe, weiches Fe u. Stahl. An der Legiorung m it 15% Ni H- 
85% Fe konnten u. a. die Bcfunde von SlXTUS u. T o n k s  (C. 1931. II . 3190) bestiitigt 
werden. Da die Magnetostriktion von Fe-Einkrystallen bei vcrschiedencn Feldrich- 
tungen versehiedenes Vorzeichen hat, t r i t t  bei weichem Eisen u. Stahl nur eine sehr 
kleine Querkoinponente der Magnetisierung auf. Sie iindert im gleichen Felde ihr 
Vorzeichen wie die Magnetostriktion. (Pliysik. Z. Sowjetunion 2. 226—42. 1932. 
Charków, Ukrain. Physikal.-Techn. Inst.) L. E n g e l .

K. J. Sixtus und L. Tonks, Die Fortpflanzung von groflen Barkhausendiskonlinui- 
laien. II. (I. vgl. C. 1931. LL 3190.) Dio von Vff. (C. 1932. II. 2801) aufgestellte 
Formel fiir die Dauer (penetration time) groBer Barkhausenspriinge wird durch Ein- 
fiihrung einer empir. Liinge so veriindert, daB sio m it den Yerss. im Einklang stellt. 
Die Formel wurde gepriift an Driihtcn yerscliiedener Zus. (Fe-Ni-Legierungen m it 15, 
39 u. 90%  Ni) u. verschiedenen Durchmessers u. an einem Streifen, wobei magnet. 
Feldstarke, Spannung u. Torsion variiert wurde. Ferner wurde Verdnderung der Eigg. 
eines bei Zimmertemp. gezogenen Drahtes aus 15°/„ N i +  85°/0 Fe durch Gluhen unter
sucht. Bei dieser Legierung beginnt die Umwandlung der a- in die y-Form bei 450°. 
Durch 10-std. Gliihcn bei 400° wird die Koerzitivkraft I I  c u. die krit. Umklappfeld- 
starke //„  stark herabgesetzt, u. die groBen Barkhausenspriinge treten schon bei niederer 
Spannung auf. Dicse Erscheinungen sind offenbar durch den Ausgleich innerer Span- 
nungon bedingt. Durch 10-std. Gluhen bei 600° wird hingegen IIc u. I I 0 auf das Mehr- 
fache erhoht, die Remanenz nimm t ab u. grofie Barkhausenspriinge treten nur bei 
hohen Zugspannungen auf. Hier lafit offenbar die zumindest teilweise emgetreteno 
a-y-Umwandlung Spannungen zuriick. Durch 10-std. Gluhen bei 800° steigt Hc, Mikro- 
pliotogramme zeigen Krystallwaehstum an u. groBe Barkhausenspriinge konnten iiber- 
haupt nicht melir erhalten werden. Durch Gluhen bei 400, 600 oder 800° wird das 
Róntgenspektrogramm nicht geandert, was beweist, daB kcinc merkliehe Anderung 
der Krystallorientierung eingetreten ist u. kein Geh. an y-Phase vorhegt. Durch 10-std. 
Gluhen bei 1250° ging die Faserstruktur ganz yerloren, u. es tra t Rekrystallisation unter 
Bldg. von 0,01—0,05 cm groBen Krystallen ein. Wenn die bei 800° gegliihte Probe
5 Stdn. bei 400° gegliiht wird, so wird sie ungefahr in den Zustand versetzt, der durch 
Gluhen bei 400° erreicht wird, u. die groBen Barkhausenspriinge treten wieder auf, 
was bei der bei 1250° ausgegliihten Probe nicht erreicht werden kann. Daraus schliefien 
Vff., daB die typ. Spannungsverteilung zum Auftreten groBer Barkhausenspriinge 
notig ist, die durch Kaltbearbeitung entsteht. In  allen diesen F&llen ha t sich die 
Neigung A  der Ł'-//-Kurve nur wenig geandert (v =  Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
groBer Barkhausendiskontinuitiiten; II  =  magnet. Feldstarke). Ein bei einer Spannung 
von 82 kg/qmm 1 Stde. bei 300° gegluhter D raht verhielt sich ebenso wie ein ohno 
Spannung gegluhter. Ein weicher Permalloy-Draht (1 Stde. bei 900° gegliiht) gab 
gespannt keine grofien Barkhausenspriinge, aber naeh einer piast. Dehnung um 1%  
gab er sie naeh Anspannung. Boim Erwiirmen unter einer Belastung von 77 kg/qmm 
nimm t I I „ eines bei Zimmertemp. gezogenen Drahtes aus 15%  N i  +  S5°/0Fe stark ab, 
bleibt aber beim Wiederabkiihlen unter Belastung prakt. konstant. H s — //„  (II3 =  
S tartfeldstarke der groBen Barkhausenspriinge) w rd  durch therm. Vorbehandlung bei 
Tempp. unter 400° erhoht, was durch einen Ausgleich von SpannungsunregelmaBig- 
keiten zu deuten ist, dio die Startzentren sind. Mit steigender Temp. nimmt Hs — I I a 
bis 350° ab, was darauf hindeutet, daB das magnet. Feld bei der Bldg. von Startzentren 
von der therm. Energie unterstiitzt wird. Oberhalb von 350° treten UnregelmaBig- 
keiten auf. A  steigt m it steigender Temp., was m it dem Anstieg des elektr. Wider- 
standes zus&mmenhangt. Durch Aniitzen der Obcrflache wird A  um ca. 50°/o erhoht.
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Dieser Effekt kann nielit durch Absorption von H 2 erklart werden, weil er auch m it 
H N 03 zu erzielen ist, durch Erwarmen auf 200° im Vakuum nicht riickgangig gemacht 
wird u. bei kathod. Beladung m it H2 nielit auftritt. E r hangt m it der Aufrauhung der 
Oberflache oder m it den beim Atzen entstehenden Rissen zusammen u. wird durch 
Polieren meist teilweise, durch Zielien durch eine Diise ganz riickgangig gemacht. 
Beim Atzen von Streifen (durch Walzen aus Drahten hergestellt) traten keine mkr. 
sichtbaren Bisse auf u. A  stieg nur um ca. 30%- (Physie. Rev. [2] 42. 419—35. 1/11. 
1932. Schenectady, New York, General Electric Co.) L. E n g e l .

W. Arkadiew, Was ist das anomale Verhalten der Permeabililat bei Hochfreąuenz ? 
(Vgl. C. 1932. II. 344.) Vf. bespricht die Arbeit von W a it  (C. 1932. II. 2156) im Zu-
sammenhang m it seiner Arbeit (C. 1932. I. 3157) krit. u. stellt fest, daB man aus dcm
Beobachtungsmatcrial von WAIT weder auf 11., noch auf anomales Verh. der Permea- 
bilitat bei Hochfreąuenz schlieBen kann. Das gesamte Vers.-Materiał spricht eher fiir
11. Verh., d, h. Abfall der Permeabilitat m it steigender Freąuenz. (Z. Pliysik 79. 558 bis 
561. 3/12. 1932. Moskau.) L. E n g e l .

M. B. Neumann, Thermochemische TJntersuchungen von Lósungen. I. Unter- 
suchungen der spezifisclien Wannę des bindren Systems CH3COOH-II„O bei verschiedenen 
Temperaturen. Es wurden dio Isothcrmen der spezif. Warme von wss. Essigsaurelsgg. 
bei 23,9, 42,0, 56,5 u. 80,5° ennitte lt. In  erster Annaherung liiBt sieli dio spezif. Warnic 
der Essigsaurelsgg. nls eine lineare Funktion der Temp. durch die Gleichung:

c =  0,463 +  0,00091-i 
darstellen. Die Regel von Sc h if f , naeh der fiir organ. Fil. u. ihre Lsgg. eine gerad- 
linige Beziehung zwischen der spezif. Warme u. der Temp. besteht, kann nur ais eine 
erste Annaherung gelten. Auf Grund der erhaltenen Resultate wurde die Differenz 
zwischen den aus dcm Prinzip der Additiyitat bercchneten spezif. Warmen Cj u. den 
experimentell bestimmten c.> erm ittelt. E szeig tsich , daB die Annahme, daB im Gebiet 
konzentrierter Lsgg. die Differenz ihr Vorzeichen wechselt, nicht zu Recht besteht, 
wodurch auch die SehluBfolgerung aus dieser Annahme iiber die Existenz von bc- 
stimmten Hydraten hinfallig wird. (Chem. J .  Ser. A J. allg. Chem. [russ : Chimit- 
scheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 2 (64). 1—8. 1932. Leningrad, 
Univ. Physikal. Labor.) KLEVER.

Ernst Schlenker, Eine graphische Metliode zur Vorausbeslimmuvg des Siedepunktcs 
bei wechselnden Drucken. Vf. hat die Angabo von Cox (C. 1923. IV. 344) u. D a v is  
(C. 1925. II. 1839. 1926. I. 1372) nachgepriift, daB die Anderung des F. (t° C) m it dcm 
Druck (p) sich durch eine gerado Linie darstellen liiBt, wenn man ais Abscisso den 
Ausdruck 1/(230 +  i), ais Ordinate log n a t p  wahlt. Die Brauchbarkeit der Metliode 
wird bei Anwendung auf wss. Glycerinlsgg. (10—90%  Glycerin) u. reines Glycerin 
voll bestiitigt. (Chem.-Ztg. 56. 1001—02. 17/12. 1932. Berlin.) R . K. Mu l l e r .

W. Mund und G. Heim, Sdtligungsdmcke im  System Athylalkolwl-Athylacetat. 
Da die gewóhnliclie stat. u. die dynam. Metliode der Dampfdruckbest. ihre Sehatten- 
seiten haben, messen Vff. m it Hilfe eines Glasspiralnianometers den Druck in einem 
sehr ldeinen Dampfraum u. stellen die Mischungen durch Zusammenwagen der reinen 
Komponenten dar. Die Spitze des Glasmanometers taucht in konz. Schwefelsaure, 
11111 die Schwingungen zu vermeiden. (Genaueste Besckreibung des Verf. s. Original.) 
Untersucht werden auBer den reinen Substanzen sieben Mischungen zwischen 20 u. 
ca. 100° im Abstand von je 5°; die Daten werden auf rundę Tempp. interpolięrt u. 
tabelliert. Fiir A. finden Vff. die gleichen Werte wie Me r r im a n  (1912), fiir Athyl- 
acetat liegen sic zwischen denen von Me r r im a n  11. YoUNG, die azeotropen Gemischo 
sind fast die gleichen wie bei Me r r im a n  (die maximale Abweichung zwischen beob- 
aehteten u. berechncten Drucken tr i t t  stets bei etwa 36,4°/„ A. auf, doch reicht die 
Genauigkeit der Verss. nielit aus, um die absolute IConstanz der Zus. zu beweisen). 
U 111 Verdampfungs- u. Mischungswarmen zu berechnen, werden folgende Dampfdruck- 
jormeln abgeleitet: A.: log P  =  5,02192 —  2261,084/^  +  1,75-log T  —  0,003312-T, 
fiir Athylacetat: log P  =  5,32822 — 2125,68S/27 +  1,75- log T  — 0,0052191 ■ T , fiir dio 
azeotropen Gemische: log P  =  4,53717 — 2015,851/2' -f  1,75-log T  — 0,0036266-2'. 
Die molaren Verdampfungswarmen sind: A.: 10335,4 +  3,47375-2' — 0,015139-2'-, 
fiir A thylacetat: 9716,6 +  3,47375-2' — 0,0238565-T-, fiir die azeotropen Gemische:
9214,5 +  3,47375-2' — 0,016577- T'1. Daraus werden die Mischungswarmen fiir die 
azeotropen Mischungen bei 20, 30 usw. bis 90° berechnet. Bis 40° stimmen die be
rcchneten Verdampfungs- u. Miscliungswai-men gut m it den besten Literaturwerten 
iiberein, so daB die Diimpfe dem idealen Gaśgesetz geniigend zu gehorclien scheinen.
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(Buli. Soc. cliim. Belgicjue 41. 349—76. Aug.-Sept. 1932. Lówen, Univ., Lab. f. allgem. 
u. phys. Chem.) W. A. R o t h .

Ronald P. Bell, Die Lósungswarme von Wasserdampf in  yerschiedenen Losungs- 
m ittdn. Dio direkt nicht bestimmbare Lósungswarme wird aus l i  - T --d  log c j c jd  'T 
bereehnet, indem ein Gemisch von Glaubersalz u. Anhydrid, dessen W.-Dampfdruck 
bekannt ist, m it dem betreffenden Lósungsm. geschiittelt u. der W.-Geh. m it a-Naphth- 
oxydichlorphosphin bestimmt wird. Die Lósungswarme wird in  dem Temp.-Bereich 
von 15—25° ais konstant angenommen. Vf. untersucht Nitrobenzol, Chlorbenzol, 
Tetrachlorathylon, Toluol, Totrachlorkohlenstoff, Athylbromid, Brombenzol u. Di- 
isoamylather, also Stoffe olino Dipolmoment. Vf. hat friiher (C. 1932. I. 2140) dio 
freie Energie bereehnet, die nótig ist, um ein Mol (W.) oder (Ammoniak) aus dem 
Vakuum in ein Medium m it der DE. E  zu uberfuhren; er bereehnet die Warmetónung, 
die sich mit einer Funktion der DE. linear andern soli. Das ist m it einer Unsieherheit 
von ± 1  kcal der Fali; die gleiche Unsieherheit hat man fur die Lósungswarme von nicht- 
polaren Gasen gefunden. Die eigenen Bercchnungen der Lósungswarme u. Benutzung 
fremder Daten erfiillcn dio genannte Beziehung in der Tat auf ±  1 kcal genau. Wenn 
man also einen wahrseheinlichen W ert fur den Radius des Molekiils benutzt, gibt dio 
cinfache Annahme eines kugelformigen Molekiils u. eines kontinuierlichen Dielektrikums 
einen Niiherungswert fiir den Dipolanteil der Uberfiihrungsenergie, wahrend der Aus- 
druck A =  R  T- logCj/c2 fiir verschiedenartige Medien in der Luft schwebt. (J . chem. 
Soc. London 1932. 2905—11. Dez. Kopenhagen, Univ.) W. A. R o t h .

E . M. Guenault und R. V. Wheeler, Die Fortpflanzung von Flammen in ciek- 
trischen Feldern. II. Der Einfu/3 r.on transversalen Feldern. (I. vgl. C. 1931. I. 1887.) 
Es. wird die Fortpflanzung der Flammen von Acetylen-Luft u. CO-Luft-Gemengen 
unter dem EinfluB eines transversalcn elektr. Feldes untersucht. Der EinfluB des elektr. 
Feldes kann sich folgendermafien auBern: Es kann sich die Geschwindigkeit der chem. 
Rk. andern, da die Bewegung der Gasionen beeinfluBt wird. Ferner wird die Bewegung 
der Flammengase beeinfluBt, da yon dem Feld ein meclian. Zug auf die positiven 
lonen ausgeubt wird u. schlieBlich wird dio Oberflache durch Anlegen des Feldes ver- 
iindert. Bei den Explosionsverss., die in Róhren durchgefiihrt wurden, bewegten sich 
die Flammen 1. nach unten entgegengesetzt dem Strom des Explosionsgemengcs,
2. von dem offenen zu dem geschlossenen Ende eines horizontalen u. 3. eines vertikalen 
Rohres. Die Yerss. zeigen, daB die Andcrung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der 
Flamme im wesentlichen auf die Andcrung der Oberflachengestalt der Flamme zuriick- 
zufuhren ist. Aus der festgestellten Konstanz der Beziehung zwischen Fortpflanzungs
geschwindigkeit der Flanune unter dem EinfluB des elektr. Feldes u. der Oberflache 
der Flamme m it oder ohne Feld schlieBen Vff., daB das Feld keinen EinfluB auf die 
Geschwindigkeit der chem. Rk. hat. Die Anderung der Gestalt der Flamme, Photo- 
graphien sind im Original angegeben, ist vcrmutlich darauf zuriickzufuhren, daB auf 
die Flamme durch das Feld ein mechan. Zug ausgeubt wird. tjber die N atur u. die 
Entstehung der in den Flammen vorhandenen lonen konnen noch keine sicheren An- 
gaben gemaeht werden. (J. chem. Soc. London 1932. 2788—93. Nov. Sheffield, Safety 
in Mines Res. Lab.) JUZA.

H. F. Coward und F. J. Hartwell, Untersuchungen iiber den Mechanismus der 
Flammenbeicegung. II. Die Gruiulgeschwindigkeit der Flamme in Gemischen ron Methan 
und Luft. (I. vgl. C. 1932. II. 2157.) Die Bewegung der Flamme einer Gasexplosion 
ist einerseits abhangig von dem Fortsclneiten der chem. Rk. von Schicht zu Schicht 
u. andererseits -yon der Bewegung der Gase an der Flammenfront, hervorgerufen dureh 
Konvektion u. Expansion der Verbrennungsprodd. Bei den Verss. der Vff. iiber die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Flammen in CH4-Luftgemischen wird Konvektion 
u. Expansion dadurch ausgeschaltet, daB die Explosion des Gasgemenges in Róhren, 
die an dem einen Ende geschlossen sind, beobachtet wird. Das Fortschreiten der 
Flammen wird photograph. registriert. Es ist so móglich, die Gasmenge, die in der 
Zeiteinheit yerbrannte, u. die Oberflache der Flamme zu berechnen. Die Flamme hat 
kaum jemals dio Gestalt einer Scheibe n. zur Rohrachse, da die Fortpflanzungsgeschwin
digkeit n. zur Rohrachse wesentlich geringer ist ais in der Richtung der Achse. Es 
ergab sich, daB das Yol. des in der Zeiteinheit verbrai\nten Gases der Oberflache der 
Vorderseite der Flamme proportional ist; das Verhaltnis dieser beiden GroBen ist fiir 
jedes CH.,-Luftgemenge konstant. Die yerwendeten Rohre haben Durchmesser von 
2,5—10 cm, die Gasgemenge eine Zus. von 7,0—17°/0 CH4. Es wird ferner die Grund- 
geschwindigkeit der Flamme in Abhangigkeit von dem CH4-Geh. des Explosionsgemenges
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angegoben, sic hat bei etwa 10°/0 CH4 ihren masimalen Wert. (J. chem. Soc. London 
1932. 2676—84. Nov. Sheffield, Safety in Mincs, Res. Board Lab.) J u z a .

Piettre, Uber zwei verschiedene Mechanismen der Leuchterscheinungen bei der Ver- 
brennung von brennbaren Oasen in  Luft. Zusammenfassung u. Erganzung der bereits 
C. 1930- II. 2850. 1932. I. 1205. 1764 mitgeteilten Beobachtungcn ii ber dio Leucht
erscheinungen, die bei der Oxydation fast aller brennbaren Gaso m it Luft auftreten. 
Wenn ein Gemisch eines Gases oder Dampfes m it Luft auf eine zur Entflammung 
geniigende Temp. erhitzt wird, dann tr i t t  die Entflammung erst nach einer Lcuelit- 
crscheinung von einigen Sekunden Dauer ein. Bei bestimmten niedrigeren Tempj>. 
erfolgt nur eine langsame Oxydation unter Leuchten; bei CHj, CO u. cycl. KW-stoffen 
ist das Temp.-Intei'vall der langsamen Oxydation klein, bei acycl. KW-stoffen hóheren 
Mol.-Gew. groB. Unter bestimmten Konz.-Bcdingungen erfolgt meist in der Niihc 
von 300° Selbstentziindung innerhalb eines engen Temp.-Intervallcs von etwa 30 bis 
40°. — Die Tempp. der beginnenden Oxydation unter Leuchten, des maximalenLeuchtens, 
der Grenzen der 1. Entflammung u. der 2. Entflammung werden fiir die n. Paraffin- 
KW-stoffe C,—C8, fiir Athylen, Amylen, Cyclohexan, Cyclohexen u. Bzl. bestimmt. 
Dio gasformigen Prodd. der langsamen Oxydation sind CO, H„ u. C02. Bei 300° werden 
an fi. Prodd. W., C, Aldehyde, sehr wenig Siiuren u. Alkohole erhalten. Die Konz. 
der Aldehyde ist am groBten bei der Temp. der 1. Entflammung, sic nimm t bei hoherer 
Temp. ab; dic Ausbcuto an Saure nimm t gleichfalls ab, wahrend dio an Alkoholen 
steigt. Peroxyde werden nicht gefunden. — Die Unters. der Oxydation der Alkohole 
zeigt, daB der Ersatz von H  durch OH die Oxydierbarkeit bei hoherer Temp. erhóht, 
die bei niedrigerer Temp. erniedrigt. Das Auftreten von CH30 H  u. A. unter den Oxy- 
dationsprodd. boi Tempp. zwischen 250 u. 300° beweist, daB die OH-Gruppe bei der 
Oxydation zunachst nicht angegriffen wird. — Bei der langsamen Oxydation von 
Acetaldehyd u. Butyraldehyd treten hauptsiichlieh gasformige Pl'odd. auf. Die H aupt
prodd. der Oxydation vonA thern (A. u. Butylather) Sind die entsprechenden Aldehyde; 
peroxydhaltige Ather vcrhalten sich anders wio peroxydfreie A ther; bei der Temp., 
bei der diese zu leuchten beginnen, erfolgt bei jenen Explosion. Zusatz von Mono- 
athylhydroperoxyd zu einer brennbaren Misehung beeinfluBt dio Erschcinungen wenig; 
Explosionen treten nicht auf, Siiuren verhalten sich im groBen u. ganzen wie die ent- 
sprcchendcn Alkohole. — Die Beobachtungen lassen sich darstellen durch die An- 
nahme, daB boi Tempp. zwischen 200—300° Rkk. ablaufen, bei denen Peroxyde be- 
teiligt sind. Oberhalb 300° werden diese Peroxydrkk. durch andersartige Bkk. ab- 
geldst. Es diirfte sich hier um Hydroxyherungsrkk. im Sinne der Theorie von B o n k  
handeln. (Ann. Office nat. Combustibles liąuides 7. 699—719. Juli-Aug. 1932. Sor- 
bonne.) L o e e n z .

As. K olloldchem ie. Capillarchemie.
Hartmut Kallmann und Margarete Willstaetter, Zur Theorie des Aufbaues 

kollóidaler Systeme. Die einzelnen Teilchen einer koli. Lsg. konnen unter gewissen 
Bedingungcn zu Konglomeraten so zusammentreten, daB die Teilchen merklich an- 
einander haften u. ihre freie Beweglichkeit einbuBen. Dabei sind dio einzelnen Teilchen 
oft durch W.-Schiehten von vielen 100 Mol.-Dicken voneinandcr getrennt. Man konnte 
annehmen, daB dio Teilchen nicht yollkommen vonoinander getrennt sind, sondern 
daB sie an Spitzen oder Kanten aneinanderhaften. Dies erscheint unwalirscheinlich, 
weil der Abstand der Teilchen je nach der Elektrolytkonz. verschieden ist. 3\Ian muB 
also annehmen, daB neben den abstoBenden elektr. Kriiften auch weitreichendo An- 
ziehungskrafte vorhanden sind. Vff. vermuten, daB die v a n  DEK WAALSschen Kraftc 
die Anziehung bedingen. Berechnungen nach einer Theorie von LONDON iiber die 
VAN DER WAALSschen K raftc zeigen, daB unter plausiblen Aimahmen die AVechscl- 
wirkungsenergiekurve ein weit auBen liegendes ausgesprochenes Energiem inim um  
zeigt. (Naturwiss. 20. 952—53. 23/12. 1932. Berlin-Dahlom, Kais.-Wilh.-Inst. fiir 
physikal. u. Elektrochem.) L o r e n z .

Satya P rak ash , Ber Einflufi der Temperatur a u f die Erstarrung anorganischer 
Oallerten. (Vg . C. 1932. II. 3530.) Vf. miBt die Zeit, dio oinige anorgan. Sole benótigen, 
um, zum Teil nach Zusatz verschiedener Elektrolytmengen, zu Gallerten zu erstarren, 
in  Abhangigkeit von der Temp. Die Sole von Zr-Hydroxyd, -Molybdat, -Borat, Th- 
Molybdat, -Phosphat, Cr-Wolframat, Sn-Arsenat, -Pliosphat, -Wolframat, -Molybdat 
erstarren bei hoherer Temp. rascher ais bei niederer. Die Solc von Th-Arsenat, V„05 u. 
Mereurisulfosalicylsaure dagegen erstarren bei hoherer Temp. langsamer ais bei niederer,
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u. oberlialb einer bestimmten Temp. erstarreh sio uberhaupt nicht mchr. — Dio Er- 
starrung ist bei den anorgan. Gallcrtcn nicht rcversibel in  bezug auf die Temp., nur 
die Gallerten von V20 5 u. Th-Arscnat zeigen, wenn sie noch nicht gealtert sind, bei 
hóherer Temp. das „Schmelzphanomen“ . Die Erstarrung ist eino Funktion folgendor, 
m it der Temp. yerandcrlicher Eaktoren: Loslichkeit der dispersen Phase, Hydrolyse- 
grad, Hydratation, Koagulationsgeschwindigkeit; daraus laBt sich das Verli. der Gal- 
lerten ableiten. (J. Indian chem. Soe. 9. 193—202. 1932. Allahabad, Univ., Choin. 
Lab.) E b b e .

R. O. Herzog, Lineare und laminare Feinslmkluren. Vf. gibt einen tlberbliek 
uber den Stand der Forsehung der Geriiststoffe. Das primare Eormelelement der Geriist- 
gtoffe ist das lineare (fibrillare) Mol., das sekundare der gleiehfalls lineare K rystallit u. 
das tertiare die ebenfalls lineare Primitivfaser, die zugleieh ais Prim itivbiostruktur 
anzusprechen ist. Die Primitiyfaser wieder bildet das Formelement der holieren Bio- 
strukturen, die dadurch zustande kommen, dafi sich die Primitivfasern biindeln oder 
nebeneinander lagern. Es werden zunachst die molekularen Strukturen, also der Auf- 
bau der Makromoll. besprochen. Vf. geht vor allem auch auf die Vorstellungen ein, 
die man sich iiber dic Bldg. von zwei- u. dreidimensionalen Makromoll., die durch 
Vcrkcttung u. Vernetzung von eindimensionalen Makromoll. entstanden sind, machen 
muB. Dreidimensionale Verbb. dieser A rt sind wahrscheinlich die Bakelite u. ahnliche 
Kunstharze; fiir dio zweidimensionalcn Moll. existieren, von Graphit u. Siloxen ab- 
gesehen, bis je tz t keine Beispiele. Vf. bespricht zweitens die Entstehung von Mol.- 
Aggregaten, dio biindelartige Vereinigung von linearen Makromoll. zu Krystalliten. 
Gewisse Schwierigkeiten maclit dio Vorstellung, daB die Bundelung von langen linearen 
Moll. zu einem K rystallit durch einen ahnlichen Vorgang zustandekommt, wie es das 
Krystallisieren von kleinen, leicht beweglichen Moll. in einer Lsg. ist. Es ist daher 
sehr walirscheinlich, daB die Entstehung der Krystallite bei naturlichen Prodd. mit 
der Bldg. der Substanz yerkniipft ist, daB also z. B. die Bundelung schon vor sich 
geht, wenn dio Moll. noch klein u. beweglich sind. Auf Grund dieser Yorstellungen 
liiBt sich sogar verstehen, daB gewisse Celluloseketten immer aus der gleiehen Zahl 
von Baugruppen bestehen. Die weiteren Ausfiihrungen bezielien sich auf die Lagerung 
von Makromoll. in Gelen u. Solen, auf die Strukturanderung des Gels bei mechan. 
Deformation, auf das Auftreten von Verbb. zwischen Makromoll. u. Dispersionsmittcl, 
das Auftreten verschiedener Modifikationen (Cellulose), das Reagieren micellarer Sy- 
steme u. schlieBlich auf dic Erfahrung, dafi nur Moll. m it kurzeń Seitenketten in der 
Technik brauchbare Fadcn liefern. In  einem dritten Abschnitt werden an H and einer 
groBen Zahl von Mikrophotographien histolog. Strukturen besprochen. (Kolloid-Z. 61. 
280—97. Nov. 1932. Berlin-Dahlem.) Ju z a .

F.-V. V. Halin, Studien iiber Schleimoberflaclien. I I I .  (II. vgl. C. 1932. II . 
2943.) Wenn man eine El. (Earbstofflsg.), die auf eine aus Kartoffelstarkekleister 
hergestcllte Sckleimoberfliiche aufgetropft w ird, zur Ausbreitung bringen will, 
muB man der Farbstofflsg. eine Substanz beimengen, dic man ais Treibmittel be- 
zeichnet. Die Treibmittel sind von entscheidendem EinfluB auf die GroBe des 
gebildeten Sekundarfilmes. Vf. untersucht etwa 100 Substanzen auf ihre Wrkg. 
ais Treibmittel bei der Bldg. von Sekundiirfilmen; dio Menge des zugesetzten Treib- 
mittels wird yariiert. Ais Farbstofflsg. wird eine Aufschlammung von Eisenrot in W. 
rerwendet, dio Vers.-Bedingungen bei den einzelnen Bestst. waren immer genau die 
gleiehen. Dic Oberflachenaktivita.t der Treibmittel wurde auch untersucht. Eine 
groBc Reihe von Treibmitteln: KW-stoffe, Halogenderiw ., Alkohole, Aldehyde,
Ketone, Aminę, Sauren, Kohlehydrate, Alkaloide u. die hydrotropen Salze organ. 
Sauren zeigen den gleiehen Zusammenhang zwischen Oberflaclienaktivitat u. Treib- 
kraft, der sich in Form einer schwach S-fórmig gekriimmten Kurvc darstellen laBt. 
Es ist infolgedcssen anzunehmen, daB fiir die Ausbreitung einer wss. Fl. auf einer 
Schleimoberflache eine der Oberflachenaktiyitat sehr nahestehende K raft maBgebend ist. 
Eino Ausnahme bilden jene Stoffe, dereń Verlauf der Oberflachenaktivitatskurve 
anormal ist; bei diesen wird das Maximum der Oberflachenaktiyitat schon bei kleinen 
Konzz. crreicht. Hierher gehoren u. a. Seifen, Tiirkisch Rotól, Pepton u. Galie. Ferner 
bilden Ausnahmen: Kohlensaurederiw., heterocycl. Verbb. u. Pflanzensafte; die unter- 
suehten anorgan. Stoffe sind ausnahmslos unwirksam. (Kolloid-Z. 61. 222—34. Nov. 
1932. Hamburg-Eppendorf, Kolloidbiolog. Stat.) J u z a .

Thomas R. Bolam und George Bowden, Ionenauslausch in Schwefdsolen. Die 
lyolropen Reihcn und der Mcchanismus der Koagidation. Vff. untersuehen den Ionen-
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austausch in S-Solen, die dureh Polythionsauro stabilisiert sind. Die S-Sole sind fiir 
diese Unterss. sehr geeignet, da sie m it einer groBcn akt. Oberfliiclie der S-Teilehen 
hergestellt werden kónnen, so daB Adsorptionsmessungen gut durchgcfuhrt werden 
konnen; ferner ist ihr lyotroper Effekt sehr ausgepragt u. schlieBlich ist bekamit, daB 
das Anion des zugesetztcn Salzes das stabilisierende Anion an der S-Oberfliiche nicht 
verdrangt. Es wird tabellar. angegeben, wclchc Mengen von Li2S 04, Na,SO,,, K 2SO,„ 
LiCl, KC1 u. MgCl2 den Solen zugcsetzt werden, in welcher Weise sich das Aussehen 
der Sole andert, bei welcher Konz. Koagulation ein tritt u. wclchc Mengen an H +-Ionen 
pro g S dureh den Elektrolytzusatz in Freiheit gesetzt wurden. A u fiordem werden 
die Mengen an LiCl, NaCl u. KC1, dio pro g Elektrolyt an dem S-Sol adsorbiert werden, 
angegeben. Von den untcrsuchten Kationen Ycrmag K  am starksten die H+-Ionen 
zu ersetzen u. Li am wenigsten. Vff. vertreten die Anschauung, daB die dureh Disso- 
ziation der Polythionsauro cntstandenen H+-Ionen wegen des olektrostat. Feldcs der 
Anionen nur eine begrenzte Beweglichkeit haben. Die Fahigkoit der Kationen, H+- 
Ionen aus den S-Mizellen zu verdrangen, sic fiillt vom K  zum Li, ist mm um so gróBer, 
jo kleiner die Oberflachcndissoziation des betreffenden Metallthionates ist. Es bestchen 
also di rek te Beziehungen zwischen Ionenaustauseh u. koagulierender Wrkg. In  Er- 
weiterung der von B a s s e t t  u . D u r r a n t  (C. 1932.1. 1638) gcauBerten Anschauungen 
vermuten Vff., daB, wenn die Aciditiit nicht zu groB ist, Koagulation ein tritt, wenn 
so viel Salz zugesetzt ist, daB alle H+-Ionen in Freihcit gesetzt sind. Die Unterss. 
iiber die Adsorption der Kationen von LiCl, NaCl u. KC1 ergaben eine Parallelitat 
zwischen lyotroper Reihe u. adsorbierter Menge. (J . chem. Soc. London 1932. 2684 
bis 2694. Ńov. Edinburgh, Univ.) J u z a .

Kenneth S. Cole, Eine Theorie der Oberfldekenleitfdhigkeit an einer Grenzfldche 
EUktrolyt-fesle Phase. Ausfuhrliche Wiedergabe der C. 1933. I .  31 referierten Unterss. 
(Physics 3. 114— 118. Aug. 1932.) J .  L a n g e .

A. B. Taubmann, Die Grenzfldchcnaklivitdt und die Orientiemng polarer Molekule 
in  Abhangigkeit von der Natur der Grenzfldche. V II. Mitt. Oberflachenaktive Eigcnscliaftcn 
aromatischer Aminę und ihrer Sake. Die C. 1932. II . 2941 referierten Unterss. werden 
erganzt dureh die Messung der Loslichkeit des p-Toluidins in W. (bei 13° gleich 0,0519, 
bei 20° gleich 0,0582 Mol/Liter), von o-, m- u. p-Kresol in W. u. von p-Toluidin in Iso- 
amylalkoliol. Die ANTONOWsche Regel is t fiir die untcrsuchten Systeme nicht an- 
wendbar. (Chem. J . Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. 
Shurnal obschtschci Chimii] 1 (63). 1039—56. 1931. Moskau, Inst. fur Physik u. Bio- 
physik.) K l e y e r .

J. L. SheresheJsky, Die Grenzfldche zwischen Fliissigke.it und Dampf. Da Vf. 
(C. 1931. II. 2581) gezeigt hat, daB der Dampf iiber einer FI. eine Oberfachenspannung o 
bat, nimm t er eine dampfformige Grenzfliiche zwischen FI. u. Dampf an. Aus seiner 
Formel fiir o bercchnct er unter Anwendung der GlBBSschen Glcichung die Zustands- 
gleichung der Zwischenphase zu: o/T  =  R  T, wobei F  die Zahl der Mole/qcm ist. P  hat 
ebenso wie a ein Maximum bei 0,9 T c (T c =  absol. krit. Temp.). F  {M/d)2h soli fiir 
alle Diimpfe gloich grofl sein {M — Mol.-Gew., d =  DD.). Die Berechnungen sind am 
Beispiel des Bzl. durchgcfiihrt. Dureh Anwendung der MAXWELL-BOLTZMANNSchen 
Glcichung gelingt es, fiir Bzl. zwischen 5,4 u. 70° die Dicke der Zwischenphase u. dio 
Arbeit 0  zu berechnen, die notig ist, um 1 Mol aus dcm Gasraum in die Zwischenphase 
zu bringen. Fiir 0  wird 1365 cal u. fiir die Dicke der Zwischenphase 1,0-10-8 cm er- 
lialten, eine Dicke, die merkwiirdigerweise viel kleiner ist ais der Durchmcsser eines 
Bzl.-Molekuls. SchlieBlich wird aus 0  noch die D. der Zwischenphase berechnet u. 
ein W ert erhalten, der 7— 10-mal gróBer ais die DD. ist. (J . physic. Chem. 36. 1271—78. 
1932. Washington, D. C., Howard UniY., Chem. Lab.) L. E n g e l .

N. K. Adam. Neuere Unlcrsuchungen uber monomolekulare Oberflachenfilme. 
(Vgl. C. 1933. I. 32.) Vortrag. Vf. bcrichtet uber die dureh Messung des Oberfliichen- 
druckes von Oberflachenfilmen gewonnenen Erkcnntnisse. (Kolloid-Z. 61. 168—77. 
Nov. 1932. London, Univ. Coli., R a m sa y  Lab. f. physikal. u. anorgan. Chem.) L. E n g e l .

H. V. A. Briscoe, Perey L. Robinson und Alfred J. Rudge, Der Parachor von 
Rhenium. Vff. bestimmen yoii R e02Cl3, Re20 7 u. R e03Cl DD. u. Oberflachenspannung 
u. berechncn aus diesen Werten den Parachor von Re. Dieser ergab sich aus den drei 
Verbb. zu 7S,9, 68,9 u. 76,4, der letzte W ert diirftc der genaueste sein. (J . chem. Soc. 
London 1932. 2673—76. Ńoy. Newcastle-upon-Tyno, Armstrong College, Univ. of 
Durham.) JUZA.
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B. N. Desai, Die Bedeulung der Dialyse fiir  die Untersuchung ton Kolloiden. 
(Vgl. C. 1928. II. (328.) Die Erklarung von Mit r a  u . D h a r  (C. 1933. I. 192) fur die 
Anderung der Ladung u. der Viscositat m it fortsehreitender Dialyse erseheint Vf. 
ungenugend. Vf. hat bei der Dialyse kolloidaler Lsgg. von Au, Fe(OH)3 u. Th(OH),, 
beobaclitet, daB die kataphoret. Gesehwindigkeit zuerst zu-, dann abnimmt; der Vorgang 
wird ais Umkehrung des Verh. bei Zugabe geringer Elektrolytmengen erkliirt. Die 
Ladungsanderungen der Kolloidteilohen bei lortschreitender Dialyse geben fiir sich 
allein kein klarcs Bild, ihre Messung muB durch Best. der Viscositat, des Flockungs- 
wertes usw. erganzt werden. (Current Sci. 1. 125—26. Nov. 1932. Bombay, Wilson 
College.) " R . K . Mu l l e r .

F. W . Spiers, Die Diffusion von Quecksilber in Zinnfolie. Ein Hg-Tropfen (5 bis 
10 mg) behalt auf Sn-Folie seine Gestalt infolge Verunreinigmigen auf der Oberflache 
wahrend einiger Minuten u. spreitet dann. Danach beginnt die Diffusion des Hg in die 
Sn-Folie, die wegen des yerschiedencn Aussehens der Oberflachen leicht beobachtet 
werden kann. Die Diffusion geht zuerst sehr raseh vor sich u. hórt nach einigen Stdn. 
auf, wobei eine gut begrenzte Amalgamoberflache zuriickbleibt. Die Grenze zwischen 
Sn ii. Amalgam ist sehr scharf u. genau ellipt., die groBe Achse der Ellipse liegt parallcl 
zur Walzrichtung der Folie. Das anfangs weiche Amalgam wird m it der Zeit barter. 
Nach beendeter Diffusion ist das Hg gleichmaBig iiber die ellipt. Flachę verteilt. Die 
Exzentrizitiit der Ellipse ist unabliangig von der Masse des Tropfens u. bleibt wahrend 
des Waehsens konstant. Die Masse des amalgamierten Sn ist proportional der Masse 
des Hg-Tropfens. Der Hg-Geh. des Amalgams liegt konstant zwischen 11,4 u. 12,2 At.- 
%  (berechnct fiir HgSn8 l l , l ° / 0, fiir HgSn, 12,5%)- (Proc. Leeds philos. lit. Soc. 2. 
280—88. 1932. Leeds, Univ. Physics Labor.) L o r e n z .

I. Westermann, U ber die Aufnahme von Silber durch Glćiser. Kalknatronglas 
Yermag bei 380° betriichtliche Ag-Mengen aus AgN03, nicht aber aus AgBr aufzunehmen 
(vgl. G u k t h e r s c h u l Ź I  u . M o h r , C. 1932. II. 2139). Die Unterss. des Vfs. zeigen, 
daB A g,0 vom Silicat aufgenommen wird (C. 1932. II. 653). Bei der Aufnahme von 
Ag aus AgN03 diffundiert wahrscheinlieh Ag20  aus zers. AgN03 in das Silicat. Es 
ist dann klar, warum Silicate nicht Ag aus AgBr-Schmclzen aufnehmen. (Z. techn. 
Physik 13. 617. 1932. Freiberg i. Sa.) L o re n z .

A. T. Mc Kay, Absorption und klassische Diffusion. Es werden m athem at. Aus- 
driicke fiir die durch eine unendlich ausgedehnte Sehcibe von endlicher Dicke in einer 
bestimmten Zeit absorbierte Substanzmenge abgcleitct u. die gewonnencn Formcln 
auf die Absorption von W. durch Fiber, Leder u. Lam inaria sowie auf die Diffusion 
einer Zuckerlsg. in Gelatine angewandt. (Trans. Faraday Soc. 28. 721—31. Sept. 1932. 
Brit. Boot, Shoe and Allied Trades Assoc.) F a r k a s .

K. F. Bonhoeffer und A. Farkas, Bericliiigung zu der Noliz uberAdsorptions- und 
Beflexionsprozesse bei der Einwirbing von Wasserstoff a u f Mełalle. (Vgl. C. 1932. I. 6.
II. 990.) Die boi der Unters. der katalyt. Para-H2-Umwandlung an elektr. erhitztcn 
Xi-Drahten beobaehtote Diskontinuitat in der Temp.- bzw. Druckabliangigkeit der 
Rk.-Gesehwindigkeit beruht nicht, wie urspriinglich angenommen, auf einer diskonti- 
nuierlichen Hydridbldg. bzw. -zers. an der Drahtoberflache, sondern auf einem Un- 
gleichmaBigwerden in der Temp.-Verteilnng langs des Drahtes. Diese Erscheinung 
tr i t t  auf, wenn die BusCHsche Stabilitatsbedingung (C. 1921. III . 508) nicht mehr 
erfiillt ist. (Trans. Faraday Soc. 28. 561. Ju li 1932.) F a r k a s .

W. Kopaczewski, Die Sorption und ihre Anwendungen. Zusammenfassende 
Darst. des Standes der Unterss. iiber die Sorptionserseheinungen u. ihre Anwendungen, 
besonders in der Biologie. (Buli. Sci. pharmacol. 38 (33). 372—85. 435— 43.1931.) K l e v .

Ulrich Hotaann, Eindimensionale Quellung von Graphitsaure und Graphit. (Die 
Beaklionstceiscn des Graphils.) (Unter Mitarbeit von A. Frenzel, D. W i Im und
E. Csalan.) (Vgl. C. 1932. I. 1643.) Die Graphitsaure, die ais Kohlenstoff-Sauerstoff- 
Verb. aufzufassen ist, bei der das stochiometr. Verhaltnis von C : O aber nicht konstant 
ist, kann ais seltenes Beispiel einer Verb., dereń Krystalle oder Micellen aus zwei- 
dimensionalęh Makromoll. aufgebaut sind, angefuhrt werden. Der Beweis fiir diese 
S truk tur wird durch róntgenopt. Verfolgung der Quellung der Graphitsaure erbraclit; 
es wird auch ein vorlaufiges Modeli fiir die Atomanordnung der Schichtebenen der 
Graphitsaure gegeben. Der Graphitsaurebldg. verwandt ist die Quellung zu blaucm 
Graphit; auch in diesem Fali greift die Rk. an der schwiichsten, an der metali. Bindung 
zwischen den Schichtebenen des Graphitkrystalls an. Es handelt sich also hier um 
eine ausgesprochen laminare Rk.-Weise. Uber den Mechanismus der Bldg. des blauen
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Graphits konnen bis jetzt noeh keine eindeutigen Angaben gemacht werden. Audi 
die Legierungsbldg. zwischen Graphit u. Alkalimetallen ist eine laminarc Rk., cs schieben 
sich in diesem Pall zwischen die Kohlenstoffschichtebenen, die ja  zweidimcnsionalo 
Metallpolyionen sind, m it Alkalimetallatoinen besetzte Ebenen ein. Neben der laminarcn 
Rk.-Weise ist noch eine zweite Rk.-Weiso des Graphits zu erwahnen. Bei dieser wird 
der K rystall von den Schichtebenenrandern hor angcgriffen, dieser Angriff schreitet 
von den Prismenflachen des Kohlenstoffkrystalls aus vor u. beruht darauf, daB dic 
Kohlenstoffatome der Prismenflachen nichtabgesatt. liomoopolare Valenzen haben. Diesc 
Rk.-Weise des Graphits ist ais eine Oberfliichenrk. unter Bldg. von Oberflachcnosyden 
zu bezeichnen, sie h a t in dem Verh. anderer Stoffe zu Graphit Parallelen. (Kolloid-Z. 61. 
297—301. Nov. 1932. Berlin-Charlottenburg.) J u z a .

B. Anorganische Cliemie.
Harold Simmons Booth und Carl F. Swinehart, Die Fluorchloride des SMciums. 

Vff. hatten in einer Reihe von Arbeiten (vgl. C. 1932- II. 1278) dio Darst. 
von SiFCl3, SiF2Clo u. SiF3Cl durch Einw. von SbF3 auf SiCl., bei Ggw. von SbCl5 
oder Cl2 ais K atalysator bcschrieben u. berichten nun iiber die Darst. von mehreren 
100 1 dieser Gase, dio durch Verwendung eines RuckfluBgenerators mógliche wurde. 
S chum b  u .  G a m b le  (vgl. C. 1933. I . 198) hatten bei der Explosion von Si2F G 
m it Cl. aueh SiF2Cl2, SiF3Cl u. SiF4, aber nur selir geringe Mengen einer Sub- 
stanz, d i o  Y c r m u t l i c h  ŚiFCl3 gewesen war, erhalten. Yff. haben nun gróBere Mengen 
von SiFCl3 dargestellt u. seinen Kp. zu 12,2° bestimmt. Es werden ferner folgende 
Wcrte fur die krit. Tempp. u. Drucke angegeben: Fiir SiFCl3 T k =  165,17 ^  0,05°, 
p k =  34,34 a t, SiF2Cl2 T k =  95,75 ±  0,05°, pk =  34,57 a t, SiF3Cl T k =  34,50 ±  0,10°, 
pk — 34,42 a t. Alle diese Gase werden m it W. vollstiindig hydrolysiert u. bilden dabei 
Silieiumhydroxyd, Siliciumwasserstoffsaure u. HC1. Sie riechen unangenehm u. gi'eifen 
die Afcmungsorgane an. (J . Amer. chem. Soc. 54. 4750—51. Dez. 1932. Cleveland, 
Ohio, Morley Chem. Lab., Western Reseryo Univ.) J u z a .

Harold Simmons Bootłi und Carl F. Swinehart, Eine neue allgemeine Meihode 
zur Fluorierung von anorganisclien Halogeniden. (Vgl. vorst. Ref.) Die vorstehend be- 
schriebene Methode zur Fluorierung von Halogeniden m it Hilfe von SbF3 u. einem 
Katalysator, ist vermutlich allgemcin anwendbar, wenn Fluorid u. Chlorid (Bromid, 
Jodid) unpolare Verbb. sind. Mit einem polaren Fluorid diirfte die Rk. gehen, wenn 
das gebildete Fluorhalogenid unpolar u. fliichtig ist. Wenn die Rk.-Temp. niedrig 
gehalten wird, ist es moglich, die Fluorierung schrittweise durchzufiihren. Im  Bedai’fs- 
falle kann dio wenig fluorierte Vcrb. kondensiert u. wieder in den Rk.-Raum eingefuhrt 
werden. Diese Arbeitsweise ist von W ichtigkeit bei den Rkk. der Halogenide der vierten 
Gruppe; die Rk.-Geschwindigkeit nimm t in folgender Reihenfolge zu: SnCl4, GeCl4, 
SiCl4, CC14. Durch geeignete Warmezufulir oder Abfuhr wird die Rk.-Geschwindigkeit 
reguliert. PC13 u. PB r3 reagieren langsam, PC16 dagegen sehr heftig; es bilden sich aueh 
hier neben PF3 u. P F 5 Phosphorfluorchloride. Ferner reagieren m it SbF3 folgende 
Verbb.: SeOCl2, S 02C12, V0C13, POCl3, PSC13 u. SiHCl3. (J . Amor. chem. Soc. 54. 
4751—53. Dez. 1932. Cleveland, Ohio, Morley Chem. Lab., Western Reserve Univ.) J u z a .

Ernst Kordes, Synthelische Versuche iiber die Subslitution von 0~ ~  durch F~ bei 
Aluminaten und Silicalen. Schmelzen von NaF  u. LiF  m it S i02 entmischen sich bei 
hoheren Konzz. im fl. Zustand. Verb.-Bldg. voii Fluoriden m it Si02 konnte bisher nicht 
nachgewiesen werden. — Dagegen gaben Mischungen von N aF  m it ALOa beim Schmelzen 
doppelbrechende Nadeln. Die Zus. der Yerb. konnte noch nicht bestimmt werden. — 
Es wurde erwartet, daB eine Substitution von JlgO in der Verb. MgO • A120 3 durch SiF 
vom Calciumaluminattypus zu einem Spinelltypus fiihren wiirde, falls sich SiF u. A120 3 
verbinden. Verss. ergaben eine volle Bestatigung dieser Vermutung. Es wurden klcine 
Oktaeder erhalten; die Pulveraufnahmen derselben entsprechen vollkommen denjenigen 
von gewohnlichem Spineli. Die Zus. scheint, je naeh der Herst., variabel zu sein (Uber- 
schuB an A120 3). Diese ICrystalle von L iF  u. A l20 3 sind ebenso wie der gewohnliche 
Spineli gegen konz. HC1 u. Sodaschmelzen unempfindlich. Aueh die physikal. Eigg. 
entsprechen dem Spineli. F. oberhalb 1400°. D. 3,6 (berechnct 3,4). — Zwischen 
CaF., u. AUO3 gibt es ebenso mindestens e i n e  krystallisierte Verb. (Fortschr. 
^lineral., Rristalloęr. Petrogr. 17. 432—33. 1932. Leipzig.) S k a l ik s .

Pierre Jolibois und Louis Cloutier, Ober die Ezistenz basischer P/iosphale. Vff. 
versuehen naeh der friiher (C. 1933. I. 586) beschriebenen Methode, die Esistenz ver-
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schiedonor bas. Phosphatc (Pb, Cu, Fe, Al, Zn, Mn, Cr, U) nachzuweison. In  keinem 
Fali l&Bt sich cino definierto bas. Ycrb. feststellcn. (C. B . hóbd. Seances Acad. Soi. 
195. 1027—29. 28/11. 1932.) L o r e n z .

Gr. Friedel, Beitrag zum Studium des Diamanten. Da nach versehiedenen neueren 
Publikationen za urteilen, die C. 1924. II. 1324 referierten Arbeiten von F r ie d e l  u . 
RlBAUD nicht geniigend bekannt zu sein seheinen, gibt Vf. nochmals eins zusammen- 
fassende Darst. der Ergebnisse. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, 
Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Mineralog., Petrogr.] 83. 42—55. Ju li 1932. 
StraBburg.) Sk a l ik s .

Ulrich Hofmann und Walter Lemcke, KrysialIstruktur und Icatąlytische Wirksam- 
keit von Kohlenstoff. (Vgl. C. 1933. I. 397.) In  Fortsetzung. der C. 1931. II. 3091 
referierten Vorarbeiten wurden teclm. wichtige Aktivkohlen, RuBe u. Graphite durch 
Auskochen m it HC1 u. Verkoken in reinen C iibergcfiihrt, ohne die akt. Eigg. zu ver- 
ringern. Bei allen diesen gereinigten Koklenstoffen wurde róntgenograph. die 
krystalline Beschaffenheit nachgewicson u. dio Krystallgrófie bestinimt. — Ferner 
wurde die katalyt. Wirksamkeit der Kohlenstoffe bei der HBr-Bldg. bestimmt; MaB: 
„katalyt. Leistung" =  Menge HBr, die 1 g C bei einer bestimmten Temp. in 1 Stde. 
aus einem bei 0° m it Bromdampf gesatt. H2-Strom von Atmospharendruok bei voller 
Ausnutzung der katalyt. Leistungsfahigkeit des C bildet. Dioso „katalyt. Leistung“ ist 
fiir jeden C weitgekend unabhangig von der Strómungsgeschwindigkeit u. gestattet ein 
zahlenmafiigcs Yergleichen der katalyt. Wrkgg. — Auch bei Ceylongraphit u. Retorten- 
graphit konnto die „katalyt. Lcistung“ gomessen werden. Ihre GróBe entspriclit stets 
der erreichbaren krystallinen Oberflache. Dio Aktivierungswarme der HBr-Bldg. am C 
ist bei Ceylongraphit u. Supranorit gleich, =21 000 cal. — Bei Kohlenstoffen, die aus 
dichten Kórnern bestehen, wie Ceylongraphit u. Retortengraphit, zerstórt die Akti- 
vierung Torzugsweise die kleinsten Korner u. kann so die krystalline Oberflache u. 
dam it die akt. Eigg. verringorn. Boi den Aktivkohlen u. FlammenruBen erweitert dic 
Aktiyierung die Poren der mehr oder weniger lockeren krystallinen Korner durch Zer- 
storung von Einzelkrystallen u. vcrgroBert dam it dio erreichbare „innero Oberflache". 
(Z. anorg. allg. Chem. 208. 194—212. 7/10. 1932. Berlin, Anorgan. Lab. d. Techn. 
Hochsch.) Sk a l ik s .

Hans Kroepelin und Erwin Vogel, Die Darstdlung von atomarem Wasserstoff fu r  
organisch-pr&paratite Zwecke. Durch Aktivierung an einer W-Wendel, dio in einem 
wassergekiihlteu, m it Phosphorsiiure ausgekleidetem Glasrohr brannto, konnten Vff. 
bei einem Druck von einigcn cm Hg fiir organ.-praparativo Zwecke ausreichende Mengen 
von atomarem H  erhalten. In  yorgelegten 7 g Ólsaurc wurde nach 40 Minuten kraftige 
Stearinsaureausscheidung beobachtet. Strómungsgeschwindigkeit des Wasscrstoffes: 
4 1/Stde., Energieverbrauch: 130 W att. (Naturwiss. 20. 821. 4/11. 1932. Erlangen, 
Chem. Lab. d. Univ.) L e s z y n s k i .

I. W. H. Harris, Caesiumpolybromide. Cr e m e r  u . D u n c a n  (C. 1932. I. 33) 
konnten auBer CsBr3 keine wasserfreicn Polybromide des Cs feststellcn. Vff. unter- 
suchen ausfuhrlich das System CsBr-Br-W. bei 0 u. bei 25° u. stellen fest, daB bei diesen 
beiden Tempp. tatsachlich nur CsBr3 existiert; ferner wird bei 0° die Existenz des 
Hydratcs B r-10 H 20  bestatigt. (J .  chem. Soc. London 1932. 2709—13. Nov. London, 
Roj'al Coli. of Science ) J u z a .

F. W. Klingstedt, Uber basische Calcmmsalze und die Bildung von Chlorkalk. Vf. 
diskutiert dio Konstitutionsformeln der bas. Ca-Salze (vgl. W e r n e r , Ber. Dtseh. chem. 
Ges. 40 [1907]. 4441) u. beschreibt Verss. zur Erforschung der Konst. des Chlorkalkes 
(vgl. F o r s e n ,- C. 1933. I. 583). (Acta Acad. Aboensis math. e t physic. 6. Nr. 18. 
18 Seiten. 1932.) R. K. Mu l l e r .

Sidney Maurice Neale und William Arthur Stringfellow, Die Lóslichkeit von 
Bariumhydrozyd in verdunnten Lósungen von Natriumhydroxyd. Die Ergebnisse der 
Messungen bei 25° sind:

Konz. NaOH 0 0,4417 0,6135 0,9177 1,230 1,837
Sattig.-IConz. Ba(OH)2 0,548 0,3052 0,2445 0,1727 0,1211 0,084

(Trans. Faraday Soc. 28 .765— 66. Okt. 1932. Manchester, College of Technology.) J .  La .
J. Martinet, Die Rolle des Aluminiums in der chemischen Struktur der Feldspate. 

Auf Grund koordinations- u. strukturchem. Betrachtung stellt Vf. Konst.-Sehemata 
fiir Quarz u. Anorthit auf. Letzteres wird in folgender Form dargestellt (Valenz- 
punkte sind hier weggelassen):
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Si 0 Al O Si O Al O Si O Al 0 Si
0 Ca O O Ca O O Ca O O
Al O Si O Al O Si O Al O Si 0 Al
O O Ca O O Ca O 0 Ca O

.Die Struktur von Orthose u. A lbit kann in analoger Weise dargestellt werden. Die 
Schemata stehen in Ubereinstimmung m it der Theoric yon Wer n a b sk i u. der Elek- 
tronentheorie der Valenz. (Rev. gen. Sci. pures appl. 43. 702—05. 31/12.1932.) R. K. Mu.

Shoichiro Nagai, Untersuchungen iiber hydrothermale Synthesa ton Calcium- 
aluminaten und -silicalen aus Kalk und Tonerde oder Kaolin. I II . (II. vgł. C. 1933.
I. 583.) 25 Teile Kalk u. 75 Teile bei G00° gegliihter Kaolin wurden im Autoklaven 
crhitzt. Die Vereinigung steigt m it steigender Temp. u. Druck an, allerdings nicht 
proportional. Am gunstigsten ist 10 kg/cm2 u. 180— 182°. Die Verb. zwischen beiden 
lvomponenten ist bei Erholiung des Kalkgeh. besser, obwohl freier Kalk vorliegt. Die 
Vereinigung geht auch in Anwesonheit von rohem Kaolin yor sich, wenn auch weniger 
ausgiebig (4,20% unl. Ruckstand gegen 1,63°/0 bei gcgliihtem Kaolin). Roher Kaolin 
allein war nicht hydrothermal zersetzbar. Kaolin wurde bei 600°, 800° u. 1000° ge- 
gliiht u. in glcichen Teilen m it Kalk hydrothermal erhitzt. Der unl. Ruckstand betrug 
bei Gliihtcmp. des Kaohns von 600° 8,43%, von 800° 6,28% u - von 1000° 7,39%. Der 
Anteil an gebundener S i02 von Gesamt-Si02 stieg m it der Vorerhitzungstemp. des 
Kaolins. (J . Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 394 B—98 B. Sept. 1932. Tokio, 
Labor. f. Silicatindustr. d. Univ.) Sa l m a n g .

H. V. A. Briscoe, P. L. Robinson und E. M. Stoddart, Die Thiopcrrhenate. Vff. 
liatten yerm utet (C. 1931. II . 3451), daB in der roten Lsg., die beim Einleiten von H„S 
in eine alkal. K R c04-Lsg. entsteht, Thioperrhenate yorliegen, sie konnten aber eine 
solche Verb. nicht isolieren. F e it  (C. 1931.1. 2185) konnte aus solchen Lsgg. m it T1N03 
gelbe Krystalle yon T lR c03S fallen. Vff. bcrichtigcn nun ilire friiheren Angaben u. 
weisen darauf hin, daB das von F e it  angegebene zweitagige Behandeln der Lsgg. m it 
H 2S von entscheidender Bedeutung ist. (J . chem. Soc. London 1932. 2811—-12. Nov. 
Newcastle-upon-Tyne, Armstrong Lab., Univ. of Durham.) J u za .

F. Gallais, U ber das Kaliumjodomercurat. W ahrend P e r n o t  (C. 1928. I. 668) 
feststellte, daB in fester Form nur H gJ2-K J -H 20  zwischen 0 u. 80° existiert, wird in 
Lsg. die Existenz von I Ig J2-2 K J  oder besser des Ions [HgJ,,]" angenommen, dessen 
Existenz Vf. beweist durch elektrometr. T itration von 0,01-molaren KJ-Lsgg. in W. 
u. A. m it HgCl2-Lsg. Die K urce zeigt nur ein, der Bldg. von K 2HgJ., entsprechendes 
Minimum bei 0,25 Mol HgCl2/Mol K J  u. einen der Bldg. yon H g J, u. KC1 entsprechen- 
den Knick bei 0,50 Mol HgCl2/Mol K J, jedoch kein Anzeichen fiir die Existenz eines 
dem Hg J 2 • K  J  • H„0 entsprechenden Ions [H gJ3]' in der Lsg. — Die alkoh. Lsg. von 
K 2Hg J 4 zeigt auBerdem eine molekulare Leitfahigkeit, die einer Dissoziation in 3 lonen 
entspricht. Dariiber hinaus konnte Vf. bei Versetzen dieser alkoh. Lsg. m it AgN03- 
Lsg. das Doppclsalz Ag2H gJ4 quantitativ  fallen. Der analyt. bestimmte Ag-Geh. 
stim m t m it dem sich aus der Formel ergebenden gut iiberein. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 195. 875—78. 14/11. 1932.) R o m a n .

Richard Berg und Werner Keil, Germanium und Gallium aus Germanit. 2. Mitt. 
(I. vgl. C. 1926. I. 3592.) Die rcclit umstandliche u. zeitraubende Gewinnung von 
Ga aus Germanit konnte durch folgende einfacliere Arbeitsweise ersetzt ■werden: Nach- 
dem bei Cl2-Durchleiten das GeCl4 abdestilliert worden war, wird aus dem Ruckstand 
das Cl2 durch Luft verdrangt, S 0 2 eingeleitet, As ais AsC13 abdest. Der vollkommen 
trockene Ruckstand wird in h. H20  gel., abfiltriert, Lsg. m it einigen ecm Perhydrol 
yersetzt zur Oxydation von Ferroeisen, dann HC1 zugefiigt (Konz. ca. 20% des Gesamt- 
vol.) u. mit A solange ausgeschuttelt, bis sich dieser nicht mehr braun oder gelb farbt. 
Nach Abdest. des A. wird der in h. H 20  gel. Ruckstand m it starker NaOH (tlberschuB) 
unter lebhaftem Ruhren yersetzt u. von Fc(OH)3 abfiltriert. Um das eyentuell mit- 
gerissene Ga-Salz zu gewinnen, wird das Fe(OH)3 in HC1 gel. u. nochmals gefallt. Die 
yereinigten Filtrate wrerden m it HC1 angesiiuert, m it NH3 gerade alkal. gemacht u. 
gekocht (bis die Diimpfe Lackmuspapier nicht mehr bliiuen). Das ausgeschiedene 
gallertartige Ga-Hydroxyd lóst man in 10°/oig- NaOH. Durch Elektrolysieren dieser 
Gallatlsg. (Anodę: 2 Platinbleehe yon 20 qcm Oberflache, Kathode: Pt-D raht, Dauer: 
36 Stdn., Spannung 4 Volt, Temp. 15—20°) erhalt man das gesamte Ga, das noch 
m it H 20  gewaschcn, unter verd. HC1 geschm. u. in Eiswasser zum Erstarren gebracht 
wrird. (Z. anorg. allg. Chem. 209. 383—84. 23/12. 1932. Kónigsberg, Chem. Inst. u. 
pliarmakolog. Inst. d. Univ.) E. H o f fm a n n .
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Ralph C. Yonng, Einige Redklioncn von komplewn Cliloriden des dreiwerligcn und  
fiinjwertirjen Wolframs. (Vgl. C. 1932. I. 3275.) Wenn man K 3WC19 in W. oder in einer 
Alkalilsg. auflost, entwickelt sich H 2 u. zu gleieher Zeit fiillt ein W olframoxydhydrat 
aus. Diose Oxydation, die aueh vor sich gelit, wenn die Rk. in N-Atmospharo dureh- 
gefiihrt wird, wird vom Vf. genau untersucht, indem einerseits die Menge des ent- 
wickelten H2 u. andererseits m it KM n04 die Menge des umgesetzten W. titrim etr. 
bestimmt wird. Au Ber W. wird eine G-fach n. KOH-Lsg. u. eine 50%ig. KOH-Lsg. 
verwendet. Um die Rk. zu besclileunigen, wird dio Lsg. bisweilen aufgekocht; wenn 
keine H-Entw. mehr zu sehen war, wurdo der Vers. abgebroohen. Mit W. werden etwa 
60% des vorliandenen Wm zu WIV oxydiert, das ausfallonde Oxyd ha t die Zus. W50 3, 
m it der 6-fach n. Lsg. werden 80% oxydiert, wahrend m it der 50%ig. Lsg. das W 
quantitativ in den vierwertigen Zustand iibcrgefiihrt wird. In  diesem letzteren Falle 
hat das ausfallonde Oxyd die Zus. W 0 2. N ur bei Ggw. von Luft wird das W iiber dieso 
Wertigkeitsstufo hinaus oxydiert. Einige weitere kurze Bemerkungen betreffen die 
Rk. zwischen KCN-Lsgg. u. Salzen des drei- u. des funfwertigen W unter Bldg. von 
K 4W(CN)s u . das Auftreten eines blauen W-Oxydes, wenn NH4W0C15 m it KCN-Lsgg. 
behandelt wird. (J. Amer. chem. Soc. 54. 4515—19. Dez. 1932. Cambridge, Massach. 
Res. Lab. of Inorgan. Chem., Inst. of Techn.) J u z a .

C. Mineralogische und geologisciie Chemie.
V. M. Goldschmidt, GeocJiemische Belrachlungen. Aus dem Na-Geh. des Meer- 

wassers u. aus dcm Na-Geh. der Eruptivgesteine einerseits, dem Na-Geh. der Ton- 
sehiefer u. Sandsteine andererseits kann die durchschnittliche Menge der bisher ver- 
witterten Eruptivgesteine u. der daraus gebildeten tonigen u. sandigen Sedimente 
berechnet werden. Entsprcchend lassen sieli aus dem Geh. des Meerwassers an Ca u. 
Mg dio Mengen Kalkspat u. Dolomit der Sedimentgesteine berechnen. Es ergibt sich, 
daB per qcm der Erdoberflaehe 161 kg Eruptivgcsteinc eine Bldg. von 155 kg Ton- 
sehiefer +  Sandstein, 10 kg Kalkspat u. 4,7 kg Dolomit Materiał geliefert haben, ent- 
sprechend einor gesamten durchschnittliehen Machtigkeit dieser Sedimentgesteine von 
640 m. — Bei der Bldg. der Sedimentgesteine tr it t  gleichzeitig eino teilweiso Oxydation 
des Materials der Eruptivgesteine ein. Hierbei werden pro qcm Erdoberflaehe 258 g 0 2 
verbraucht. EinschlieBlich des O, der Atmosphare (230 g) u. des im Meerwasser gel. O 
(13 g) erhiilt man ais Gesamtnienge von rezentem u. fossilem freiem O 501 g pro qcm. 
Falls diesc gesamto O-Menge dureh pflanzliche Tatigkeit auf Kosten von C02 gebildet 
worden ist, entsprachc dies 188 g C, vertcilt auf 170 kg Sedimentgesteine ergśibe dies 
0,12% durchschnittliehen C-Geli. der Sedimentgesteine (ais Kolile u. Bitumen). Dio 
Menge des C02 in Atmosphare u. Ozean betragt insgesamt. 13—14 g pro qcm ETdober- 
flaclie. Dio Menge des fossilen C02 betragt etwa 7 kg pro qcm. F ast die ganze Gesamt- 
menge muB im Lauf der geolog. Zeitriiume (1,5—2 Milliarden Jahre) der Atmosphiiro 
zugefiihrt worden sein. Dies ergibt durchschnittlich pro Jah r 38 Zufuhr juvenilen C02 
pro qem Erdoberflaehe. — Aueh fiir eine Reihe von Schwermetallen konnen die Mengen 
berechnet werden, dio bei der Verwitterung der Eruptivgesteine pro qcm Erdoberflaehe 
in den Kreislauf gelangen. Falls die gesamto Menge von Cu, Pb, As, die in den anorgan. 
Kreislauf der Erdoberflaehe gelangt* schlieBlich im Meerwasser angesammelt wurde, 
was nach den Loslichkeitsverhaltnissen allein durchaus moglich ware, so waren das bis 
lieute solehe Mengen, die jedes organ. Leben im Meerwasser toten wurden. Fiillungs- u. 
Sorptionsvorgiinge haben eine solehe Ansammlung verhindert. — Fiir eine quantitative 
Betraehtung der Geochcmie des J  u. des B liegen ebenfalls die erforderhehen Zahlen 
in groBem Umfange vor, worauf Vf. zum SchluB kurz eingeht. (Fortschr. Minerał., 
Kristallogr. Petrogr. 17. 415—-17. 1932. Góttingen.) S k a l ik s .

W. Noll, Zur Geochemie des Strontiums. Zur analyt. Bearbeitung des Tliemas war 
eine Revision der chem.-analyt. Best.-Methoden notwendig, die ergab, daB bei den 
kleinen Sr-Konzz., wio sie in den Mineralien u. Gesteinen auftreten, die iibliche A.-A.- 
Methodo sehr unsicher werden kann. Es wurde daher eine rontgenspektroskop. Methode 
angewandt (Intensitatsvergleich der A'-Spektren von Sr u. von Y ais Bezugselement), 
die m it chem. Analyse u. opt. Spektralanalyse kombiniert wurde. -— Aus ca. 100 neuen 
Bestst. ergibt sich folgendes Bild fiir die Verteilung des Elementes: Sr wird im magmat. 
Kreislauf in Mineralien des Ca getarnt u. in Mineralien des K  abgefangen, so in Apatit, 
Augit, Hornblende, Plagioklas, Kalifeldspat, Leucit. Es wird in den magmat. Restlsgg. 
angereichert. — Im sedimentaren Cyclus ist Sr, sofern nicht ais łlineral vorhanden,
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getarnt in Ca-Mineralien, nur in yerschwindend geringer Monge in K-Mincralien. Dio 
Erklarung fiir das Eingehen von Sr in Ca-Mineralien liegt zum Teil in den bekannton 
Isomorphiebcziehungen gcwisser Yerbb. der beiden Elemento. Doch sind dio Ioncn- 
radien nicht unerheblich verschiedon, so da fi eino Substitution von Ca durch Sr nur 
moglicli erscheint, wenn die Toleranz der S truktur des Ca-Minerals relatiy gro 13 ist. 
Sehr kleine Toleranz bositzen z. B. Gips, Calcit u. Dolomit. In  diese Mineralien yermag 
also Sr nur in sehr geringen Konzz. einzugehen, u. hierin liegt dio Erklarung fiir das 
Auftreten von selbstiindigen Sr-Mineralien in Sedimenten. — Die Vertretbarkeit von 
Sr u. K  war nach der Ahnlichkeit der Ionenradien zu erwarten. (Fortschr. Minerał., 
Kristallogr. Petrogr. 17. 440—42. 1932. Gottingen.) S ica lik s.

M. M ehmel, Krystallstmkturelle Untersuchungen am Borazit. Es wurde an Hand 
zahlreichen analyt. Materials die yon Gr u n e r  (C. 1929. II . 22) vorgeschlagenc Formel 
des Boraeits bestatigt. Die róntgenograph. Unterss. ergaben fur dic rhomb. Modifikation 
die Gitteikonstanten a — 12,07, b =  17,07, c =  17,07 A, in guter Obereinstimmung 
m it Gr u n e r  (1. c.). 8 Moll. im Elementarkorper. Eiir dic oberhalb 265° stabile hub. 
Modifikation wurde die Kantcnlango des Elementarkorpers zu a =  12,1 A bestimmt. 
E r enthalt 4 Moll. Raumgruppe T db. Die Intensitiitsdiskussion ergab unter Zuhilfe- 
nahme der GoLDSCHMlDTschen Ionenradien folgende S truktur: In  ein dreidimensionales 
B-O-Geriist, das sich abweehselnd aus [B04]-Tetraedem u. [B 03]-Droieeken in Form 
von goknickten Sechserringen aufbaut, u. das einem komplexen Anion [B-013]-5 ent- 
spricht, ist Mg u. Cl derart eingelagert, daB jedes Cl von 6 Mg oktaedr., jedes Mg yon
2 Cl u. 4 O,, in Form eines verzerrten Oktaeders umgeben ist. Das B, in der 24-zahligen 
Lage ist von 4 0 ,  tetraedr, umgeben, wahrend das B n an drei in einer Ebene liegende O,, 
u. wesentlich schwiicher an ein yiertes, in grofierem Abstande liegendes O, bindet. Des- 
gleiehen ist O, tereaedr. an 4 B n gebunden; 0 „  dagegen an B ,, B n u. Mg nahe im 
Zentrum eines genahert gleichschenlcligen Dreiecks. Die Berecłmung der Parameter 
ist noch nicht yollstandig abgeschlossen. — Die Struktur des Boraeits wird am besten 
durch die Formel [B ,013]Mg3Cl wiedergegeben. (Fortschr. Minerał., Kristallogr. 
Petrogr. 17. 436—37. 1932. Leipzig.) Sk a l ik s .

Wilhelm Hofmann, Strukturelle und morpliologisclie Zusammenhdnge bei Erzen 
vom Formeltyp A B C . Es wurden die rhomb. Jlineralien Wolfsbergit CuSbS2 u. Em- 
plektit CuBiS,, ferner die monoklinen Miargyrit AgSbS2 u. Lorandit TlAsS, róntgeno
graph. untersucht. Die S truktur der beiden erstgenannten Mineralien wurdo yoll
standig bestimmt, yon den beiden anderen wurde zunachst nur die Raumgruppe er- 
m ittelt. — Wolfsbergit. a =  6,00e ±  0,01, b — 3,784 ±  0,01, c =  14,45„ ±  0,03 A. 
4 Moll. CuSbS2 im Elementarkorper. Raumgruppe F ft16. Sowohl fiir \ \ ;olfsbergit 
wie fiir Em plektit wurden von den bislier gebrauchlichen abwcichendc Aufstellungen 
yerwendet, welehe der Isomorphie der beiden Mineralien gerecht werden. Empleklit 
h a t dieselbe Raumgruppe wie Wolfsbergit u. nur wenig abweichende Parameterwerte. 
G itterkonstanten: a =  6,123 ±  0,01, b =  3,890 ±  0,01, c =  14,512 ±  0,03 A. Samt- 
liche Atome nehmen yierzahligo Lagen m it 2 Freiheitsgraden in den Spiegelebenen 
ein. Es sind somit 2 Arten von strukturell ungleichwertigen S-Atomen yorhanden. 
Dio Cu-Atome sind yon einem regularen Tetraeder von S-Atomen umgeben, dio einem 
Sb-Atom nachst benachbarten 3 S-Atome bilden ein einseitig gelegenes, gleichseitiges 
Dreieck; m it 3 weiteren S-Atomen ergibt sich eino yerzerrt oktaedr. Anordnung. — 
Das nadelformige Wachstuin von Em plektit u. Wolfsbergit liings der 6-Achse erklart 
sich durch in dieser Richtung yorhandene K ettcn . . .  Sb-Sn-Sb . . .  u. . . .  Cu-S]-Cu . .  . 
m it kurzesten Abstanden der Metali- u. S-Atome. Auf Grund der Raumgruppenbest. 
von Go t t f r ie d  u . L u b b e r g e r  wurde vom Vf. eine Strukturdiskussion des Anli- 
monits Sb2S3 durchgefuhrt. In  yolliger Analogie m it Wolfsbergit u. Em plektit liegen 
hier samtliche Atome in Symmetrieebenen senkrecht zur Nadelaehse, m it einem Abstand 
von 1,945 A. Die3 liiBt yermuten, daB auch hier K etten von Sb- u. S-Atomen langs 
der Richtung des beyorzugten W achstums yorhanden sind. — Miargyrit. a =  13,16s, 
6 =  4,39]̂ , c =  12,82, A; /? =  98° 371/ / .  Die Elementarzello ist (lOO)-zentriert u. 
enthalt 8 Moll. AgSbS2. Raumgruppe C2hs. — Lorandit. a — 15,023, b =  11,316, 
c =  6,102 A; fi — 127° 45'. 8 Moll. TlAsS2 im Elementarkorper. Raumgruppen Cp* 
oder C2A5. Isomorphie zwischen den beiden Mineralien bestelit nicht, dagegen ergibt 
sich, wenn man die a-Achse von Wolfsbergit yerdoppelt u. m it der c-Achse yertauseht, 
eine groBe Ahnlichkeit der Gitterdimensionen des Cu- u. Ag-Metasulfantimonits. Dio 
Zono [010] von Miargyrit entspricht der Nadelaehse von Wolfsbergit. Auch die bisher 
fiir den Miargyrit bestimmten Positionen der Metallatoine bestatigen eine enge struk-
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turelle Verwandtschaft m it Wolfsbergit. (Fortsclir. Minerał., Kristallogr. Petrogr. 17. 
422— 25. 1932. Leipzig.) '  ___________ S k a l ik s .

[russ.l Nikołaj Alexandrowitsch Jelissejew, W olframlagerstiittcn im „Rudnyj A ltay“ . Lenin
grad: Georaswcdisdat 1932. (15 S.) Rbl. 0.50.

D. Organische Chemie.
F. Arndt und C. Martius, Uber die Beziehungen zwischen Aeiditat und Enoli

sierung. Vff. untorsuchen die Abhangigkeit der Aeiditat von Vcrbb. m it zwei oder drci 
der Substituenten CHO, COR, COOR, S 0 3R, S 0 2R, S 02NR2„ SOR an einem CH von der 
Konst. u. dem Sitz des Protons, das bei der Salzbldg. oder der Diazomethan-Rk. abgel. 
wird. Bei /?-Dicarbonylverbb. m it mindestens einem wirklichen Carbonyl (nicht Carb- 
oxyl) ist von IC. H. M e y e r  u. C la i s e n  bekanntlieh die empir. Aeiditat ganz auf die 
Enolformen zuiiickgefiihrt worden: Von Triaeylmethanen, dereń beide Formen isoliert 
werden konnten, zeigte nur die Enolform Aeiditat; Acetessigoster wird von Diazo- 
methan aussclilieBlich am O, nicht am C metliyliert. Danacłi wurde jedo „empir. 
Aeiditat" auf Hydroxylformen zuriickgefuhrt, auch wenn — wic beim Malonester —  
in den reinen Verbb. uberhaupt kein Enol naehweisbar ist. Man nahm an, daB dio 
Substituenten am C den Wasserstoff nur sehr wenig acidifizieren —  da nicht Wasser- 
stoffatome, sondern Protonen wandern, ist „Aeidifizierung" richtiger ais der iibliche 
Ausdruek ,,Lockerung“ —, nur so weit jedenfalls, daB er zum Sauerstoff wandern u. 
je tz t erst wirldieh ais saurer Wasserstoff fungieren kann. Wenn das Proton danach 
am Sauerstoff lockerer gebunden ist ais am Kohlenstoff, kann die angegebene Auf- 
fassung nicht allein den freiwilligen Obergang in das saurere Enol erklaren, weil die 
Aeiditat des Enolhydroxyls der Enolisierung entgegenwirken miiBte. Nach T h ie le  
(L ieb igs Ann. Chem. 306 [1899]. 119) ist die Enolisierungstendenz durch das Bestreben 
zweier isolierter Doppelbindungen bedingt, miteinander in Konjugation zu treten, was 
im Enol — bei Anwesenheit zweier /?-standiger Carbonyle — orreicht ist. Danach ist 
das Methylen ais solches nielit sauer u. weder fiir die Enolisierung, noch fiir die empir. 
Aciditilt ergibt sich, wie Vff. bemerken, ein Zusammenliang m it der aeidifizierenden 
Wrkg. von Substituenten. Vff. stellen auf Grund des Verh. der von ihnen untersuchten 
Kórper gegen dio Enolreagenzien Brom u. FcCl3 sowie gegen Diazomethan eine neuo 
Thcorie auf. — FeCl3 gibt in alkoh. Lsg. nur dann Farbrkk., wenn neben einem Enol-OH 
noch ein zweites solches O-Atom Yorhanden ist u. sich zum Hydroxyl n ich t in stabiler 
trans-Stellung befindet. (Dimethyldihydroresorcin gibt trotz starker Enolisierung keine 
Farbrk. m it FeCl3 in A., wohl aber in W. [woinrot].) In  wss. Lsg. geben alle Enole 
Farbrkk., die zur Ferrisalzbldg. sauer genug sind. Im  Gegensatz zu Phenol gibt Salicyl- 
saureester auch in alkoh. Lsg. (violette) FeCl3-Rk. Der COOR-Rest kann dabei durch 
Sulfonylsauerstoff ersetzt werden, da die Verbb. I  in A. m it FeCl3 Farbrkk. geben, 
der Phenylester u. das Plienylathylamid eine olivstiehig dunkclbraune, das Anilid 
dieselbe wie Salicylsaureester, ebenso auch kresolsulfosaures Na. (Im Anilid ist auch 
der Wasserstoff am Stickstoff sauer!) Danach ist zu erwarten, daB die acycl. Gruppe 
S 0 2—C—C(0H) auch in alkoh. Lsg. u. besonders in W. (bei hinreiehender Losliehkeit) 
eine Farbrk. m it FeCl3 gibt. — Wenn dio Bromaddiłion zum Enolnachweis geeignet 
sein soli, muB sie momentan erfolgen (viel schnellor ais die Naehenolisierung). Es 
gelten folgende Regeln: Sind auBer der Enolgruppe noch zwei COOR oder ein S 02 +  
ein COOR vorhanden, so storen sie nicht. Zwei Sulfonyle Yerzógern die Addition 
stark, besonders in Chlf., weniger in A. Enolmethylather m it zwei Sulfonylen addioren 
kein Brom, solche m it zwei COOR anfangs glatt, m it wachsender Umsetzungsmenge 
immer langsamer. Enolather m it nur einem Sulfonyl (ohne Carbonyl) addieren auch 
in Chlf. momentan; noch mehr ist dasselbo von den entsprechenden froien Enolen nach 
obigem zu erwarten. — Mit Diazomelhan reag iert jcweils das acideste Proton u. wird 
an seiner Haftstelle durch Methyl ersetzt. Vorsicht ist nur insofern geboten, ais sich 
gelegentlich eine O- in eine C-Methylverb. umwandeln odor eine der vorhandenen 
Molekidarten eine andere Angriffsstelle fiir CH2N2 besitzen kann, das evtl. also nicht 
an dem aciden Proton angreift (Carbonyl bei der SCHLOTTERBECKschen Rk., C—C- 
Doppelbindung). Wenn das ausgeschlossen ist, gibt es folgende 5 F alle : a) Weder 
Enol- noch Ketoform sind fiir die Rk. m it CH2N2 sauer genug (C-Methylacetessigester). 
b) Nur das Enol, nicht die Ketoform (,,CH-Form“ ) reagiert (Acetessigester). c) Beide 
Form en sind yorhanden u. zur Rk. geniigend sauer; da das Enol schneller reagiert, 
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wird mehr Enolather entstehen ais dem Gleicligewicht entspricht. d) Nur Enol ist 
vorhanden; falls es geniigend sauer ist, entsteht nur Enolather. c) N ur CH-Form vor- 
handen; falls sio sauer genug ist, entsteht nur C-Methylderiv.; z. B. Trimethylentri- 
sulfon. — Nacli der Oktetttlieorie ist die Sulfonylgruppe im Gegensatz zum Carbonyl 
nicht enolisierbar. Letzterenfalls muB gleiclizeitig m it der W anderung des Protons 
(,,Prototropie“ ) eine Umgruppierung der Oktette unter Doppelbindungswechsel („Eno- 
tropie") stattfinden ( I I — y  Ha). Boi der Sulfonyl- (u. Sulfoxyd-) Gruppe hingegen 
sind die O-Atome nur zweielektron. gebunden (III). (Der Ausdruck „semipolare Doppel- 
bindung“ wird von Vff. abgelehnt.) Eine Umgruppierung findet auch bei Salzbldg. 
nicht s ta tt;  die Aciditat kommt dem Proton am C oder N  (bei Sulfamiden) zu. 
Formell konnte letzterenfalls auch ohne Elektronenumgruppierung das Proton vom C 
an den O treten, der ja  nur einfach gebunden ist; doch ist das unwahrscheinlich, weil 
an das am  C zuruckblcibende „cinsame" Elektronenpaar der Wasserstoff viel fester 
gebunden wurde ais an dio Sauerstoffelektronen. Die hypothet. Formen, die so ent- 
stiinden, wiiren Ol-, aber nicht Enolformen u. konnten etwa beim Ansauern der Salze 
ais labile Zwischenstufc auftreten. Bei den Amiden kann nicht Prototropio ohne 
Enotropie, wohl aber Enotropie olino Prototropie auftreten, da am N  stets ein „ein-
sames“ Elektronenpaar zur Verfiigung steht (IV ---->- Zwitterion IVa), was fiir Verbb.
wie a-Pyridono, Cyanursaure u. a. wichtig ist. Die nach der Oktetttheorie notwendige 
Nichtenolisierbarkeit von Sulfonyl ist bisher nicht bewiesen worden, da dic Befunde 
von Sh r in e r , STEUCK u . J o r is o n  (C. 1930. I I . 1223; Disulfone sind aeid, geben 
aber keine FeĆl3-Kk.) u. von GIBSON (C. 1932. I. 53) nicht sohlussig sind. Von den 
S u l f o n y l v e r b b .  o h n e C a r b o n y l  lósen sich die vom Typ R  - S 02-CH2- S 02R 
leiclit in Lauge, sind aber fiir die Rk. m it Diazomethan nicht sauer genug (R =  CH3, 
CH2- C6H5). Trimethylentrisulfon (V) reagiert, obwohl fast unl., in A. m it Diazomethan, 
wobei s a m t l i c h e  H  durch CH3 ersetzt werden. Das zeigt schon, daB die Aciditat 
von V durch die CH2-Gruppen bedingt ist. Die Ester der Methionsaure R 0 -S 0 2-CH2- 
SO.-OR reagieren m it Diazomethan, u. zwar werden fiir R  =  Aryl beide H  durch CHS 
ersetzt, fur R  =  CH3 nur eines. Methionsauremethylester lóst sich leicht in 1/10-n. 
Lauge u. fiillt beim Ansauern wieder aus; die Arylester sind starker sauer (,,Methionole“ ). 
p-Toluolsulfanilid wird durch Diazomethan glatt am N methyliert, ebenso das Amid, 
aber auch nur einmal; dio bei Methionsauremethylester beobaehtete aciditatsabsehwa- 
chende Methylgruppe vcrhindert auch hier die vollstandige Methylierung. Hingegen 
werden im Methionsaureamidphenylester (VI) beide H durch CH3 ersetzt; ein Sulfonyl 
in /?-Stellung zum ersten w irkt acidifizierend (wie auch der Vergleich der Disulfone 
m it V zeigt). Die Sulfonyle acidifizieren also ohne zu enolisieren u. erlauben eine klaro 
Erfassung der acidifizierenden Wrkg. von Substituenten (wahrend ja bei CO-Verbb. 
diese Wrkg. noch von der Enolisierungstendenz bzw. Enolaciditat, iiberlagcrt wird). 
Die Aciditat einer Protonbindung ist bedingt erstens durch ihre Polaritat, zweitens 
durch die elektrostat. Feldwrkg. des durch Polaritat der Bindung geladen erscheincnden 
Atoms auf das Proton. In  einfachen H-Atomen gehen beide Wrkgg. von einem Atom 
aus; wenn dieses elektroaffin ist, ist die Bindung des Protons polarer, also acider. Die 
Feldwrkg. richtet sich nach dem Atomradius u. der negatiyen „Ladungszahl“ (Hal 1,
O 2, N 3); daher nim m t die Protonbindung in der Reihe HC1—H ,0 —STH3 an Festig- 
keit zu. In  komplizierteren Moll. spielen noch die auf das protontragendc Atom fol- 
genden Atome mit. Sind die Elektronen des nachsten Atoms (Sulfonylschwefel, Car- 
bonylkohlenstoff) durch elektronenaffine Atome (O) beansprucht, so werden die Elek
tronen des Protontragers fester gebunden, die Protonbindungen acider. Die induzierte 
Polaritat alterniert also, m it der Entfernung abnehmend; die Feldwrkg. nimm t ohne 
Alternieren schnell ab. Da die acidifizierende Wrkg. eines Liganden um so starker ist, 
jo mehr von den Elektronen seines bindenden Atoms (das m it dem Protontriiger ver- 
kniipft ist) durch „Sehlusselatome“ beansprucht wird u. je starker die Beanspruchung 
ist, so ergibt sich folgende Reihe: S03R, S 02R, SO,NR2, COOR, dann CHO, COR, 
SO, die weiter unten bestatigt wird (vgl. auch die obigen Erfahrungen). DaB ein Enol 
saurer ist ais die Ketoform, bedingt der Untersehied zwischen C u. O, daB es saurer ist 
ais das alkoh. OH, die starkere Polarisierbarkeit der Doppelbindung, dio vor allem 
die Substituentenwrkg. sehr hervortreten liiBt: C-Methylacetessigester ist weniger sauer 
ais der nicht enolisierbare Methandisulfosaureester. —  Einfiihrung von S u l f o n y l e n  
i n  C a r b o n y l r e r b b .  gestattet also, da keine neue Enolisierungstendenz auftritt, 
die acidifizierende Wrkg. von Liganden zu bestimmen. Die Verbb. VII—XX, bzw. 
die ihnen zugi-undeliegenden Stoffe sind samtlich sauer, in Lauge, z. T. schon in Soda 1.
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Stoffe m it zwei Sulfonylen zeigen dabei „Aussalzeffekt". — Von den Stoffen VII—X u. 
XII-—XVII, die nur e i n Carbonyl enthalten, gibt nur XVII Enolrkk.: Intensive Rot- 
farbung m it FeCl3 in A., Addition von Brom (in A. momentan, in Chlf. in einigen Sek.). 
Doch yerzógert sich allmahlich die Bromaddition auch in A. so, daB ein Enolgeh. in 
Lsg. nicht sicher feststellbar ist. Wahrscheinlich ist der feste Korper reines Enol. 
Die anderen Stoffe geben weder m it Brom, noch m it FeCl3 Rkk., es feldt also die Enoli- 
sierung, was besonders der Unterschied zwischen XVII u. XVI zeigt. Das Enol des 
letzteren wiirde sich von dem des ersteren nur durch Ersatz eines II am C durch CH„ 
unterscheiden, was nur dic Bildungstendenz, nicht die Erkennbarkeit des Enols be- 
einflussen diirfte. — Sulfonyl ubertrifft an acidifizierender Wrkg. alle carbonylhaltigen 
Substituenten, enolisiert aber wedcr selbst, noch veranlaBt es /j-standiges Carbonyl 
oder Carboxyl zur Enolisierung — eben weil es keine Doppelbindung enthiilt u. an 
Konjugationen nicht teilnimmt. Das zeigt auch das Verh. obigcr Stoffe m it mehreren 
Carbonylen. X I (Carbonyl, Estergruppe, Sulfonyl) gibt in A. FeCl3-Rk. (F. F e is t ,  
C. 1926. I. 1564; A rn d t ,  K ir s c h  u . N a c h tw e y , C. 1926. I I .  409) u. addiert glatt 
B rom ; es enthiilt stets 100% Enol (m it konjugiertem System !). Keto- u. Estercarbonyl 
kann iiberhaupt nur dann enolisieren, wenn ein konjugiertes System entsteht, Aldeliyd- 
carbonyl auch ohne das bei genugend saurer CH-Form (XVII; X III enolisiert nicht!). 
Die VergroBerung der Enolisierungsneigung durch Acidifizierung des CH zeigt auch 
der Vergleich von X I m it Benzoylcssigester u. von Malonester m it XX (mit FeCl3 in 
A. Rotfarbung; Enolgeh. < 0 ,1 % ), wahrend M ethantricarbonsauretrimethylester inA .
0,7% Enol (indirekt) nachweisen liiBt u. m it FeCl3 braunlichrote Rk. in A. gibt. Weg- 
titrieren dieser Farbę m it Vioo'n - Bromlsg. fuhrte zurZ ahl 0,4%  fiir den Enolgeh. Die 
FeCl3-Rk. von XVJLlI in A. liegt zwischen der yon Methantricarbonsauretrimethylester 
u. XX: Die Enolisierungstendenz von Athoxalyl liegt zwischen der des Aldehyd- u. 
der des Kctocarbonyls (Enol u. Keton sind beidc konjugierte System e!). — Mit Diazo- 
m ethan geben XI u. XVII erwartungsgemaB nur Enoliither. Ebenso erwartungsgemiiB 
reagiert X II nicht m it Diazomethan. Die Ester XIV u. XV m it zwei Sulfonylen, die 
stark  sauer sind, aber keine Enolrk. zeigen, liefern nur C-M ethylderiw.; aus Methan- 
tricarbonester, der sich in 1—2 Tagen zu 1/2—%  umsetzt, bildet CH„N2 zu 80°/o Enol- 
ather(Ketendimethylacetaldiearbonsauredimethylester), zu 20% A than-l,l,l-tricarbon- 
sauretrimetliylester. Ersterer lagert sich bei 180° in 2 Stdn. in letzteren um, nicht aber 
unter den Bedingungen des obigen Vers. Wie dic weiter oben angegebene Reihe ver- 
langt, acidifizieren drei Estcrgruppen stiirker ais 2 Sulfonyle u. viel stiirker ais drei Keto- 
carbonyle. Auch die Aciditat des Malonesters, die sich z. B. gegen Alkoholat iiuBert, 
kann sehr wohl einer Ablosung des Protons vom C zugeschrieben werden. XX gibt. 
nur C-Methylderiv. —  Bei den Verbb. VII—X, XlVa, XVa, XVI yerhiilt sich Diazo
methan anders (nur Enoliither), ais die negativen Rkk. m it FeCl3 u. Brom erwarten 
lassen. Die Annahme, daB alle untersuehten Verbb. nur — in allerdings nicht nach- 
weisbarer Menge — enolacid sind u. Enoliither bilden u. daB letztere sich bei den Ester-, 
nicht aber bei den K etonderiw . sekundar umlagern, wird widerlegt, da sonst u. a. aus 
dem Methylester XIV m it Diazoiithan dasselbe Prod. entstehen muBte wie aus dem 
Athylester XIV m it Diazomethan, was nicht der Fali ist. AuBerdem sollte XVIII, 
das doch naehweisbar etwas enolisiert, danach ausschlieBlich Enoliither liefern, wahrend 
iiberwiegend C-Deriv, entsteht, bei Verwendung von konz. CH2N2 sogar ausschlieBlich. 
Vff. nehmen an: Die Bldg. der C-Methylkórpcr beruht auf der Rk. m it dem aciden 
Proton am C, die der Enoliither aus nicht enolisierten Ketonen im Angriff des CH2N2 
auf das Carbonyl der Ketoform (vgl. A rn d t ,  A m ende u . E n d e r ,  C. 1932. I. 2570; 
„indirekte Methylierung"). Wie an der zitierten Stelle ausgefiihrt, erhohen zwei Sul
fonyle (oder auch eins) in /?-Stellung zur Ketongruppe dic Rk.-Fahigkeit der letzteren 
in der Weise, daB sich das CH2 an den Sauerstoff begibt u. — unter Umspringen des 
Protons u. Bindungsverschiebung — Enolathcr bildet. Bei XV III ist der EinfluB der 
beiden ^-Substituenten durch das a-standige, gleichfalls positive Carboxyl iiberkom- 
pensiert (die Wrkg. alterniert ja!): Indirekte Methylierung t r i t t  nicht cin, sondern 
nur direkte am C u. — untergeordnet — am O. Mit weiterem Diazomethan reagiert 
der C-Mcthylkorper weiter zu XIX. Acidc Ester werden nicht indirekt methyliert, 
wohl aber Sulfonylketone unter Bldg. yon Enolathern (ohne Enolisierung). Letztere 
m it nur einem S 02 werden durch Siiuren leicht yerseift; m it zwei Sulfonylen sind sie 
yiel bestandiger. Der zu VII gehórige Enolatlier lagert sich bei 100° in  das cis-trans- 
Isomere ein; der Enoliither von X addiert Na-M ethylat unter Bldg. des n. Acetals 
von X. — Eine Theorie der Enolisierung u. der Substiłuenlenwrkg. wird yon Vff. an-
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schlieBend an tlicsc Verss. gegeben; sio setzt die oben erwalmte Zerlcgung der Enoli- 
śierung in Enotropie u. Prototropie yoraus. Im  Gaszustand gelten fiir das Tautomerie- 
gleicligewicht Yon Enol- u. Ketbform (EH, CH; Dissoziationskonstanten J le h  u. K ęil) 
die Gleichungen:

[E //]/[CH] =  [E']![C] ■ K ck /K e ii  und 
R  T  in [E S]/[CH] =  R T  ln [# '] /[C'] —  U T  (ln K e r  — R  T  in Z en ); 

ictztere wird so ausgedriickt: Die Enolisierungstendenz (linkę Seite) ist gleieh dem
enotropen Effekt des Mol. (1. Glied rechts; freie Energie des Obergangcs K eto------>-
Ęnol-EleTctronmsystem), yermindert um den prototropen Arbeitsaufwand (2. Glied; 
Arbeit zur Spaltung von EH  in E ’ u. //+ , minus Arbcitsgewinn beim Zusammentritt 
von C' u. H+ zu CH). Von Losungsmm. wird naeli Ansieht der Yff. nur [^']/[C"], 
also der enotrope Effekt, beeinfluBt; fur Lsgg. gilt also: Die Enolisierungstendenz, 
fiir die die K. H. MEYERSche „Enolkonstante" nur ein willkurliches MaB ist, ist um so 
grófier, je gróBer der enotrope Effekt u. je kleiner der prototrope Arbeitsaufwand ist. 
Der entscheidende enotrope Effekt ist yon Aciditaten ganz unabhangig; der prototrope 
Arbeitsaufwand (JCeii stets >  l i c u !) ist um so geringer, je weniger die OH-Aciditat 
der Enol- die CH-Aciditat der Ketoform iibertrifft. Auch bei Substituenten sind zwei 
Wrkgg. zu unterscheiden, die aeidifizierende Wrkg., die ausschlieBlieh den prototropen 
Arbeitsaufwand beeinfluBt (die Enolisierungstendenz ist bei XVII, XI, XX gróBer ais 
bei XHI, Benzoylessigester, Malonester, weil der enotrope Effekt gleieh ist — Sulfonyl 
andert ihn nicht —, der prototrope Arbeitsaufwand hingegen durch S 02 verringert 
wird) u. der enotrope Effekt der Liganden, der wieder n u r  den enotropen Effekt des 
Mol. beeinfluBt: nur die CO-haltigen Liganden haben einen solchen, Keto- u. Ester- 
carbonyl einen geringen, Aldehydcarbonyl einen stiirkeren (bei sehr geringem proto
tropen Arbeitsaufwand cnolisiert XVII, nicht XIII, XV oder XVa). Wenn durch Enoli- 
sierung ein konjugiertes System entsteht, ist der enotrope Effekt des Mol. groBer — bei 
gleichem Partner [Estergruppe] nimm t der enotrope Effekt in der Reihe CHO, COR, 
COOR ab; diese ist anders ais die der acidifizierenden Wrkgg. Die Wrkg. von —CO— 
ais Konjugationspartner gelit mit seinem enotropen Effekt zusammen (Sulfonyl wirkt 
daher nicht ais Konjugationspartner). Bzgl. der Enotropie des Ester-CO zeigt der 
Vergleich von XX mit Malonester, daB nur bei sehr geringem prototropen Arbeitsauf
wand Enolisierung auftritt, starkerc bei gekreuzter Konjugation m it zwei weiteren 
Estercarbonylen (Methantricarbonester u. XX!). Bei phenol. OH kann die Rolle einer 
Doppelbindung ais Konjugationspartner von dem „einsamen Elektronenpaar" eines 
Heteroatoms gespielt werden: Oxytliionaphthen enolisiert, sein Sulfon (X) nicht. — 
Bei niclitenolisierenden Typen (nur Sulfony], nur e i n Keto- oder Estcrcarbonyl, 
Malonester, XIII) ist die empir. Aciditat gleieh der der CH-Form, bei vóllig enolisierten 
gleieh der der OH-Form; bei desmotropen Substanzen setzt sie sieli aus beiden zu
sammen, wobei der Anteil der Enolaciditat um so groBer ist, je melir Enol imGleich- 
gewiclit da ist, je schneller es sich durch Umlagerung bildet u. je melir die Enolisierungs
tendenz durch hohen enotropen Effekt s ta tt durch niedrigen prototropen Arbeits
aufwand bedingt ist. — Nach Ansieht der Vff. kann man freiwillige Enolisierung ein- 
facher Ketone, einfacher Carbonsiiuren u. ihrer Ester nicht annehmen, auch nicht fiir 
die Erklarung der bekannten Tatsache, daB die saure Bromierung von Aceton un
abhangig ist von der Bromkonz., aber m it der [H']-Konz. zunimmt, die im AnschluB 
an die Erfalirungen beim Aćetessigester durcli Bromierung der Enolform (ihre Bldg. 
ist der geschwindigkeitsbestimmende Vorgang) erklart wurde. Vff. nehmen an, daB 
das Carbonyl im Aćetessigester oder Aceton das Proton der anwesenden Saure am 
Carbonylsauerstoff aufnimmt u. das Hydroxycarbeniumkation XXI bildet. Die in XXI 
yorhandene Oktettliicke zieht Elektroncn vom benaehbartcn Metliylen an, was beim 
Aćetessigester (gelockerte CH-Bindung, Konjugationsbestreben) sofort zum Enol fiilirt, 
beim Aceton aber nicht; kier wird durch Brom infolge des Elektronenzuges das Me- 
thylen momentan substituiert. Die geschwindigkeitsbestimmende Rk. ist die Bldg. 
des Kations aus Keton u. H -Ionen; eine richtige Enoldoppelbindung braucht sich 
nicht auszubilden. — Die Frage nach der K o n s t .  d e r  A l k a l i s a l z e  der behan- 
delten (in Lauge 1.) Verbb. in  wss. Lsg. ist praziser die Frage nach dem Bau der Anionen. 
In  den carbonylfreien Verbb. besitzen die Anionen ein einsames Elektronenpaar am 
Kolil&nstoff, eine metallorgan. Verb. liegt aber infolge der yollstandigen elektrolyt. 
Dissoziation nicht vor, wobei die Farblosigkeit von Vff. auf die feste Bindung besagten 
Elektronenpaares zuruckgefiihrt wird. Bei den Carbonylyerbb. sind zwei ektreme 
Anordnungen der Elektronen moglieh; Yff. nehmen aber an, daB es nur ein. einziges
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Anion gibt, dessen Elekronenanordnung zwischen der der Enol- u. der CII-Form steht, 
aueh im Ionengitter. In  diesem einen Anion wird dio S truk tur der des Enols um so 
almlicher sein, je gróBer der enotrope Effekt des Mol. ist (die Enolisierungstendenz, 
die den hier fehlenden prototropen Arbeitsaufwand eńth&lt, ist ohne Bedeutung; daher 
ist Na-Malonester vollstandig Enolat; das Gleiche durfte fiir dio Alkalideriw . der 
Aldehyde gelten, wahrend es fur die der Ketone u. Ester nicht sicher ist.) — Die nicht- 
enolisierenden sulfonylhaltigen Typen werden nicht in hydroxylhaltigen Lósungsmm.; 
wohl aber in W. sehr rasch bromiert. Bei den CO-freien Kórpern hem m t Saure, was 
auf die Rkk.

Br2 +  H.,0 — >- BrOH +  H B r; BrOII +  CH — >- CBr +  H„0 oder 
“ CH ^  C' +  H+ • B r2 ^  Br+ +  Br~-C' +  Br+ — >- CBr 

oder beide schlieBen laBt, die beide durch Saure zuriickgedrangt werden miissen. Jedeś 
acide CH wird in W. oder wss. A. in geeignetem pu-Bereich schnell ais solches bromiert, 
so daB die alkal. Lsgg. nicht naeh der K. H. MEYERschen Metliodik, wie sie beim 
Malonester angewandt wurde, untersucht werden konnten.

CHS— ^ \ - S 0 2-0C 6H6[N(CaH6)(C6H6)3, [NH - CeHe]
L J —OH I I  R

XX
O s

"cT : r

IVa r  ; N :; c  : R 
H

c o -c h 2 

' CaII5 

-(p)

• CHj-COOCHj 
S (V C H a-CHO

| ^ > c h . c o . c 6h 5

S:S:8I8;>oh-cooch. XVa o: h S > ® - c o c . h ,  

X Y I (& !5 :> N ’ SO*) > C H .C O O H 3 X V II ( g ‘g ‘> N . s o s) > c h . c h o

/C O O C H ,
XX HC^-COOCH3

\ S 0 2 • C6H4 • CH6(p) 
H

X V III ( J ^ > n - s o 2) > c h . c o . c o o c 2h s\ 6 5  / 2

x ix  (8:Ii>n- so*)s>?-
? > c h : 

-C '~ir“C 00C sH5 XXI
CH, Rj : c : c : R, 

ii
V e r  s u c h e. Kresomethionol gibt m it iith. CH2N2 C,C-Dimethylkresomethionol, 

aus A. F. 88° (S c h r o t e r , L ie b ig s  Ann. Chem. 418 [1919]. 208). — C-Methylmethion- 
sauredimethylester, C4H 10O6S2. Aus Methionsauredimethylester (Methionsaure u. ath. 
Diazomethan; Kochsalzkuhlung; aus Chlf. F . 47°) u. ath. Diazomethan bei Zimmer
temp. K p.12 178— 180°. — Trimethylentrisulfon (Ca m ps , Ber. dtsch. chem. Ges. 25 
[1892], 236) gab m it ath. CH2N2 bei 6-tagigem Stehen Triacetontrisulfon, F . 302° 
(naeh Entfernung von etwas niedriger methylierten Verbb. m it einigen Tropfen methyl- 
alkoh. KOH in h. Dioxan), p-Toluolsulfanilid N-Methyltoluolsulfanilid, F . 94,5°,
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p-Toluolsulfamid N-Methyltoluolsulfamid, 1’. 78°. — N,N-Dimctliylamid des Mcthan- 
disulfosaurephcnylestcrs, C0HJ3O5NS2. Aus ,,Methionolamid“ (VI) m it ath . Diazomethan. 
Aus Methanol F. 65°. Entstclit aueh aus Methionol in Bzl., Dimethylaminchlorhydrat u. 
Kalilauge bei 135° (im Rolir). — Kete7idiviethylacetaldicarbonsauredimethylesler, C8H i2Og. 
Aus Methantricarbonsauretrimethylester u. ath . CH2N2; beim Einengen, Abkuhlen 
auf — 40 bis — 50° u. Kratzen. K p.13 142— 145°; aus PAe. P latten, F . 48°. Ver- 
seifung (schon an feuchter Luft) liefert Ausgangsmaterial zuruck. Die Dest. geht nicht 
glatt, da dabei schon das 20° tiefer sd. Isomerc (A than-l,l,l-tricarbonsaureester, vgl. 
nachstehend) entstclit. Systemat. Umlagcrungsvcrss. vgl. im Original. -— Athan-1,1,1- 
tricarlonsauretrimelhylesłer, C8H12O0. Neben dom voi'igen; die ath . Mutterlauge wird 
m it 2-n. NaOH geschiittelt, wobei das Ketenderiv. ganz, der Atlianester nur zu etwa 50% 
versoift wird u. die sauren Stoffe in dic Lauge geken; Isoliorung bei — 50°. Aus Me
thanol bei — 15° oder aus PAe. Prismen, F. 39°, K p.16 123—124°. — p-Tolylsulfon- 
malonsaurcdimelhylester, C12HX4OeS (XX). Aus Chlormalonsauredimethylester (Kp.n  90 
bis 92°) u. p-toluolsulfonsaurem Na (aus 3 Mol. Na2S in W. u. p-Toluolsulfochlorid 
(1 Mol); Umkryataliisieren aus 2-n. NaOH) in sd. Methanol. Aus Methanol bei — 15° 
Prismen, F . 65—66°, 11. in 2-n. Sodalsg., FeCl3 farbt schwach briiunlichrot. — p-Tolyl- 
sidfonmelhylmaloiisauredimethylesler, C13H10O0S. Aus XIX m it ath. Diazomethan. Aus 
Methanol Prismen, F . 131°, unl. in k. Lauge. — 3-Mcthoxytliionaphthensulfon-2-carbon- 
sdureesłer, C12H120 5S. Aus X I u. Diazomethan. Aus A. F. 119°; entfarbt Brom zu- 
nachst momentan. — Enolcarbuthoxy?nethylalher von XI, Cir)H 10O7S. Aus X I u. Diazo- 
essigesterin Chlf. Aus Methanol F. 129°. Losen in konz. H 2S 0 4 u. W.-Zusatz regeneriert 
kier wio bei der vorhergehenden Verb. Oxythionaphthensulfon. — Enolmdliylallie.r des 
Formylmetliionids (XVII), C19H240 6N2S2. Aus XVII (S c i i r o te r ,  1. c.; F . 115°; Mol.- 
Gcw. in Naplithalin n.) u. Diazomethan. Aus Methanol F. 88°. Addiert kein Brom. — 
Athomlylmełhionid (XVIII), C2lH 20O7N2S2, liat, nach S c h r o t e r  (1. c.) dargestellt, 
F. 98—99°, nicht 103—105° (aus Eg. oder Butanol). Langsame Krystallisation aus A. 
gibt Krystalle eines Halbacctals, F. 145— 146°, dio m it FcCl3 keine Farbrk. geben u. 
nicht beim Erhitzcn bis gegen 145°, sondern erst beim Krystallisieren aus Eg.-Acet- 
anhydrid den A. abgeben. — Athomlylmethylmełhionid, C22H280 7N2S2. Aus dem vorigen 
mit CH2N2 (neben etwas Enoliither). Aus Methanol oder Butanol F . 131— 132°. — 
Athylenoxyd XIX, C23H 300 7N2S2. Aus dem vorigen m it uberscluissiger ath. CH„N2 
(36 Stdn.). Aus Methanol F. 137° (ohne Gascn; in yorgewilrmtem Bade infolge An- 
wesenheit eines Mol. Methanol Aufschaumen u. Schmelzen bei 100— 110°). Acetan- 
hydrid u. etwas wasserfreies FeCl3 geben in n. Weise das Diaeotylglykol, aus A. F. 165°. — 
;p-Kresol-o-sulfosduredlhylanilid, C15H170 3NS (I). Aus O-Acctyl-p-kresol-o-sulfochlorid u. 
Athylanilin in sd. Bzl.; Behandlung des erhaltenen Acetylprod. (Blatter, F . 90°) m it 
alkoh. KOH. Aus Methanol, dann PAe. F . 65°. — p-Krcsol-o-sulfonsiiurcphenylesler, 
C13Hl20 4S (I). Analog m it Phenol in sd. Py. Aus PAe. Nadelchen, F . 55°. — Di-p- 
tolylsulfonessigsaurcnicthylester, C17H180 6S2 (XIV). Aus Thiokrcsol u. Dichloressigsaure- 
methylester m it Na-M ethylat; Oxydation des Mercaptals m it Perhydrol-Eg. bei Zimmer- 
temp. Aus Methanol filzige Nadeln, F. 160°. In  2-n. Soda 11., 2-n. Lauge salzt aus. — 
a-Ditolylsulfonpropionsauremethylesler, C18H 20O6S2. Aus XIV m it ath . CH2N2. Aus 
Methanol Krystalle, F . 179°. Indifferent gegen Lauge u. Brom. — a-Ditolylsulfon- 
bułtersduremełhylesler, C19H220,iS2. Analog m it Diazoathan in Methylenchlorid-A. Aus 
Methanol Nadelchen, F. 193°. — Di-p-tolylsulfonessigsduredthylester, Ci8H 20OcS2 (XIV). 
Aus Thiokresol-Na u. Dichlorcssigsaureathylester wic oben. Aus A. F. 131°. — a-Di- 
tolylsulfonpropionsdureathylester, C19H 220 6S2. Aus dem vorigen m it CH2N2 in Jle- 
thylenchlorid-A. Aus Butanol Nadelchen, F . 92°, 11. — Melhionolcarbonsauremethyl- 
ester, C1?H 140 8S2 (XV). Aus Methionolnatrium (SCHROETER, 1. c.) in  Bzl. m it Chlor- 
kohlensauremethylester. Aus Butanol F. 56°. S tark sauer. — C-Metliylmethionolcar- 
bonsauremclhylcsUr, C16H 160 8S2. Aus dem vorigen m it ath . CH2N2. Aus Methanol
F . 88—89°; nicht sauer. — p-Tolylsulfonaceton (VII) (O tto , J . prakt. Chem. [2] 36 
[1887]. 426), 11. in 2-n. NaOH, unl. in 2-n. Soda, gibt m it Brom in Bzl. ein Monobrom- 
deriv., F . 133— 134°, fiir das Endstellung des Halogens erneut dadurch nachgowiesen 
wird, daC das Disulfon IX, das aus dem Bromkórper m it toluolsulfinsaurem Na ent- 
steht, aueh aus 1,3-Dichloraceton analog erhalten werden kann. Das primiir sicher 
am „funktionellen“ Metliylen (hypobromitartig) gebundene Brom w irkt ais innermol. 
Bromierungsmittel (vgl. a-Bromaeetessigcster— y  y-Brotnvorb., liier wie dort dureh 
Saure katalysierbar. Die Annahmo, daC Bromierung iiber eine nach dem endstiindigen 
Methyl enolisiertc Verb. stattfindet, lelinen Vff. ab). — (u.-Methyl-fl-tolylsulfon)-vinyl-
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mełhylałher A , CIlH l.,0.1S. Aus VII m it CH2N2. Aus Bzl. Nadeln, F . 122°, die von 
20%ig. HC1 raseli wieder gespalten werden. Bromierung u. Kochcn m it verd. H2S 04 
gab obiges Bromderiv. — (a.-Methyl-f}-tolylsulfoii)-vinylmełhylather B, Cu Hl40 3S. Aus 
dem vorigen bei 100°. F. 77°. Verh. wie Form A. — p-Tolylsulfonacelophenon, c 16h 14o 3s  
(VIII). Aus co-Chloracctophenon u. toluolsulfinsaurem Na in A. Aus A. Blattchen,
F. 110°. — (a-Phenyl-/}-łolylsulfon)-vinylmethylather, C16H160 3S. Aus dem yorigen m it 
CH2N2. Aus Lg. Blattchen, F. 89—90°; unl. in Lauge; Brom wird sofort entfiirbt. — 
Enolather des 1,3-Ditolylsulfonacetons, C18H 20Or,S2 (IX). Aus IX  (Ot t o , 1. c. [vgl. auch 
oben]; F. 135°, aus Eg.) m it CH2N2. Aus A. F. 122— 123°; unl. in Lauge, keine Brom- 
addition. — 3-Methoxythionaphthensulfcm, C„H80 3S. Aus 3-Oxythionaphthcnsulfon (X) 
(Ar n d t , K ir s c h  u . N a c h t w e y , 1. c.) m it CH2N2. Aus A. Blattchen, F. 215°; ent- 
fiirbt sofort Broni; unl. in Lauge. Kochen m it Lauge gibt Phenylmethylsulfon-o-ear- 
bonsaure (entsprcchend XII), aus Toluol F. 138—140°. — 3-Oxodihydrothionaphtheii- 
sulfondimethylacetal, C10H 12O4S. Aus dem vorigen m it Na-Methylat oder aus X m it 
dem HgCl2-Doppelsalz des Formiminomethylathers in Methanol. Aus A. F. 144°. — 
u-Ditolylsulfonacelophenon, C22H20O5S2 (XIYa). Aus Thiokresolnatrium u. co-Dichlor- 
acetophenon in Methanol oder Thiokresol u. Phenylglyoxal in Eg. m it Chlorzink-HCl; 
Oxydation m it Perhydrol in Eg., dann Perm anganat in Sodalsg. Aus Butanol Nadcln,
F . 196—197°; keine Enolrk. — Enolather von XIVa, C23H220j;S2. Aus dem yorigen 
m it CH2N2. Aus Methanol Nadeln, F . 169°. — Benzoylmethionolenohnethylather, C2lH18- 
0 7S2. Aus Benzoylmethionol (XYa) u. CH2N2 in Bzl. Aus Methanol F. 118— 119°. —- 
Enolcarbdthoxymethylather des Benzoylmethionols, C24H 220 9S2. Aus XVa m it Diazoessig- 
ester in Chlf. Aus A. F. 107—108°. H J  gibt Methionol zuriick. — Enolmethylalher 
des Acetylmethionids, C20H20O[;N2S2. Aus XVI (F. 143— 144°) m it Diazomethan in 
A.-Bzl. Aus A. F . 131°. •—■ p-Toiylsulfonacelaldehyd, C9Hlo0 3S (XQI). Aus Mono- 
chloracetal u. Thiokresol m it Na-Athylat in A .; Oxydation des p-Tolylmereaptoacetals 
(Kp-is 166°) m it Pormanganat in Essigsiiure; Verseifung des p-Tolylsulfonacctals (aus 
Lg. Nadeln, F. 44°) m it Eg.-HCl; wird von W. in flachen Nadeln des Dihydrats, F. 86 
bis 88° gefallt. Der wasserfreie Aldehyd ist eine farblose, yiscosc FI., die in A. mit 
FeCl3, in Chlf. m it Brom nicht reagiert. Semicarbazon, aus A. Krystallpulver, F. 213 
bis 214°. Die Lsg. in 2-n. NaOH kondensiert sehr rasch, auch das Erhitzen m it saurem 
W., wobei Aldolkondensation — die bei dem sclir stark  aciden Aldehyd XVII in 
charakterist. Weise ausblcibt — u. W.-Abspaltung zu einem (konjugierten!) Enol 
stattfindet, das kraftige FeCl3-Rk. gibt. — Vff. haben fruher (Z. angew. Chem. 44 
[1931]. 723) s ta tt der Begriffe „enotroper Effekt des Molekiils u. Substituenten“ u. 
„prototroper Arboitsaufwand“ — die Ausdriicke „inneres Absattigungsbestreben“, 
„Beitrag zum inneren Absattigungsbestrcben" u. „Gegenwrlcg. der Protonbindung" 
gebraucht. (Liebigs Ann. Chem. 499. 228—87. 30/11. 1932. Breslau, Chem. Inst. d. 
Univ.) B e rg m a n n .

S. Landa und J. Pokorny, Ober die langsame Yerbrennung von 2-MethyUrikosan. 
Bei der Unters. der langsamen Vcrbrennung von 2-Methyltrikosan konnte in nur ge- 
ringem MaBe eine /lce<o?ibldg. festgestellt werden, so daB es durchaus verstandlich 
erscheint, daB sich bei der Verbrennung von n-Trikotan kein oder nur spurenweise 
Aceton bildet. Wenn bei der langsamen Verbrennung von naturlichem Paraffin eine 
Acetonbldg. beobachtet wird, so liiBt diese Erscheinung darauf schlieBcn, daB sich 
das Paraffin nicht nur aus KW-stoffen m it n. Kette, sondern auch aus solchen mit 
yorzweigten K etten zusammensetzt. Ebenso wie beim n-Trikotan werden bei der 
langsamen Verbrennung von 2-Methyltrikosan ais Spaltprodd. Aldehyde m it ver- 
schiedener Zahl von C-Atomen erhalten. (Coli. Trav. chim. Tchćcosloyaquie 4. 456—62. 
Sept./Okt. 1932. Prag, Ecolo Polytechniąue tchćąue.) IvLEVER.

H. J. Backer und F. Stienstra, Symmelrische Ester der Tetrathioorthokieselsaurc. 
Dio Darst. der Ester der Tetrathioorthokohlensaure bereitet Schwierigkeiten, hin
gegen lassen sich die der Tetrathioorthokicselsaure leicht nach der Gleichung

SiCl4 +  4 NaSR — y  Si(SR)4 
in Bzl. darstellen. Wie alle solchen symm. Verbb. neigen die neuen Substanzen sehr 
zur K rystallisation: Athyl- u. Propylester sind z war fl., aber Methyl- u. Isopropyl- 
ester fest. Der Methylester besitzt die gróBte D. — Die Mercaptide wurden aus den 
Mcrcaptanen u. Na in A. dargestellt, die Methylvcrb. in A. imd m it A. gefallt. Dic 
Umsetzung wurde bei gewohnlicher Temp. ausgofiihrt u. das Bzl. durch die Rk.-Warme 
nicht zum Sicden kommen gelassen; dann wurde 3 Stdn. erhitzt. — Tetrathioorlho- 
kieselsauretelramełhylesler, C,H12S.|Si. F. 31°, Kp.12 144—146°; cP"‘4 =  1,1888; no35 =
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1,5989. — Athylester, CsH20S.,Si. Kp.I2 169—171°, F. —5,8°; d'2S4 =  1,0860; d3S,t —
1,0785; nn is =  1,5687; noa  =  1,5638; n c35 =  1,5591. — Propylester, C,sH 23S,,Si. 
Ivp.17 204—204«; d - \  =  1,0328; d3“4 =  1,0252; n Di5 =  1,5468, n D2ii =  1,5431, n D25 =
1,5379. — Isopropylester, C12H28S.iSi. F . 33,5°; K p.]3 176—178°; d35,, =  1,0099; 
no35 =  1,5350. (Rccueil T rav . chim. Pays-Bas 51. ([4] 13). 1197—99. 15/12. 1932. 
Groningen, Univ.) BERGMANN.

T. S. Moore und M. W. Young, Die relałive Stabilitdt von Kupferderivaten von 
(l-Diketoverbindungen. Vff. untorsuchen dio relatiye S tabilitat yon Cu-Deriw. von 
/?-Diketoverbb. durch Best. des Cu-Geh. von benzol. Lsgg. bei 25°, die m it einem 
solchen Cn-Deriv. gesatt. sind u. auBerdem noch ein anderes Cu-Deriv. oder eine 
/?-Diketoverb. enthalten. Wenn man 2 /9-Diketoverbb. m it HA bzw. HB bezeichnot, 
so lassen sich dio Ergebnisse nicht durch CuA2 +  2 HB ^  CuB2 +  2 HA wiedergeben 
u. es kónnen die Abweiohungen weder durch Lóslichkeitsbeeinflussung von CuA„ erklart 
werden, weil oine Reihe O-haltiger Verbb. dessen Lóslichkeit nicht merklich beeinflussen, 
noch durch Dissoziation der Cu-Deriw., weil sie in Bzl. das richtige Mol.-Gew. zeigen, 
noch durch Bldg. einer Additionsverb., wie z. B. CuA2- HB, weil der Cu-Geh. einer Lsg., 
die sowohl CuA2, ais auch CuB2 ais Bodenkórper hat, durch Zugabe von HA oder HB 
nicht gciindert wird. Dal} hingegen die Bldg. von Verbb. des Typus Cu AB oder CuA2 • 
CuB2 die Abweichimgen bedingen kann, geht daraus hervor, daB der Cu-Geh. einer 
Lsg., die an CuA2 u. CuB, gleichzeitig gesatt. ist, grófier ist, ais die Summę der Cu- 
Gehh. der gesatt. Lsgg. von CuA2 u. von CuB2. Man muB also die beiden Gleichungen 
CuA2 -f| HB ^  CuAB -f  HA u. Cu AB +  HB ^  CuB» +  HA betraehten. Fiir dereń 
Gleichgewichtskonstanten I i l u. K 2 u. besonders fiir K J K 2 werden in SpeziaKallen 
Zahlenwerte angegeben. Nur die Cu-Derivy. yon Acetylaceton, Benzoylaceton, Dibenzoyl- 
methan, Acelondicarbonsćiureester u. Acelessigesler waren stabil genug, um ais Boden- 
korper bei diesen Untorss. vcr«'eiidbar zu sein. Dio Cu-Deriyy. von Dibenzoylmethan 
u. Acotylaceton sind so stabil, daB durch Zusatz einer anderen Diketoverb., der im all- 
gemeinen yon sofortigem Farbwechsel begleitet ist, keine andere Cu-Verb. isoliert 
werden konnte. Folgende 3 Paare von Cu-Deriw. sind ais Bodenkórper nebeneinander 
stabil, was sich in der Unabhiingigkeit des Cu-Geh. Sm der Lsg. m it beiden Boden- 
kórpern yom Mengenverhaltnis der Cu-Deriw. iiuBert: Cu-Benzoylaceton—Cu-Acetyl- 
aceton, Cu-Benzoylaceton—Cu-Dibenzoylmethan u. Cu-Acetylaceton—Cu-Acetondi- 
carbonsaureestcr. Bei den Paaren Cu-Benzoylaceton—Cu-Aoetessigestcr u. Cu-Benzoyl- 
aceton—Cu-Acetondicarbonsaureester traten  2 Sji-Werte auf, was auf die Existenz 
eines Bodenltórpers des TypuB CuAB schlieBen liiBt. Die Unters. des Existenzgebietes 
von CuAB ergab dio Unmóglichkcit der Isolierung aus der Lsg. von 25°. Hingegen 
gelang in  beiden Fallen die Isolierung durch schnello Krystallisation aus h. Lsg. in Bzl. 
u. noekmalige schnelle Krystallisation des erlialtenen Prod. aus h. A. Das gemischte, 
Gu-Deriv. von Benzoylaceton u. Acetondicarbonsaureestcr schm. bei 127—128°, wahrend 
das Gemisch der Komponenten bei 124° schm. Das gemischte Cu-Deriv. von Benzoyl
aceton u. Acetessigesier schm. bei 165—166°, u. das Gemisch der Komponenten bei 150°. 
Fur die Gleichgewichtskonstanten wurden stets konstanto Werte erhalten, nur im Falle 
Benzoylaceton—Acetessigester traten  erhebliche Abweiohungen auf. Bei den schwer- 
loslichen Verbb., z. B. Cu-Acetylaceton, kónnen iibersattigte Lsgg. leicht Fehlor ver- 
ursachen. Unstimmigkeiten im Falle Cu-Benzoylaceton—Cu-Acetondicarbonsaureester 
konnten durch Unterss., die in alkoh. Lsg. ausgefiihrt wurden, auf die hohe Lóslichkeit 
dieser Verbb. in Bzl. u. dam it yerbimdene Abweiohungen von den Gesetzen der verd. 
Lsgg. zuruckgefiihrt werden. Cu-Acetondicarbonsaureester erleidet in soiner gesatt. 
alkoh. Lsg. eine Alkoholyse yon ca. 10°/0- Aus dem Gang der Gleichgewichtskonstanten 
ergibt sich Abnahme der Koordinationsaffinitdten zu Cu in folgender Reihonfolge
1. Dibenzoylmethan, 2. Acetylaceton, 3. Benzoylaceton, 4. Acetondicarbonsaureester, 
5. Acetessigester, wobei von 3. nach 4. eine sehr starkę Abnahme erfolgt. Um die 
Unterss. auf Verbb. auszudehnen, von denen keine Cu-Deriw. isoHert werden konnten, 
wurden diese m it Cu-Acetessigester u. Cu-Benzoylaceton ais festc Pliasen untersucht u. es 
wurde ubereinstimmend folgende Fortsetzung obiger Reihe gefunden: 6. o-Hydroxy-m- 
methylbonzophenon, o-Hydroxy-m-methylacetophenon, 7. Methylacetessigester u. 
schlieBhch 8. Malonester u. Salol, die keine Wrkg. mehr zeigten. Diese Reihenfolgo 
is tfa s t dieselbe, die M e y e r  (C. 1 9 1 1 .1. 1534) fur den Enolgeh. der reinen Verbb. fand, 
was eine Bestatigung der Anschauung von S id g w ic k  ist, daB nur die Enolformen von 
/)-Diketovei'bb. M etallderiw . geben.

V o r  s u c h e. Lóslichkeiten in Mol./l in Bzl. bei 25°: Cu-Acetylaceton 0,003 38,
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Cu-Benzoylaceton 0,0533, Cu-Dibenzoylmethan 0,000 40, Cu-Acetondicarbonsaurecster 
0,0484, Cu-Acetessigester 0,0280; ferner in A. bei 25°: Cu-Benzoylaceton 0,004 85, Cu- 
Acetondicarbonsiiureester 0,0229. — Gleiehgewiehte in Bzl. boi 25°: Benzoylaeeton— 
Acetylaceton Sst (in Grammatomen/1) =  0,0879; Benzoylaeeton—Dibenzoylmethan 
Sji =  0,0657; Acetylaceton—Acetondicarbonsaureester Sj i =  0,0794; Benzoylaeeton 
(HA)—Acetondicarbonsaureester (HB) fiir die Bodcnkórper CuA» +  CuAB ,Sir =  
0,239 u. fur CuAB +  CuB2 „Sm =  0,228; Benzoylaeeton (HA)—Acetessigester (HB) 
,Sm =  0,139, „Sjr =  0,132, u. schlieBlich in A. bei 25°: Benzoylaeeton (HA)—Aceton
dicarbonsaureester ,Sji =  0,0458, „Sm =  0,0463. Gleicligewichtskonstanten siebe im 
Original. (J. chem. Soc. London 1932. 2694-—709. Nov. Royal Holloway Coli.) L. E ng .

P. A. Levene und R. E. Marker, Mazimaldrehung und sterische Zusammen- 
gehoriglce.it disubstituierter Essigsduren, dereń einer Substituent eine Metliylgruppe ist. 
Vff. ergiinzen die Beobachtungen, die sie kiirzlich (C. 1932. II. 40) an akt. disubsti- 
tuierten Propion-, Butter- u. Valeriansauren, Propylearbinolen u. Propylchloriden, 
dereń einer Substituent am asym. C eine Methylgruppe ist, bzgl. der Drehung u. kon- 
figurativen Zusammengehorigkeit gemacht haben, durch Heranziehung der opt. reinen 
Analoga der Essigsaurereihe. Die beobachteten Drehungen [(M]d25; im homogenen 
Zustand) sind: Athylathylessigsaure — 18,0, Methylpropylessigsaure —21,4, Methyl- 
butylessigsaure —24,3, Methylheptylessigsaure —27,3, Methyldeeylessigsaure —27,5. 
Hier nimm t also im Gegensatz zu den oben angefiihrten Reihen die Linksdrehung 
progressiv zu. DaB in zwoi konfigurativ entsprechenden Reihen die Drehungsanderung 
bei aufeinanderfolgenden Gliedern verschiedensinnig ist, ist theoret. zu erwarten, da 
z. B. bei den Oxysauren u. entsprechenden Halogensauren nicht beide Małe das Carb- 
oxyl den groBeren Beitrag zur Drehung zu liefern braucht. — Es gelang rechtsdrehende 
/J-Mcthyl-/j-propylpropionsii.ure ( +  1,0) iiber das Chlorid (—1,3) u. Amid ( +  1,9) durch 
HoFMANNschen Abbau in  dasselbe /J-Mcthyl-^-propylathylamin (+4,1°) uberzufiihren, 
das auch (Drehung +3,7°) aus linksdrehender Methylpropylessigsaure (—6,8) iiber 
das Chlorid (—4,6), Amid (—6,7) u. Nitril (—13,4) durch Red. des letzteren entsteht 
(L e v e n e  u . M ik e s k a , C. 1930. I. 1457). Ebenso ist schon /?-Mcthyl-/j-athylpropion- 
saure m it y-Methyl-y-athylbuttersaure dadurch verkniipft worden, daB erstere in Be- 
ziehung gebracht werden kann zum 2-Methyl-2-athylatkylbromid, aus dem letztere 
Saure synthetisiert worden war, u. /?-Methyl-/?-n-butylpropionsaure m it der en t
sprechenden Methylbutylessigsaure wie oben iiber das von beiden aus zugangliche
2-Methyl-2-butyl-ł-aminoathan (L e v e n e  u . M a r k e r ,  C. 1931. II. 3320).

V e r s u c h e .  (—)-Methylpropylessigsaure, C6H 120 2. Aus der racem. Sśiure m it 
Chinin in Aceton; achtzelinmalige Krystallisation. Kp.15 96°; (Z254 =  0,920; no25 =
1,4117. — (— )-Methylbutylessigsaure, C,H140 2. Zerlegung m it Cinchonidin in h. 66°/0ig. 
Aceton; 8-malige Umkrystallisation. Kp.5 105°; nn25 =  1,4189; <i254 =  0,909. — 
(—)-Methyl-n-lieptylessigsaure, C10H20O2. Zerlegung m it Cinchonidin; 12-malige K rystal
lisation. Kp.-L 115 ; d * \ — 0,895; ud25 =  1,4312. — (—)-Methyl-n-decylessigsaure, 
C13H20O2. Zerlegung m it Cinchonidin; zehnmalige Krystallisation. K p.x 150°; d254 =  
0,884; nD25 — 1,4395. — Das rechtsdrehende fi-Athyl-fi-propylathylamin, C6H15N, das 
aus Methylpropylpropionamid m it K-Hypobromit dargestellt wurde, hatte  Kp.00 64°, 
(i254 =  0,763. (J. biol. Chemistry 98. 1—7. Okt. 1932. New York, The Rockefeller Inst. 
for Medical Research.) Be r g m a n n .

Hans N. K. Rardam, Die Waldensche Umkehrung. IV. Umwandlung von Brom- 
bernsteinsćiure in  Apfdsdure. V. Umwandlung vmi Asparaginsdure in Chlor- oder Brom- 
bemsteinsaure. (III. vgl. C. 1931. I. 918.) IV. Nach der bekannten Theorie des Vfs. 
sind zwei Typen von Substitution am asymm. C-Atom moglich, je nachdem ob das opt.- 
akt. Mol. m it einem Reagensmol. zusammentrifft, das schon die neu eintretende Gruppe 
enthalt — E in tritt der letzteren in e in e r  ,,Oscillationsphase“ ; keine Umkehrung oder 
lnmdertprozentige— oder ob es spontan einen Liganden verlicrt bzw. m it einem Reagens
mol. zusammentrifft, das den neuen Liganden nieht enthalt. Letzterenfalls konnen aus 
konfigurativ einheitliohem Materiał beide Antipoden entstehen in einem Verhaltnis, das 
von den Versuchsbedingungen abhangt. -—Vf. untersucht die bekannte Tatsache, daB die 
Uberfiihrung von akt. Halogenbernsteinsaure in Apfelsaurc zu Priiparaten fiihrt, die 
je nach dem angewandten Reagens nach Drehungssinn u. Drehwert ganz verschieden 
sind (vgl. dazu H o lm b e rg , J .  prakt. Chem. [2] 87 [1913]. 471; 88 [1913], 513. Jo- 
HANSSON, Z. physik. Chem. 81 [1913]. 573). — Da die Verss., Apfelsaure auf mildem 
Wege aus dem Rk.-Gemisch zu isolieren, erfolglos waren, h a t Vf. aus (— )-Brombern- 
steinsiiure Apfelsaurelaoton hergestellt u. m it A. ausgezogen. Aus diesem E xtrak t
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wurde fiir die alkal. Hydrolyse das Lacton m it titrierter Lauge ausgezogen, nach der 
(schnell eintretenden) Hydrolyse dic der Lauge aquivalente Mengo Salpetersiiure zu- 
gesetzt u. die freie Apfelsaure titriert, sowie nach Zusatz von Mol. Ammonmolybdat 
(pro Mol. Siiure) auf ihre Drehung gepruft. Fiir die saure Hydrolyse wurde der ath. 
E xtrak t in titrierte Salpetersaure eingetragen u. der A. bei Ziminertemp. yerdimstcn 
gelassen. Nach der Hydrolyse wurde neutralisiert u. wie oben die Drehung bestimmt. 
In  beiden Fal len wurde die Ionenak tm ta t der Lsg. durch Zusatz von N a-Nitrat kon
stant gehalten. Es zeigt sich: die lik . in saurer Lsg. gehort zum obigen Typus 2 — 
kann also unter Unikehrung oder ohne Umkehrung verlaufen, je nach dem pn —,

die Rk. in alkal. Lsg. zum Typus 1. In  saurer Lsg.
1IOOCV  .C H a^  mufi danach die Offnung des Lactons nach nebenst.

VK_ 0 — Sehema crfolgen. Die Konfiguration am radikalartigen 
C-Atom oseilliert, bis es m it einem H30 '-Ion zusammen- 

stóBt, das dabei ein OH'-Ion abgibt. Danach muB in stark saurer Lsg. (hohe Konz. 
des Reagens!) eine Apfelsaure entstehen, die konfigurativ ident. ist m it dem Ausgangs- 
material. Die Verss. zeigen, daB ( +  )-Apfelsaure „stereolog“ ist m it dem (-f)-Lacton, 
das aus (— )-Brombernsteinsauro ontsteht. Das wird bestatigt durch den Befund von 
H olmberg , daB dio (4-)-Laetonsiiure m it Ammoniak eine Amidsaure liefert, dereń 
Hydrolyse zu (-(-)-Apfelsaure fiilirt (hierbei wńrd das asymm. C-Atom nicht beriihrt!). 
— DaB das stereochem. Ergebnis der alkal. Hydrolyse konzentrationsunabhangig ist, kann 
auf zwei Weiscn gcdeutet werden, je nachdem ob der Lactonring zwischen der O-Briicke 
u. dem asymm. C-Atom oder dem Carboxyl-Kohlonstoffatom aufgespalten wird. Die 
Offnung des Ringes erfolgt durch ZusammenstoB m it einem OH-Ion; erfolgt sie am 
asymm. C-Atom, so tr i t t  dio sofort einsetzende Addition der Theorie gemaB in einer 
definicrten Phase der Oscillation ein (nach den Versuchsergebnissen in der ersten), 
d. h. die Rk. verliiuft nach Typus 1. Die partielle Racemisation, die in alltal. Lsg. 
beobachtet wurde, ist erstens auf die n. Racemisation bei Rkk. des Typs 1 zuriick- 
zufiihren, zweitens darauf, daB sieher dic in saurer Lsg, sich abspielende Rk.-Eolge auch 
in alkal. Lsg. nebenlior verlauft. Die oben erwahnte Ringoffnung zwischen Briicken-
O u. Carboxyl-C kann zwar auch die Verhaltnisse bei alkal. Rk. erklaren, aber hier 
geniigt nielit die Addition eines OH', sondern ein H„0-Mol. muB reagieren. Dieser Mecha- 
nismus wiirde allerdings die Abhangigkeit der Rk.-Geschwindigkeit von der OH'- 
Konz. nicht erklaren. Die Umwandlung von (—)-Bernsteinsaure in das ( +  )-Lacton 
der Apfelsaure kann schlieBlich nur zum Typ 1 gehoren, weil der neue Substituent 
am asymm. C ja das im gleiehen Mol. befindliche Carboxyl ist. Ob dabei Konfigurations- 
wechsel ein tritt oder nicht, laBt sieli natiirlich durch diesc Verss. nicht entscheiden. — 
Bei den bekannten W aldenschen  Verss. (Ber. dtsch. chem. Ges. 32 [1899]. 1833), 
auf denen die des Vfs. aufbauen, war der Untorschied der Rk. des Mediums in- 
sofern maBgebend, ais (—)-Apfelsiiure stets dann entstand, wenn dic Reaktionslsgg.
— wie bei Verwendung von W. ais Hj^drolysenmittel — am SchluB sauer waren 
(schwerlosl. Hydroxyde; auch beim an sich 11. Tl OH war die Lsg. mindestens in der 
zweiten Halfte der Rk. sauer). ( + ) -Apfelsaure entstand stets dann, wenn die hydro- 
lysierenden Basen im t)berschuB angewandt wurden, vor allem wenn sie leichtlósl. 
waren. Eine Ausnahme bildet das Kupfcroxyd, bei dem alkal. Rk. der Lsg. nicht ge- 
wahrleistet war; móglieherweise entstellt die intermediare Bldg. eines Kupfcrkom- 
plexes die Verhaltnisse. Auch die Verss. von B ą n c e o f t  u. D a v is  (C. 1931. II. 2595) 
sind nach den gemachten Ausfiihrungen leieht zu verstehen: (—)-Chlorbernsteinsaure, 
die m it der aquivalenten Menge Silberoxyd die (—)-Apfelsaure liefert, gibt m it einem 
ITberschuB, wobei durch Ruhren die Lsg. alkal. gehalten wird, die (-r)-Form . (—)-Chlor- 
bernsteinsaures Na gibt beim Beliandeln mit Pufferlsgg. aus Glykokoll u. NaOH bei 
definiertem pu, das durch Zugabe von Lauge wahrend der Rk. konstant gehalten wird
— gleichfalls erwartungsgemaB — (-(-)-Sam-e, wobei die DrehgróBe m it zunehmendem 
Ph steigt. Da namlich schwachsaure Lsgg. (—)-, maBig stark alkal. ( +  )-Apfelsaure 
liefern, muB es einen Bereich m it sehr schwacli bas. Rk. geben, in dem die Konfigu
ration des Reaktionsprod. m it dem pn yariiert. Mit abnelimendem pn muB Typus 2 
(langsame Offnung des Lactonringes) alhnahlich dominierend werden, so daB totale 
Racemisation sowohl von der bas., wie der sauren Seite ker erreichbar wird. Dabei 
muB besagter Punkt lteineswegs m it dem Neutralpunkt zusammenfallen, weil sowohl 
H 30 +-, wie OH'-Ionen (+ )- u. (—)-Apfelsaure erzeugen konnen (je nach der Oscillations- 
phase, in der das organ. Mol. auf sie trifft); totale Racemisation t r i t t  vielmehr dann 
ein, wenn das Drehvermogen der m it den genannten Ionen entstehenden Apfelsaure
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kompensiert wird durch das der ( +  )-Apfelsaure, die aus OH'-Ionen u. dem ungeoff- 
neten Lactonring entstcht. Der bei Rkk. des Typs 2 gewóhnlich auftretende Punkt 
totaler Racemisation liegt bei ph  =  7.

V. Die Umwandlung von (-l-)-Asparaginsaure in (—)-Bernsteinsaure kann 
nach H o lm b erg  (C. 1927. I I . 2444) nicht ais Wrkg. von NOBr gedeutet werden, sondern 
ais Diazotierungsrk. (da das Brom dabei durch Bromide ersetzt werden kann). Nach 
den Erfahrungen in der aromat. Reiho ist anzunehmen, daB intermediar die nicht- 
ionisierte labile Diazoverb. (entsprcchcnd den syn-Diazotaten) entstelit. Bei der N- 
Abspaltung tr i t t  naturgemaB Oscillation ein, da aber das (spater eintretende) Brorn- 
atom in der Diazoverb. einen festen Abstand vom asymm. C hat, verliiuft die Um- 
sstzung nach Typus 1: die entsprecliende Brombernsteinsaure hat eine von der Konz. 
unabhangige Drehung, was tatsachlich gezeigt werden konnte. Die m it N20 3 be- 
handelte salzsaure „bzw. bromwasserstoffsaure Lsg. von (-f-)-Asparaginsaure wurde 
bei den Yerss. m it A. extrahiert, da Krystallisation der Prodd. stets zu einer Fraktio- 
nierung u. unrichtigen Ergebnisscn fiihrt. DaB der ProzeB zum Typus 1 geliort, er- 
g ibt sich auch daraus, daB die bei der Rk. eintretende Anderung der Ionenaktiyitat 
olinc EinfluB auf das Ergebnis ist. Ob bei der Rk. W.ALDENSche Umkehrung eintritt 
oder nicht, laBt sich natiirlich aus den Verss. nicht angeben. — Da das Drehvermogen 
der aus ( + )-Asparaginsaure durch Diazotieren in IIN 0 3-haltiger Lsg. entstehenden 
(— )-Apfelsaure (H o l m b er g , C. 1929. I. 1092) m it steigender H N 03-Konz. zunimmt, 
handelt es sich hier um eine Rk. des Typs 2. Es ist anzunehmen, daB sich zuerst ein 
Ester der H N 03 bildet, der auch tatsachlich von HOLMBERG aufgefunden worden 
ist, u. daB dieser Ester durch H30+-Ionen raseli yerseift wird, wobei wie bei der Hydro- 
lyse des Apfelsaurelactons spontane Offnung der Bindung zwischen asymm. C-Atom 
n. Sauerstoff ein tritt u. der Molekiilrest oscilliert, so daB (Typus 2) beide Antipoden 
entstehen konnen. Ahnliche Oscillation nehmen auch K e n y o u  u . P h il l ip s  (C. 1930.
I I . 1977) fiir die Umwandlung des p-Toluolsulfinsaurecsters des Phcnyhnethylcarbinols 
in p-Tolyl-a-phenylathylsulfon an; doch sind ihre Schliisse bzgl. der WALDENSchen 
Umkehrung unriclitig. Da die erwalmte Rk. ein genaues Analogon der oben unter - 
suchten Zers. der Diazoyerb. ist, sollte auch sie nach Typus 1 verlaufen. DaB K e n y o n  
u . P h il l ip s  bei ihrer Rk. totale Racemisation gefunden haben, ist durch die not- 
wendige Umlagerung der —O-SO-C-H,- in die —S 0 2-C,H,-Gruppe bedingt. Die 
Radikale kommen in ganz yersehiedene Abstande voneinander, so daB in beiden Oś
ci] lationsphasen gegenseitige Absattigung gleieh wahrscheinlich ist. — Autoracemisa- 
tion ist nach Ansieht des Vfs. nur móglich, wenn ein Ligand spontan vom asymm. C- 
Atom abgespalten wird; sie unterscheidet sich von der Substitution am asymm. C- 
Atom nur dadurch, daB der gleiche Ligand vorher u. nachher am asymm. C-Atom 
haftet. Das neue Mol. zcigt hier u. nur hier die gleiche Neigung wie das alte, den 
Liganden abzuspalten, so daB durch eine wellenartige Hin- u. Herbewegung Racemi
sation eintritt. (J . chem. Soc. London 1932. 2931—45. Dez. Kopenhagen, Polytechn. 
Inst.) B er g m a n n .

Cl. Fromageot, M. Pelletier und P. Ehrenstein, Ober die Desmotropie einiger 
a-Kelosauren. Von F r o m a g e o t  u . P e r r a u d  (C. 1930. II. 2762) war gezeigt worden, 
daB Dimethylbrenztraubensaure ais Enol auftreten kann u. daB sich spektroskop, 
noch eine zweite, von der Enolform yersehiedene Form m it Doppelbindung nachweisen 
laBt. Das untcrsuchte P raparat erwies sich jetzt ais opt. nicht rcin, da es auf Zusatz 
yon Lauge eine reyersible Gelbfarbung zeigte. Vff. untersuchen ein reines Praparat 
davon, ferner Metliyliithylbrenztraubensaure u. Trimethylbrenztraubensiiure absorp- 
tionsspektroskop. u. bzgl. eines event. Enolgeh. Es war namlich festgestellt worden, 
daB die Alkylderiw. der Brenztraubensaure m it FeCl3 eine blaue Enolrk. geben, die 
Brenztraubensaure selbst nicht. H e n r i  u . F r o m a g e o t  (C. 1928.1. 18) haben spektro
skop. aueh fiir Brenztraubensaure Vorhandensein der Enolform nachgewiesen. — 
Dimethylbrcnzlravbensaure wurde so gereinigt, daB die uiwollstandig neutralisierte 
Lsg. ausgeathert u. dann bei 0° angesiiuert wurde. Sie ist sehr hygroskop. u. nimmt

i  f l > c=c n  CH3—c — — C < 0 H
( T

OH

O
1 Mol. H20  auf. Es wurde eine reziproke Losliclikcit zwischen W. u. der Saure fest
gestellt. Bei yerschiedenen Konzz. in W. zeigt sich stets die Carbonylbande (3120 
bis 3300 A) u. der ansteigende Ast der Carbosylbande. Das BEERsehe Gesetz gilt nicht:
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Nimmt dio Verd. oder das ph zu, so steigt der Absorptionskoeff. am Bandenmaximum, 
das zugleich etwas nach dem kurzwelligen Ultrayiolett verscłiobcn wird. Diesclbo Ver- 
anderung tr it t  auch bei teilweiser Neutralisation der Sauro ein, aber nur bis zum pn =  5, 
u. zwar in reversibler Weise. Die Lsg. von W. in Dimethylbrenztraubensaure zeigt 
eine Yerschiebung der Carbonylbande um 230 A nach links. Derselbe Effokt tr i t t  in 
A., A. u. Dioxan ais Losungsm. auf. In  Dioxan ist die Carbonylbande — offcnbar in- 
folge geringerer Solvatation — besser ausgepragt ais in A. oder A. Die Enolbest. 
nach K. H. M e y e r  ergab folgendes: Wo die Saure in W. gel. ist, zeigt sich, daB die 
Enolisierung m it der Temp. wachst; in dem Bereich, wo sich das W. in  der Saure lóst, 
ist es umgekehrt. Oborhalb 40° gibt es diesen zweiten Fali nicht mehr. Bei der Saurc- 
konz., die gerade dem Monohydrat entspricht, ist weder bei 0, noch bei 40° Enol vor- 
handen. Zusatz yon Lauge drangt die Enolform sehr rasch bis zur Konz. O zuriick. — 
Methylathylbrenzlraubensaure liiBt sich besser ais nach M e b u s  (Mh. Chem. 26 [1905]. 
483) nach LOCCJUIN (Diss. Paris 1904) darstellen; ersterenfalls entsteht namlich auch die 
bei der gleichen Temp. sd. Methylathylessigsaure. Auch Methyliithylbrenztrauben- 
saure bildet ein (fl.) Monohydrat, ist aber weniger hygroskop. ais die Dimethylverb., 
auch hier treten die Effekte der reziproken Lóslichkeit auf. Die spektroskop. Verhalt- 
nisse sind dio gleichen wie bei der oben untersuchten Vorb. Der Geh. an Enol nimmt 
bei allen Konzz. m it der Temp. zu. Es gibt eine Konz,, bei der der Enolgeh. maximal 
ist. —  Trimethylbrenztraubensaure wurde nach GLUCKSMANN dargestellt (Mh. Chem. 
10 [1889]. 771). Sie gibt ein Heinihydrat vom F. 90°. Hier gilt das BEERsche Gesetz, 
u. das Spektrum ist nicht merklich vom pn abhangig. — Da die beiden dialkylierten 
Sauren sofort nach dem Auflósen dio FeCl3-Rk. nicht zeigen, sind sie im homogenen 
Zustand sicher reine Ketoformen. Die H ydrate enthalten das W. sicher am Carbonyl 
gebunden, da sie eine erheblich reduzierte Carbonylabsorption zeigen; u. zwar enthiilt 
nach dem Spektrum die Dimethylbrenztraubensaure weniger Enol ais die Methyl- 
athylyerb. In  W. betragt der Enolgeh. etwa 1—2% . Die Anderungen im Spektrum 
u. im  Enolgeh. verlaufen im entgegengesetzten Sinne u. scheinen voneinander 
unabhiingig: die Intensitat der Carbonylbande nimm t (bis zu einem gewissen Grade) 
zu, wenn dio Enolform abnimmt. Die Verschiebung beim Ubergang yon wss. Siiuro- 
lsgg. zu Lsgg. von W. in der Siiure zeigt, daB die Beziehung zwischen W. u. Sauro nicht 
beidemal dieselbe ist. Ersterenfalls wird das Sauremol. von einem Schwarm yon W.- 
Dipolen umgeben; ein definiertes H ydrat existiert nicht. Die Intensivierung der Ab- 
sorption beim Alkalischmachen ist sieher auf dio Ausbildung einer Doppelbindung 
zuriiekzufuhren. Es wird Forinel I  angenommen, die die spektralen Modifikationen 
erklart (Athylenosyd zeigt keine Absorption bis 2100 A) u. das Ausbleiben der FeCl3- 
Rk. Die Doppelbindung wird auch durch das Auftreten yon Oxalsauro bei geeigneter 
Oxydation der Brenztraubensaure nachgewiesen (J. S t. N e u b e r g ,  C. 1930. I. 3025). 
Auch fiir Brenztraubensaure wird die Formel II angenommen, die m it der n. Brenz
traubensaure im Gleichgewicht steht, ohne daB eine eigentliche Enolform auf tr itt . 
Vff. nehmen an, daB diese neuartige Form das Substrat der Carboxylase bildet. (Buli. 
Soc. chim. France [4] 51. 1283—1302. Okt. 1932. Faculte des Sciences do Lyon, Lab. 
de Chimie Biologiąue.) B e rg m a n n .

J. V. Dubsky, M. Vitu und A- Langer, Botfdrbung des Glykokolls mit Eisen- 
chlorid. Vff. geben eine kurze TJbersicht iiber fremde u. eigene einsehlagige 
Arbeiten. Folgende Komplexsalze zwischen Glykokoll u. FeCl3 (Ol-Salze m it 1—2 Mol 
Glykokoll auf 1 Fe) wurden rein dargestellt; 1. FeCl3-FeCl2OH-2 Olykokoll-3 H„0. 
Gelbbraunes Pulver (Zers.-Punkt 110°). 2. FeBrs -FeBr2OH-1 OlykokoU-1 I I f i .  Dunkel- 
braunrotes Pulver (Zers.-Punkt 183°). 3. FeCl^-FeCU-OH-3 Glykokoll-2 I I f i .  Oeker- 
gelb (Zers.-Punkt 175°). ■— 4. FeBr:t-F eB rfiH ■ 3 Glykokoll-111 f i .  Braunschwarz 
(Zers.-Punkt 181°). — 5. FeCl3-F eC lfiH -4 Glykokoll-4 H f i .  Braungelb (Zers.-Punkt 
123°). — 6. FeBr3-FeBr2-OII-4 Glykokoll-d H f i .  Rostbraune Warzeń (Zers.-Punkt 
112°). — 7. Fe(NOs) f iH -2 Glykokoll-2 H f i .  Gelbbraun (Zers.-Punkt 183°). — Ahn- 
licho Prodd. konnten auch m it Sarcosin u. Alanin erhalten werden. (Metallbórse 22. 
1533— 34. Chem. Obzor 7. 217— 19. 1932.) M a u t n e r .

Henry Borsook und Kenneth V. Thimann, Die Kupferkoinplexe des Glykokolls 
und Alanins. Nach eingehender Diskussion der Literaturangaben untcrsucken Vff. 
die Gleichgewiclite zwischen Cupriionen u. Glykokoll bzw. Alanin in wss. Lsg., u. zwar 
m it Hilfe des Absorptionsspektrums im Sichtbaren u. der Kupferelektrodenpotentiale 
bei pn =  0—13. Es gibt mindestens yier yerschiedene Komplexe in jedem Fali, wie 
sich aus den Anderungen der Absorption ergibt (erster saurer, zweiter saurer, neutraler
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u. bas. Komplex); u. es liiBt sich fur jeden yon.ihnen angeben, in welchem Gebiet des 
P h  u . der Konz. an Aminosaure seine Bldg. begiinstigt ist. Ferner wird fur jeden 
Komplex das Absorptionsspektrum angegeben; aus diesen W erten kann das Absorp- 
tionsspektrum jedcr beliebigen Mischung abgeleitet werden. Aus den spektrophoto- 
m etr. u. potentiometr. Daten wird die Konst. der aclit Verbb. abgeleitet, die im Fali 
des zweiten sauren Glykokollkomplexes, des neutralen u. bas. Alaninkomplexes noch 
unsicher ist. Erster saurer Glykokollkomplex: Cu-2 Glykokoll, stabil bei pn =  0,5 
bis 2,5, pro Atom Cu wird 1 H-Ion frei; Absorptionskurve (Kurven u. Zalilcn vgl. 
im Original) wie Cupriacetat in A. — Zweiter saurer Glykokollkomplcx: Cu2-3 Glykokoll, 
stabil bei ph =  2—5, bei sehr holier Verd. noch bis ph =  7; pro Atom Cu werden
0,5 H-Ionen in Frciheit gesetzt; das Absorptionsmaximum liegt im Infraroten. — 
Neutraler Glykokollkomplex: Cu-2 Glykokoll, bestandig bei pa =  5—8 u. neben dem 
bas. Komplex bis pn =  10,5; pro Atom Cu 1 H -Ion; Absorptionsmaximum 6250 A.
— Basisclier Ghjkokollkmnplex\ C u-2 Glykokoll; stabil bei pn =  8—12, oline Riick- 
sicht auf die Verd.; pro Atom Cu 2 H-Ionen; Absorptionsmaximum bei 6700 A. — 
Erster saurer Alaninkomplex: Cu • 2 A lanin; stabil bei pn =  0,5—2,5; pro Atom Cu werden 
keine H-Ionen freigesetzt; Absorption sehr schwach, nur halb so groB wie die der 
entsprechenden Glykokollverb., iihnlich der der Cu''-Ionen. — Zweiter saurer Alanin- 
komplex: Cu2■ 3 Alanin; bestandig bei pn =  2,5—6, begiinstigt durch Verd.; pro Atom 
Cu 0,5 H-Ionen; Absorption wie bei der entsprechenden Glykokollverb. — Neutraler 
Alaninkomplex: Cu-3 Alanin oder Cu2-5 Alanin; stabil bei ph =  5—9, in yerd. Lsg. 
bis 11; pro Atom Cu 1 H-Ion; Absorptionsmaximum bei 6710, holier ais fiir die neu- 
traleGlykokollverb. — Basisclier Alaninkomplex: Cu-3 (oder melir) Alanin; stabil, 
Ph =  8-—11, aber nur in konz. Lsg.; pro Atom Cu 2 H-Ionen; Maximum der Absorption 
bei 6460 A, holier ais bei der bas. Glykokollverb. — t)bcr die S truktur der fonnulicrten 
Verbb. wird folgendes ausgesagt: Es lasscn sich zwei Regeln aufstellen, die von K o b e r  
u. H aw  (J. Amer. chem. Soc. 38 [1916]. 457), daB die Absorption um so mehr naeh 
dem Blauen sich yerschiebt, je mehr die Zahl der an Cu in einem stabilen (Haupt- 
oder Kebenvalenz-)Ring gebundenen N-Atome von 2—4 wiichst, u. die zweite, daB 
die Holie der Absorptionslcurve — unabhangig von ihrer Lago — um so groBer ist, 
je hóher die Zahl der Aminosauremoll. im Komplex ist. Naeh diesen Regeln ist das 
Cu in den ersten sauren Verbb. nur an den Sauerstoff der Carboxyle gebunden; d. h. 
sie verlialten sich wie undissoziierte Salze. Bei den zweiten sauren Komplexen, dereń 
Maximum aueh noch im Infraroten liegt, allerdings schon im sehr nahen Infrarot, tr i t t  
zuerst die Andeutung einer Cu-N-Bindung auf (1 H  fur 2 Cu wird frei). Bei den neu
tralen Komplexen ist die Zahl der Cu-N-Bindungen doppelt so groB. Die versehiedene 
Zahl der Aminosauremoll. in den neutralen u. bas. Komplexen der beiden Amino- 
sauren ist aus der erheblich hoheren Absorption der A laninderiw . geschlossen worden.
— Das hier beobachtote Plianomen der Bldg. verschiedener Komplexe diirfte aueh
fiir die Proteino gelten u. hier die Bereehnung der DONNAN-Gleichgewiehte sehr kom- 
pliziercn. Vff. suclien hier den Grund fiir dio Tatsache, daB dio W erte fiir die Verhalt- 
nisse der Cu-Konzz. an den beiden Seiten einer semipermeablen Membran von den 
auf normale Weise berechneten abweichen, wenn auf der einen Seite ein Protein vor- 
handen ist, u. fiir die Beobachtung von P in c u s  u. K r e m e r  (C. 1920. I I I .  1650), daB 
nur dio Verteilung von monovalcnten Ionen, nicht aber die von Calcium zwischen 
Cerebrospinalfl. u. Serum den DoNNANschen Gleiehgewichtsbeziehungen folgt. Da 
in stark saurer Lsg. die Komplexbldg. infolge der geringen elektrolyt. Dissoziation 
der sauren Gruppen sehr gering ist, werden hier die genannten Beziehungen am besten 
gelten, was fiir das System Eieralbumin-Kobaltosalze den Befunden von B o n in o  
u. G o r e l l o  (C. 1928. II . 1191) entspricht. (J . biol. Chemistry 98. 671—705. Nov. 
1932. Califomia Institu te of Technology. Pasadena.) B e rg m a n n .

Kurt Maurer und Bruno Schiedt, Reaktionen zwischen Zuchem und Aminosduren.
III . Die Trennung von Racematen optisch aktiver Aminosduren durch Glucosidbildung 
und die Synthese eines Tripeptidglucosides. (II. vgl. C. 1932. II . 857.) Vff. setzen 
die friiher beschriebenen Kondensationsverss. m it Acetobromglucose u. -cellobiose 
einerseits u. C-Phenylglycin- u. -alaninester bzw. Leucylglycylglycinester andererseits 
fort. An Stelle der Acetohalogenglucose kann aueh 2,3,4,6-Tetraacetylglueose zur Syn
these rerw endet werden. Die erhaltenen rac. Gemische lassen sich in  einigen Fallen 
durch fraktionierte Krystallisation in  die opt. Komponenten spalten. Die acetylierten 
Glykoside sind alkaliempfindlich, sie reduzieren F eh lingscIic  Lsg. Die Yerseifung 
m it methylalkoh. NH3 liefert nur sirupose Prodd., die nicht naher untersueht wurden, —
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Sarkosinamidglucosid wird durch Emutsin  gespalten, gehórt also der /?-Reihe an. Yon 
Hefe wird es erst nach der Emulsinspaltung vergoren.

Y c r s u c h e .  Heptaacelylleucylglycylglycinestercellobiosid C3SH57 0 21N3. Amorphes- 
Pulver, F. 100°, [<x ] d 2°  =  +16,2° (Chlf., c =  0,194). Aus CH3OH sehr feineNadelchen vom
F . 193°.— Telraacetyl-C-phenylglycinesterglucosid C2lIH31On N. 1-Form dicke, kurze Nadeln 
aus CCI4 oder A. +  PAe., F. 134°, M d 20 =  —52,21° (Chlf., c =  2,504). d-Form diinne, 
verfilzte Nadeln vom F. 121°, [a]n2° =  +152,9° (Chlf., c =  2,328). Die 1-Form w ar 
ident. m it einem aus 1-Phenylglycincster synthet. hergestellten Kórper. — Fiir l-Phenyl- 
glycineslerchlorhydrat wird im Gegensatz zu F i s c h e r  [< x ]d 20  =  —89,34° (W., c =  0,638) 
gefunden, der freie Ester hat [<x]d20 =  — 105,35° (A.), das Brom hydrat [aju20 =  —21,78° 
(W.). — IleptaacMyl-C-phcnylglycincslercellobiosid C38H470 18N. 1-Form aus dem 1-Phe- 
nylglycincster. Diinne Nadeln aus A. F. 186°. LI. in Chlf., Bzl., h. A., wl. in A., unl. 
in PAe. [a]D20 =  —24,34° (Chlf., c =  0,986). Bei Verwendung von rac. Ester kann 
diese Form erhalten werden. Die d-Form krystallisierte in einem Fallc spontan in 
kurzeń Stabchen aus A. F . 144°, [ g c ] d 20 =  +43,48° (Chlf., c =  1,38). —  Hcptaacetyl-P- 
phenylalaninestercellobiosid C37H10OlaN, 1-Form diinne Stabchen aus A. vom F . 184°,
11. in Chlf., Aceton, Essigester, h. A., wl. in A., unl. in PAe. [cc]d21 =  — 19,5° (Chlf., 
c =  1,692), d-Form verfilzte Nadeln, lcichter 1. in A. F. 176°, [ajo21 =  +0,37° (Chlf., 
c =  1,096). — Spaltung des Sarkosinamidglucosids. In  wss. Lsg. bleibt [ a ] D 21 m it 
+  14,88° konstant, in salzsaurer Lsg. erfolgt sofort Spaltung, [a]o =  +38,17°, be- 
rechnet auf vorliandene Glucose [a]n =  +51,8°. Mit Emulsinlsg. ist nach 3 Tagen 
bei 37° [k]d =  +44,3° berechnet auf die yorhandene Glueosemenge. (Hoppe-Seyler’s Z. 
physiol. Chem. 213. 110—18. 6/12. 1932. Jena, Univ.) E r lb a c h .

Hans Heinrich Schlubach und Ernst Wagenitz, Uber die Halogenosen der 
fi-Iieihe und ihre Yemendung zur Synthese. V II. Mitt. Krystallisierte fi-Acetobrom-h- 
galaktose. (VI. vgl. C. 1930. II. 2766.) Durch Verkiirzung der Einw.-Dauer von fl. 
H B r auf /9-Pentaacetyl-h-galaktose gelingt es, m it 87°/0 Ausbeute an Rohmaterial die 
krystallisierte [i-Acctobrom-h-galaklose darzustellen. Durch Umlosen aus A. wird sie 
rein erhalten vom F. 85—86°, [a]D18 =  — 122,7 ±  0,5° (CC14, c =  0,994). — Sie ist 
sehr reaktionsfahig u. erscheint sehr geeignet zur Herst. weiterer einfacher D criw . 
der h-Galaktose. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 213. 87—88. 28/11. 1932. H am 
burg, Univ.) E r l b a c h .

V. Ettel, Uber die Identildt von Volemit (a-Sedoheplit) und f)-d-Mannoheplit. Von 
den 16 fiir Heptite móglichen Konfigurationsformeln scheiden 4 aus, da sie durch 
innere Kompensation opt. inakt. sind, wahrend Volemit [a]D20 =  +2,25° zeigt. 8 andere 
Formcln ( =  4 Paare von Spiegelbildern) kommen nicht in Frage, da die bekannten 
Verbb. von Volemit vcrschieden sind. Durch Vergleich der FF. u. Dreliungen der 
Alkohole u. ihrer Triacetal- u. Tribenzalverbb. wird Volemit m it fi-d-Mannohcptit (I) 
identifiziert.

V e r  s u c h e. Epimerisalion von a-d-Mannoheplonsaure. Sie erfolgt durch 4-std. 
Erhitzen einer ca. 17°/0ig. Lsg. in 20°/oig. Pyridin auf 140— 145°. Die Trennung der a- u. 

CH OH /^• ’̂ormen gelingt uber die Bariumsalze, wobei die f)-Form das leichter 1. 
i 2 Salz bildet. Die iiber ihr Phenylhydrazid u. Calciumsalz gereinigte 

HOCH /3-d-Mannolieptonsaure krystallisiert aus verd. A. in feinen Nadeln vom 
HOCH W d”  =  —2,9° (W., c =  4). — fi-d-Mannohepto.se. Durch Red.

i des Mannoheptonsaurelaetons m it Natriumamalgam. Kugelige Aggregatc
HOCH I  von feinen Nadeln aus vcrd. A., F. 140°, [a]o2° =  7,61° (W., c =  5).

■RPOH (Ohne Angabe des Drehungssinnes. D. Referent.) p-Bromplienylhydrazon,
i gelbliehe Nadeln, wl. in W. u. h. A., F . 191— 193°. — fi-d-Mannoheptit.

HCOH Mit 45% Ausbeute durch Red. der Mannoheptose. Schm. bei 150° zu 
PTT f)TT einer triiben Fl., die zwischen 180 u. 210° klar wird. [oc]d2° =  +1,9°

1 (W., c — 3), +  24,2° (7,2°/0ig. Boraxlsg., c =  2,86). Keine F.-Depression
m it Volemit. — Tribenzal-fi-d-mannoheptit. 1 Teil Mannokcptit wird in 50%ig. H„SO,, 
m it 1,5 Teilen Benzaldehyd erwarmt. Krystalle, U. in Toluol, F. 210°, [ o : ] d 20 =  — 1,3° 
(Chlf., c — 1), — 42,8° (Pyridin, c =  1). Ident. m it Tribenzalvolemit. Ais Nebenprod. 
entsteht ein Isomeres, das (noch nicht ganz rein) bei 190— 195° schm. u. [< x ]d 20 =  — 27,7° 
(Chlf., c =  1), — 72,6° (Pyridin, c =  1) hat. — Triaeetaltolemit. Aus Volemit m it 
der doppelten Menge Acetaldehyd in H 2SO., bei 0°. Es entstehen zwei Isomere, ein in 
Bzl. U. vom F. 201°, [a]D20 =  —51,9° (Chlf., c =  1), — 74,4° (Pyridin, c =  1), u. ein wl. 
Tom F. 161— 162°, [a]n20 =  —74,3° (Chlf., c =  1). (Coli. Trav. chim . Tchócoslovaquie
4. 504—12. Nov. 1932. Prag-Pohofelec, Organ. Lab. VTU.) E r l b a c h .
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V. Ettel, t)ber die KonJujuration der Sedoheptose. (Vgl. vorst. Ref.) Die nach- 
gewiesene Iden titat von Volemit ( =  a-Sedoheptit) m it /S-d-Mannoheptit p rr  n n  
macht eine Abanderung der von L a F o rg e  (C. 1920. III . 711) fiir Sedo- , 2 
heptose vorgesehlagenen Strukturformel erforderlich. Bei der Red. ent- H O ćH  
steht nun neben Volemit fi-Sedolieplit, der in F. (128°), opt. A k tm ta t TTnów 
(dreht nicht in wss. u. Boraxlsg.) u. F. des Benzalderiy. (272°) m it fi-l- ,
Ouloheptit iibereinstimmt. F iir die Sedoheptose ergibt sich demnach HOCH I  
die Konfiguration einer d-Altrokelohcptose I. (Coli. Trav. ohim. Tcheco- t jp o f t  
slovaquie 4. 513— 20. Nov. 1932.) E r lb a c i i .  i

Hans Heinrich Schlubach und Wolfgang Schetelig, Krystallisierte CO 
f),f}-Trehalose (Isotrehalose). Vff. stellen die erstmalig von FISCHER u. Att a t t  
D e lb r u c k  (Ber. dtsch. chem. Ges. 42 [1909]. 2776) ais Nebenprod. 2
erhaltene Oclaacelyltrehalose dureh Umsetzung von Acetobromglueose u. /3-Tetraaeetyl- 
glueoso her. Wesentlich ist die vollige Trockenlieit allcr Rk.-Teilnehmer u. Bindung 
des entstehendon W.; es gelingt dann, eine Kondcnsation von 50°/o zu erreichen. In- 
folge der leichten Zuganglichkeit des Acetylderiv. konnte die krystallisierte /?,/?-Tre- 
haloso (Isotrehalose) dureh Verseifung dargcstellt werden.

V e r s u c h e .  Octaacelyl-[),fi-trehalose. 1 Mol. Acetobromglueose u. 1,3 Mol. 
/?-Tetraacetylglucose werden m it Ag2C03 u. CaCl2 (alles im Hochvakuum getrocknet) 
in iiber P 2Ó5 dest. Chlf. 15— 20 Stdn. bei Zimmertemp. geschiittelt. E in Zusatz von 
Jod beeinfluCt die Rk. nicht, aueh erhohte Temp. ist wegen der Ubcrhitzungsgefahr 
nicht zu empfehlen. Der lialogenfreie Sirup wird in Bzl.-Lsg. dureh Aussehiitteln m it 
W. von der Hauptmenge Tetraacetylglucose befreit u. aus A. +  W. oder Essigester 
umkrystallisiert. Nadeln vom F. 181° (korr.) [a]D20 =  — 18,6° (Chlf., c =  1,0). —• 
(},fi-Trehalose. Aus dem Vorliegen dureh Verseifung nach Z em płen  m it NaOCH3. 
Krystalldrusen aus A., die 4 Moll. W. enthalten. F. wasserfrei 130— 135°, [ccJd17 =
—41,5° (W., c =  1,179). (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chein. 213. 83—86. 28/11. 1932. 
Hamburg, Ćniv.) E r l b a c h .

Kurt Hess, Carl TrogUS und Otto Schwarzkopf, Zur Iienntnis der Alkalicellulose.
I I . (Ein Versuch zur phasentheoretischen Behandlung von Gelreaktionen.) (I. vgl. C. 1932.
II. 1159.) In  dem System Cellulose—NaOH-—H 20  sollte nach der Pliasenregel, wenn 
Temp. u. NaOH-Konz. frei wahlbar sind, neben Gasphase u. fl. Phasc nur eine feste 
Phase auftreten u. beim Obergang des Bodenkorpers in Alkalicellulose die NaOH-Konz. 
invariant werden. S ta tt dessen besteht die bekannte Abhśingigkeit der NaOH-Auf- 
nahme von der NaOH-Konz. u. parallel dazu das gleichzeitige Vorhandenscin zweier 
fester Phasen (Cellulose u. Natroncellulose I  bzw. Natroncellulose I  +  Natroncellu- 
lo se ll). Dieser scheinbare Widerspruch m it der GiBBSschen Pliasenregel wird von 
Vff. dureh die Annahnie starrer, halbdurchlassiger Membrane in der Cellulose erklart, 
wodurch die gleichmaBige Verteilung der Bestandtcile innerhalb der von Membranen 
abgeteilten Phasen unmóglich gemaeht wird. Nach einer von ElSENSCHITZ (vgl. 
C. 1933. I- 558) abgeleiteten allgeineinen Form der Phasenregel konnen in einem 
solchen System neben Lsg. u. Gasphase noch 2 Innenpliasen, zusammen 4 Vol.-Phasen 
(neben 3 Freiheitsgraden) bestehen, wśihrend die GlBBSsehe Form nur 3 Vol.-Phasen 
zulaBt. Die Alkaliaufnalimo erfolgt bei Hydratccllulose im ganzen Konz.-Bereich 
(0—35°/o NaOH) prakt. reversibel, wodurch die Voraussetzung fiir die Anwendbarkeit 
der Phasenregel gegeben ist. — Die Innenphasen konnen folgende Zus. haben: Cellulose, 
Cellulose-II20 , Cellulose-NaOH, Cellulose-Na0H-H20 . Aus dem Ivurvenverlauf der 
NaOH- u. W.-Aufnahme ergibt sich, daB die róntgenograph. nachweisbaren Phasen 
m it konstanter Zus. von Phasen variabler Zus. begleitet sind, welch letztere Ober- 
flachenphasen (Adsorptionsglcichgewichte); fl. Phasen (innerhalb der Membrankam- 
niern) oder feste Phasen (festo Lsgg.) sein konnen. Den Vorgangen im Blicellinnern 
iiberlagern sich Yorgange an der Micelloberflache; nur erstere sind rontgenograph. 
erfafibar. —  Die NaOH-Aufnahme fiir mercerisierte Cellulose: Zwischen 0 u. 8°/o NaOH 
ist im Róntgenbild nur Hydratccllulose erkennbar (Oberflaehenrk.). Zwischen 9 bis 
ca. 12,5°/o NaOH reagieren die Cellulosemicelle unter Bldg. von Na-Cellulose I  dureh 
(Misehdiagramm Cellulose u. Na-Cellulose I), so daB bei 12,5% NaOH keine Cellulose 
róntgenograph. mehr erkennbar ist. Zwischen 12,5 u. 26%  NaOH andert sich das 
Diagramm nicht, d. h. alle weiteren Anderungen des Bodenkorpers (W.-Aufnahme u. 
Umwandlung von Na-Cellulose I  — ->- Na-Cellulose II) spielen sich an der Krystallit- 
oberflache ab. Von 28%  NaOH ab ist nur noeli Na-Cellulose I I  rontgenograph. nach- 
weisbar, das Róntgenbild andert sich nicht mehr, d. li. aueh hier spielen sich weitere
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Anderungen nur an der Krystallitoberflachę ab. F iir beide Na-Cellulosen wird ein 
Aquivalenzverlialtnis von 1 N a : 1 C6 wahrseheinlieh gemacht. Na-Cellulosc I  ist 
wasserreich (4—8 H „0 : 1 C0); Na-Cellulose I I  wasserfrei (bzw. wasserarm). Fiir Hy- 
dratccllulose liiBt sich eine empir. Beziehung zwischen der Konz. der NaOH u. der 
NaOH- u. W.-Aufnahme angeben; ebenso laBt sich das Verhiiltnis H 20 : NaOH, das 
zwischen 0 u. 40° tcmpcraturunabhangig ist, bei naturlicher Cellulosc ais Funktion 
der NaOH-Konz. wiedergeben. Die bercchneten Werte zeigen m it den gefundenen 
gute Ubereinstimmung, so daB hier eine einfache Methodc zur Erm ittlung der Zus. 
der Na-Cellulose vorzuliegen seheint. — Die von S. M. N ea le  vorgeschlagene ein- 
heithehe Behandlung der Na-Cellulosebldg. ais DoNNAN-Gleichgewicht wird auf Grund 
einer ausfiihrliehen Diskussion der Ergebnisse von den Vff. abgelełmt. Wohl aber 
kónnen kleine Anteile der Cellulose m it NaOH nach A rt eines DONNAN-Gleichgewichtes 
reagieren. Das bisherige Vers.-Materiał macht es wahrseheinlieh, daB man dio Rk. in 
erster Linie ais heterogene Rk. betrachten kann u. daB ais den heterogenen Umsatz 
uberlagernde Rkk. Oberflachenvorgiinge in  Betracht kommen, die móglicherweise den 
Charakter von DoNNAN-Gleichgewichten besitzen. (Z. physik. Chem. Abt. A. 162. 
187—215. Nov. 1932. Dalilem, Kaiser Wilh.-Inst. f. Chemie.) DZIENGEL.

Max Ulmann und Kurt Hess, U ber den Einflufl der Temperatur auf den Losungs- 
zustand meihylierler Kóhlenhydrate. Die bei der „Hendekamethylcellotriose" auf osmo- 
metr. Wege ermittelten Assoziationserscheinungen (vgl. C. 1932. II. 3081) yeranlaBten 
Vff., zum Vergleich bekannte Methylzucker zu messen. Die Ergebnisse beim a-Methyl- 
glucosid zeigen, daB hier das VAN’T HOFFsehe Gebiet schon bei ca. 0,06°/„ aufhórt. 
Eine Assoziation setzt also schon bei erheblich geringerer Konz. ais bei der „Hendeka- 
methylcellotriose“ (oberhalb 0,3°/o) ein. Zum Vergleich m it diesen bei 20° zu beob- 
aehtenden Assoziationserscheinungen wurden die gleichen Verbb. bei 0° in der B eck- 
MANNschen A pparatur gemessen. Es zeigt sich, daB a-Methylglucosid selbst bei Konzz. 
bis ca. 2°/0 u. die „Hendekamethylcellotriose" bis ca. l,9°/o keine Assoziation auf- 
weisen. Bei letzterer Yerb. wird die friiher (1. c.) beobachtete Aufteilung des Molekiils 
auch bei 0“ gefunden, wobei sich bei Konzz. von 0,7 bis l,9°/0 Mol.-Geww. von 238 
bis 454 crrechncn (Methyltriose, Mol.-Gew. 658,4 bereehnet). (Ber. dtsch. chem. Ges. 
66. 68—71. 4/1. 1933. Dahlem, Kaiser Wilh.-Inst. f. Chemie.) D z ie n g e l .

Endre Bemer, tfber den Glycerinabbau des Lichenins. Die widersprechenden E r
gebnisse verschiedener Forscher iiber den Abbau des Lichenins (vgl. z. B. C. 1926. I. 
622; 1927. I. 1151; 1927. II. 1343) sind nach Vf. durch t)berlagerung zweier Erschei- 
nungen zu erklaren. Zum Teil wird das Liclienin vom Glycerin gel. u. adsorbiert bei 
der Fiillung m it A. Lósungsm. Es wird infolgedessen 11. in W , verliert aber in der Lsg. 
das Glycerin u. fallt wieder aus. Teilweise wird das Liclienin jedoeh zu einem in W. 11. 
Prod. verandert, das ein Molgew. von 1— 2000 zeigt. Dieses ,Lichosan“ ist aber kein 
reines (C6H 10O5)n> sondern es stellt ein Rk.-Prod. zwischen Glycerin u. Lichenin dar. 
DaB das Glycerin chem. gebunden ist, wird erwiesen durch Acetylierung, mehrfaches 
Umfiillen u. Regenerieren des Lichosans durch Verscifung; Mol.-Gew., Drehung u. 
Glyceringeh. waren unverandert. Dor Abbau ist also wohl ais eine A rt Alkoliolyse 
unter Bldg. von Glyceringlykosiden aufzufassen.

V e r  s u c li e. Lichenin aus islśind. Moos ha tte  [a]rr° =  ca. +12° (2-n. NaOH). 
Triacetat, [oc]d20 =  —36° (Chlf.). — Abbau mit Glycerin erfolgt durch Erhitzen auf 
240° unter LuftabschluB. Ausfallen m it A., dann m it W. das Lichosan extrahieren. 
Amorphe weiBe Substanz, Mol.-Gew. 1780—2030, unter Berueksiclitigung des Asche- 
geli. 2400—2760, [< x ]d 20 =  +38° (W.; c =  1,06). Enthiilt 3,6°/q Glycerin. — Lichosan- 
acelat. Aus Liehosan m it Acetanhydrid in Pyridin bei 40°. Reinigung durch Umfallen 
aus Chlf. PAe. u. Umlósen aus A. [a]n zwischen — 15 u. +22° (W.) fiir verschiedeno 
Priiparatc. Verseifung m it methylalkoh. NH3 ergibt wieder Lichosan. (Liebigs Ann. 
Chem. 500. 52— 61. 21/12. 1932. Trondheim Norges Tekniske Heiskole.) E r l b a c h .

Kóiti Masaki, Eine spektrochemische TJntersuchung der chemischen Konslitution 
eines Produkies der Reakiion zwischen Ceniralit und gasfórmigem Stickstoffdioxyd. Di- 
nitrodiphenylathylhamstoff. Die stabilisierende Wrkg. von Centralit (Diphenyldiathyl- 
harnstoff) beruht darauf, daB das bei der Selbstzers. von Nitroglycerin oder Nitro- 
eellulose freiwerdende NO., weggefangen wird. Das Prod. der Rk. zwischen Centralit 
u. NO, ist nach A p a r d  (Ć. 1927. II- 2531) Tetranitrocentralit. Vf. erhalt eine gelbe 
Verb. Yom F. 207—210°, der sich von dem des Tetranitrocentralits (175°) unter- 
scheidet; das Absorptionsm axim um  (HARTLEY-BALY-Aufnahmen) der Verb. liegt bei 
335 m/ł. Zum Vergleich wird das Absorptionsspektrum folgender Yerbb. aufgenommen:
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(1. Zahl F .; 2. Zahl Lage des Absorptionsmaximums) 4,4'-Dinitrodiphenylatliylharn- 
stoff 213,5°; 335 m/t; 4,4'-Dimtrodiphenyldiathylliarnstoff 145,5°; 325 m/t; 2,4,2',4'- 
Tetranitrodiphenyldiathylharnstoff 175°; kein ausgesprochenes Absorptionsmaximum; 
Pbenyluretlian 51,5°; 2G9 m/t; p-Nitrophenylurethan 127°; 325 m/t; 2,4-Dinitrophenyl- 
urethan 110—111°; 268 u. 288 m/t; o-Nitracetanilid 92—93°; 266, 283 u. 333 m/t; 
m-Nitracetanilid 145°; 284 u. 332 m/t. p-Nitracetanilid 207°; 321 m/t; p-Nitroathyl- 
acctanilid 117—118°; 285 m/t. 2,4,6-Trinitroacetanilid 208°; 243, 265, 283 u. 311 m/t.
— Die durch Bckandlung von Centralit m it NO, erbaltene Verb. ahnelt iii F ., Zers., 
Absorptions- u. Rontgenspektrum 4,4'-Dinitrodiphenylathylharnstoff. (Buli. chem. 
Soc. Japan 7. 353—62. Nov. 1932. H iratuka, Kanagawa. Nayal Explosives Factory. 
Research Dept.) L o r e n z .

Stanton A. Harris, Abnorme Reaklionen von Organomclallverbindungen. A. Die 
abnorme Reaktion von Ginnamylchlorid mit Magncsium. B. Grignardreagenzien aus 
lialogenierlm tertidren Am inm . Die Angaben iiber Cinnamylchlorid sind bereits fruher 
referiert (GiLMAN u. H a r r is , C. 1931. II. 3334. 1 9 3 2 .1. 221. II . 1168). — 3-Brom- u.
3,-5-Dibrompyridin reagieren nicht m it ak tm erte r Mg-Cu-Legierung in A.; bei hóherer 
Temp. entstehen tcerige Prodd. 2-Jodpyridin gibt m it Mg in A. eine griine Lsg. u. 
einen in A. unl. Tecr; alle diese Prodd. geben intermediar Farbrkk. m it MlCHLERs 
Keton. Die Lsg. aus Jodpyridin gibt m it C 02 u. C0H 5-N : CO keine D eriw . Die Poly- 
merisationen sind wahrscheinlich auf die Addition des intermediar nachweisbaren 
GRIGNARD-Reagcns an d ie -N : C-Bindung zuriickzufuhren. o-Jod- u. o-Bromdimethyl- 
anilin  reagieren m it Mg u. etwas J  in A. sehr leickt, dagegen reagiert p-Bromdimethyl- 
anilin  auBerst schwer. (Iowa State Coli. J . Sci. 6. 425—28. 1932.) Ost e r t a g .

V. Cupr und J .  S irućek, Die Berylliumsalze der Paraderimte der Benzolsulfosaure 
und ihre Iiydrolyse. Neu dargestellt wurden folgende Salze: 1. Be(C,H5-C6H4-S03)o-
6 H 20 , 2. Be(Cl• CcH 4S 0 3)2• 6 H 20 , 3. BetBr-CoH.SOj^-e H„0 u. 4. Be(0H-C6H4S 03)2-
6 H ,0 . Diese u. das 5. Be(CGH5■ S 03)2• 6 H ,0  sowie 6. Be(CH3-C0H4SO3)2'6  H20  sind 
(bis"auf 3.) an der Luft bestiindig, u. lassen sich aus W. umkrystallisieren. Das p-Jod- 
deriv. konnte nicht isoliert werden. Die Aciditat bzw. Hydrolyse wurde 0,5—0,005-m. 
Lsgg. bei 20° m it Hydro-Chinhydron- u. Chinhydronelektroden gemessen. Boi allen 
Salzen war die Aciditat der Lsg. aquivalenter Konz. prakt. gleieh. Die Abhangiglceit 
der ph von der Konz. in verdiinnteren Lsgg. (unter 0,1-m.), kann annahem d durch 
folgende fiir Be-Salze fruher vermittelte u. von den starken anorg. Siiuren abgeleitete 
Beziehung bestimmt werden: pn  =  —0,85 log (Be” ) +  1»85. Der Fehlor ist <  0,1 pn- 
Bei Konz. 0,1—0,5-m. ist die Aciditat der gemessenen Salze kleiner ais die des BeCl2- 
4 H aO, BeBr2-4 H 20  usw., jedoch grolBer ais die des BeSO.,■ 4 H 20 . Bei der Abhiingig- 
keit yon [H ']'/[Bo"] von der Konz. wurde ein Minimum bei 0,1—0,5-m. Lsgg. beobachtet; 
fruher untersuehto Be“-Salze verliielten sich analog. (Publ. Fac. Sci. Univ. Masarylc
1932. Nr. 157. 25 Seiten. Brunn, Inst. f. anorg. Ch. der 3\Iasaryk-Univ.) Ma u t n e r .

John W. Baker und Leslie Hey, Die salzbildenden Charakteristica von doppelt und 
einfach gebundenen Elementen der Śauerstoffgruppe. Teil 4. Oxoniumphosphate der 
Carbonylgruppa und Untersuchungen m it Derivaten vom Typus CeH&GH2-COB. (3. vgl. 
C. 1932. II. 1616.) Die schon von K la g es  u . A l l e n d o r f  (Ber. dtsch. chem. Ges. 31 
[1898]. 1300) durch Einw. yon siruposer Phosphorsaure auf die betreffenden Verbb. 
erlialtenen krystallinen Additionsyerbb. von Acetophenon u. p-Metliylacetophenon m it 
H 3P 0 4 -wurden damals ais lose Verbb. A r-C0-CH 3-H3P 0 4 angesehen. Nach dem fiir 
Lsgg. in  H 2S 04 erhaltenen Beweismaterial scheint es geringem Zweifel zu unterliegen, 
daB sie tatsachlich die Pseudosalze ArC(CH3)(O H )-0-P 03H2 sind, so daB das Verh. 
der Carbonylyerbb. in H3P 0 4 durch die Gleichgewichte dargestellt wird:

_ £ L  ©
A rC R :O +  H 3P 0 4 ^  ArCR(0H)• O• P 0 3IIa +  A rC R:01I +  - 0 -P 0 sH3 

Almliehe krystalline Phosphate wurden erhalten aus Benzaldehyd, C7H 60 4, H3P 0 4, 
sehr instabil u. Anisaldehyd, C8H 80 2, H3P 0 4, F . 82°. Mit Benzoesaure- u. p-Anissdure- 
(ithylester konnten keine krystallinen Deriyy. erhalten werden, aber die Existenz 
ahnlicher Gleichgewichte wurde durch Messung der Yerteilung dieser Ester zwischen 
Lg. u. H3P 0 4 erhalten. Obgleich das Gleichgewicht hierbei weit mehr zugunsten der 
freien Carbonylderiyy. liegt ais in  H 2S04-Lsg., so ist doch seine Verschiebung in dieser 
Richtung sowohl durch Verdiinnung ais auch durch Zufugen eineś gemeinsamen lons 
([NH4]2H P 0 4) genau der in letzterem Losungsm. beobachteten analog (Tabelle). Die 
salzbildende K raft des Carbonylsauerstoffs ist infolge der induktiven Wrkg. der C6H5 •

XV. 1. 84
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CH2-Gruppe bei den Benzy deriw . etwas hóher ais bei den entsprechenden Phenyl- 
dcriw ., was sich aus der Unters. der Verteilung von Phenylessigsaureathylester bzw. 
Benzylmethylketon zwischen Lg. u. H2S04 bzw. H 3P 0 4 von yerschiedenen Konzz. ergibt.

In  bezug auf den EinfluB der positiven Ladung des Carbonium-Oxonium-Kations 
auf den in H2S04-Lsg. auftretenden Betrag an m-Substitution, ist aus tlieoret. Griinden 
bei der Benzylreihe eine viel groBere Zunahme an m-Substitution in H2S0.,-HN03 
gegenuber der in IIN 0 3 zu erwarten. Da aber bei der Benzylreihe infolge yon Nebenrkk. 
Nitrierung m it 100°/0ig. oder freies S 03 enthaltender H 2S04 nicht verwendbar war, 
imiGto sie in 90%ig. H2S04 vorgenommen werden, was aber schon der Hydrolyse der 
Salzform giinstig ist. Es wurde gefunden, daB bei Nitrierung von Phenylessigester in 
90%ig. H 2S 04-Lsg. der Betrag (25%) u. ebenso die Zunahme (14%) des Betrags (be- 
zogen auf H N 03 allein) an m-Isomerem annahernd dieselbcn sind wie die bei Benzyl
methylketon erhaltenen Zahlen (29% bzw. 11%)- (J . chem. Soc. London 1932. 2917 
bis 2923. Dez.) B e h r l e .

John W. Baker, Die salzbildenden Cliarakteristica von doppelt und einfach ge- 
bundenen Elementem der Sauerstoffgruppe. Teil 5. Die liolation von Campher in  starken 
Mineralsauren. (4. vgl. vorst. Ref.) Dio Tatsache, daB Lsgg. von d-Campher (I) in 
konz. H2SO,i stark linksdrehend sind, wurde bisher einer roin physikal. Losungsm.- 
Wrkg. zugeschrieben (vgl. P a t t e r s o n , D u n n , B u c h a n a n  u. L o u d o n , C. 1932.
II . 1617). Die Messung der Verteilung von I  zwischen Lg. (Kp. 100—120°) u. H 2S 04 
bzw. H3P 0 4 bei 19° ergab starkę Anhaltspunkte fiir die Hypothese, daB die Links- 
drehung yon I  in H 2S04 niclit yom freien CamphermoL, sondern entweder vom Oxonium- 

©
kation C9H 16C :O H  oder dem entsprechenden Pseudosalz C9H16C(OH) ■ O ■ SOaH her- 
rulirt, wrobei die Gleichgewichte analog denen fiir yerschiedene Carbonylderiw . postu- 
lierten folgendermaBen dargestellt werden konnen:

J L  0
C9H 16C :0  +  H 0 -S 0 3H C9H I6C (0H )-0 .S 03H ^  C!,H16C : 0 H + o -s o 3h

loslich ~<----------------  unlosl ich in Ligroin ---------------- >-
Sowohl durch Verdunnung der H 2S 04 wie auch durcli die gemeinsame Ioncnwrkg. 
von zugefugtcm (NH4)2S 04 werden die Gleichgewichte von rechts nach links ver- 
schoben. DaB die Lsg. yon I  in der Siiure nicht eine rein physikal. ist, erhellt auch 
daraus, daB der Verteilungskoeff. zwischen Lg. u. H 2S 04 einer bestimmten Konz. sich 
m it der Konz. yon I  andert. — Bei der Messung der entsprechend zu erkliircnden Links- 
drehung von I  in H 3P 0 4 wurde sogar ein krystallin. Campherphosphat (wahrscheinlich 
das Pseudosalz C„H10C(OH)-O-PO3H2) isoliert. — Obigen Befunden entsprechend 
ergab sich, daB l-Camplier in Lg. [a]5401 =  —70,9° u. in 95%ig. H2S 04 =  +75,4° 
h a t u. daB [a]54(!1 von d - Camphersim remcthylcstcr von +60,3° in Lg. auf +7,5° in 
95,4%ig. H 2S04 herabsinkt. (J. chcm. Soc. London 1932. 2923—27. Doz. Leeds, 
Uniy.) " B e h r l e .

Vladimir Marecek, Synthese der Benzoesaure aus Chlorbenzol, Kohlenmonozyd und 
Wasser. Die theoret. Voraussetzungen der Bldg. yon Benzoesaure aus C0H5C1, CO u. 
H 20  unter Druck werden diskutiert u. der EinfluB von Temp., Druck u. Katalysatoren 
^vird studiert. Es zeigt sich, daB eine Synthese unter Druck (50 at) bei iiber 300° u. Cu2Cl2 
oder Aktiykohle ais Katalysator moglich ist. Ais Nebenprodd. entstehen CcH„, HC1, 
C02, C u. yerharzte Stoffe. Die Ausbeute war 3,9%  in einem Reaktionsgang, auf an- 
gewandtes Chlorbenzol gerechnet. (Chem. Obzor 7. 171—73. 31. Aug. 1932.) Matjtn er .

Armand J. Quick, Einflu/] der ortho-Substilution au f die Kondensationsfahigkeit ton  
Benzoesaure. Im  Hundeorganismus bilden o-Methyl-, o-Chlor-, o-Brom-, o-Jod-, 
o-Nitro- u. o-Oxybenzoesaui'e im Gegensatz zu den m- u. p-Isomeren keine Hippur- 
siiuren. Auch auf die Kondensation m it Glucuronsaure ist die ortho-Substitution 
yon EinfluB. Doch hiingt dieser hier yon der N atur des o-Substituenten ab. Methyl 
ist ohne Wrkg, Chlor u. Hydroxyl hemmen deutlich die Ausscheidung einer Glucuron- 
siiiireyerb., N 0 2 fast yóllig. NH2 erhóht umgekehrt die Ausbeute an Glucuronsaure- 
deriy. Ausscheidung unyeriinderter Saure war nur bei stark sauren o-Substituenten 
bemerkbar. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 29. 509—10. 1932. Cornell Uniy. Medieal 
College. Dept. of Surgical Research.) B e r g m a n n .

Tsutomu Kuwata und Shizuka Tategai, Katalytische Wirkung von Silicagel au f 
die Iłeaktion ron Camplien mit Oxalsdure. Eine Synthese von Isóbomeol. Nach 
B a s l e r  & Co. (D. R. P. 193301 [1908]) soli man aus Camphen u. wasserfreier Oxal-



1 9 3 3 . I . D . Org an ische  Ch e m ie . 1 2 8 7

saure eine theoret. Ausbeute an Isobornylestern erhaltcn. Vff. erhielten bei der Nach- 
priifung dieser Angabe meist nur 65% ; die Rk. verliiuft unterhalb 100° schr langsam, 
oberbalb 150° unter unvermeidbarer Polymerisation. Es gelang abor, dio Rk. in Ggw. 
y o i i  Silicagel unterhalb 100° durchzufiihrcn; die Ausbeute an Isoborneol iiberstieg 
aber aucb kier nicht 75% ; bei naherer Unters. ergab sich, daB ein Gleichgewicht 
zwischen Camphen, Oxalsiiure u. Oxalsauremono- u. -diisobornylester vorliegt. Dio 
Bldg. von Bornylestern aus Pinen u. Oxalsauro ist nicht umkehrbar, da man aber 
liierbei erhebliche Mengen Polymcrisationsprodd. erhalt, ist dio Ausbeute meist 
unter 76% . — Oxalsaurediisobornylester, Nadeln aus A., F . 114—115°. Omlsiiuremono- 
isobornylesłer, Blattehen aus PAe., F . 40,5°; zers. sich bei hóherer Temp. unter Bldg. 
von Oxalsauredibornylestcr, Camphen u. Oxalsaure. (J . Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.]
35. 303 B—04 B. 1932. Tokyo Imp. Univ.) O s t e r t a g .

A. W. Ingersoll und Frank B. Burns, Losliclikeitsbeziehungen zwischen optisch 
isoniercn Salzen. 2. Mitt. Die camphersauren Salze des a-{p-Tolyl)-athylamins. (1. ygl.
C. 1932. I. 1518.) Dio Moglichkeiten, dio bei der Kombination einer teilweise in Anti- 
poden zerlegten Substanz A m it einer raeem. oder m it einer gleichfalls teilweise zer- 
legten Substanz B gegeben sind, sind in der 1. Mitt. ausfiihrlich diskutiert worden. 
Fiir den dort ais 7 zitierten Fali war schon ein Beispiel angegeben worden, in dem dio 
Lóslichkeitsreihe der vier stabilen Salze die folgende war: (d B  d  A  oder 1 B \ A ) < ,  
(d i?  dl A  oder 1 B  dl A)  <  (d B 1A  oder 1 B U  A)  <  dl .B dlj4. Fiir den Fali der 
Camphersauro u. des a-(p-Tolyl)-athylamins, der gleichfalls unter Nr. 7 fallt, ergibt 
sich folgendo Reihe: (d l i  1 A oder 1 B  d  A ) <  (d B  dl A  oder 1 B  dl A)  <  dl B  d l A  <  
(d B  d A  oder 1 B 1 A).  S t e n b e r g  {Z. physik. Chem. 70 [1910]. 534) hat dio (+)-Baso 
ais (—)-Malat, die (—)-Base ais (- f )-camphersaures Salz erhalten. Wie Vff. fanden, 
geniigt fiir beide Formen der Basc die ( +  )-Camphersauro allein. Eine wss. alkoh. Lsg., 
die aquivalente Mengen rac. Baso u. (+)-Saure enthalt, scheidet die sauren campher
sauren Salze des Typs 1 B  d A  u. d B  d A  in ganz ungleiehen Mengen ab. Aus particll 
akt. Base (t)berschuB von 1 B)  u. rac. Camphersaure konnte — m it cinigen Schwierig- 
keiten — 1 B  dl A  rein, dl B  dl A unrein erhalten werden; letztores konnte natiirlich 
aus den Komponenten rein dargestellt werden. -— Bei der Zerlegung der Baso m it 
(+)-Camphersauro — m it (—)-Apfclsiiure mu 13te haufig umkrystallisiert werden — 
in A.-W. wmrde das saure Salz 1 B  d A  ais Oktaeder, das d B  d .4-Salz ais Prismen 
erhalten. — (— )-a-(p-Tolyl)-dlhylamin-(-\-)-camphorat, C10H 2uO4N -H 2O. Aus W. oder 
verd. A. Oktaeder. F. (wasserfrei) 173°. Loslichkeit (wasserfroi) 1,00 g, (Hydrat)
1,05 g in 100 g W. (25°). [ajc25 =  +8,75° (in A.; wasserfreics Salz). — (-{-)-Camphcr- 
saures (-\-)-<z-(p-Tolyl)-at1iylaviin, ClgH2gO.,N. Aus W. Prismen, F. 187°. [a]o25 =
+  23,1° (in 95%ig. A.). Loslichkeit in W. von 25°: 2,49 g in 100 g W. — (— )-ot.-(p-Tolyl)- 
iithylamin. Aus dem 1 B  d /l-Salz. Kp. 205°. (Z25, =  0,9190. [ajn25 =  +34,3°(homogen).
— (-\-)-u.-(p-Tolyl)-athylamin. Aus dem d B  d yl-Salz. Kp. 205°. eZ254 =  0,9185. [a]D25=  
+34,6°. ( S t e n b e r g  hat etwas hohere Drehwerte). — Rac. camphersaures (—)-a- 
(p-Tolyl)-athylamin, Ci0H 20O.lN ,H 2O. F. 169°. [a]o2!1 = —6,18° (in A.). Loslichkeit 
in W. von 25°: 1,53 g in 100 g. — Rac. camphersaures rac.-(a)-(p-Tolyl)-athylamin, 
C19H 290.,N. Aus W. Nadeln, F. 180°. Loslichkeit in W. von 25°: 1,66 g in 100 g. (J. 
Amer. ehem. Soc. 54. 4712—15. Dez. 1932. Naslwille, Tennessee, Vanderbilt 
Uniy.) B e rg m a n n .

William J. Hale, E in  Vorschlag, den Stamm „Xen" von A . W. Hofmanns Xenyl ais 
Grundlage fiir die Nomenklatur von Biphenyl (Diphenyl) und seinen Derivalen anzunehmen. 
Vf. erweitert den Vorschlag von A. W. H o fm a n n  (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 55 
[1862] 901), das Biphenylylradikal ais „Xenyl“ zu bezeichnen, dahin, daB der zu- 
gehórige KW-stoff, das Diphenyl, ais Xenen, dessen techn. wertvolle o- u. p-Oxy- 
deriw . (o- u. p-Phenylphenol) ais o-Xtnol bezw. p-Xenol, dessen Monocarboxyderivv. 
ais o-, m- oder p-Xenoesaure, dessen H aloidderiw . ais o-, m- oder p-Ch!orxenen usw. 
bezeichnet werden kónnten. (J. Amer. chem. Soc. 54. 4458—59. Nov. 1932. Midland 
[Mich.], Dow Chem. Co.) B e h r ł e .

H. Hock und W. Susemihl, Auloxydation von Kohlenwasserstoffen: t/ber ein durch 
Autoxydałicm erhaltenes Telrahydrcmaphthalinperoxyd. I. Mitt. Die Verfarbung von. 
Tetralin an der L uft geht auf Bldg. eines Peroxyds zuriick, das qualitativ m it Fe(CO)5 
naehgewiesen werden kann (Erwarmung, Dunkelrotfarbung u. Kohlenoxydentw.) u. 
duroh Behandeln von Tetralin m it Luft bei 75° rein dargestellt werden kann: Tełralin- 
peroxyd, C10H 12O2, aus viel PAe.-Nadeln, F. 56°. Oxydation m it Perm anganat fiihrt 
zu Hydrozimt-o-carbonsauie, Red. m it Kaliumjodid in Eg. zu ac.-Tetrahydro-a-naph-
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thol, h. Lauge zu a-Ketotetrahydronaplithalin. Banach ist die Formel des Peroxyds1, 
was die Losliclikeit des Pcrósyds in vcrd. Lauge unter Bldg. eines einbas. Śalzes, 
CioHu 0 2Na '2  H20 , doppelbrechende Nadoln, gut crklart. Die n. Tetralinformel maclit

CH, 
r ^ r ^ C i L

CHj CH

H40

I  B  O- OH

C
i

C

CII CII 
I I

CH CH2
h . c ^ ^ ^ ^ c h .

CH

CH CH.
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I I ^ C ^ ^ ^ - C H ,  
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C
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infolge der Unangreifbarkeit des BzI.-Ringes die Bldg. von I  nicht yerstandlicli; es 
mussen isomere Tetralino vorhanden sein, dereń Doppelbindungen sich auf beide Kerne 
rerteilen. DaB es solche gibt, scheint aueh die Tatsache zu zeigen, daB Naphthalin 
im Gcgensatz zu den Dihydronaphthalincn boi der Hydrierung auf der Tetralinstufe 
keine Verringerung der Cesehwindigkeit zeigt (WlLLSTATTER u. K in g , Ber. dtsch. 
chem. Ges. 45 [1917]. 529. Dio reaktionsfiihige Form des Tetralina, deren addierendo 
Doppelbindung zwischen einer a- u. einer /?-Stellung liegen muB, diirfte naeh I I  oder 
I I I  — also fulvenahnlich — gebaut sein. Vff. ziehen I I I  vor, weil I I I  dem Cyclohexen 
ahnlich ist, dessen analoge Autoxydation Z e l i n s k y  u. B o r is s o w  (C. 1930. II. 
2523) untersucht haben. Die Bldg. von I  aus I I I  diirfte uber IV u. vielleicht noch V 
verlaufen. — Bei der Bed. zu ac.-Totrahydro-a-naphthol entsteht naeh Vff. H 20 2, das 
das Yerwendete Jodkali zu Jod  oxydiert. U nter weniger gelinden Aufarbeitungs- 
bedingungen crhalt man 1,2-Dihydronaphthalin. — Es wurden fiir das Peroxyd dio 
folgendon Konstanten erm ittelt: d7S<ii  =  1,0988, na =  1,538 93; nne =  1,544 71; 
np =  1,554 73, samtlich bei 78,8°. Dio m it diesen W erten ermittelten Exaltationen 
iiber die theor. Mol.-Refraktionen u. -Dispersionen (Peroxydaquivalente aus dem 
Methylhydropcroxyd) stimmen gut m it den spez. Exaltationen des Tetralins (AtrWERS, 
Ber. dtsch. chem. Ges. 46 [1913], 2990) iiberein. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 61—68. 
4/1. 1933. Clausthal, Bergakademie. Inst. f. Kohleehcmie.) BERGMANN.

O. Schmitz-Dumont und K.Hamann, Uber die aktiven Wasserstoffatome poly- 
merer Indole. Die Dimerisations- u. Trimerisationsprodd. von Indolen konnen nicht 
die ihnen bisher zugeschriebenen Strukturformeln (Diskatol I  naeh O d d o , C. 1924. 
I. 2364; Triindol I I  naeh T s c h e l in z e w ,  C. 1916. I. 1246) besitzen. Vff. fanden niim-

JCH— N1-
CH

lich, daB sich imDiindol, Diskatol u.Di-[7-methylindol] je 2, imTriindol 3 aktivo H-Atomc 
m it der Methode von Ze r e w it in o w  nachweisen lassen. Die untersuchten Stoffe 
lassen sich unverandert aus den Reaktionslsgg. regenerieren. Gegen die naheliegende 
Annahmo, daB die Dimeren Cyclobutane, die Trimeren Cyclohesane sind, spricht die 
Feststelhmg, daB sich die zwei bzw. drei NH-Gruppen nicht gleich verhalten. So 
reagiert Diindol, Diskatol u. Triindol nur m it je 1 Mol. Phenylisocyanat: Prod. aus 
Diindol, O^H^ON,, F. 179—180°; aus Diskatol, C25H 23ON,, F . 219°, aus Triindol, 
C3iH26N40 , F. 217°. — Im  Original werden einigo wesentliciie Verbesserungen der 
7, er b  w IT I ,vo w-Method ik beschrieben. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66. 71—76. 4/1. 1933. 
Bern, Univ. Chem. Inst.) B er g m a n n .
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A. Quilico, Uber die Struktur der Pyrrolschwarze. (Vgl. C. 1933. II . 3559.) Nach
dem Yf. iiber den gegenwartigen Stand unserer Kenntnisse uber die Struktur der Pyrról
schwarze berichtet hat, beschaftigt er sich m it der Best. der GroBenordnung ihrer Mole- 
kulargroBe. Die Unters. der halogen- oder schwefelhaltigen Azopyrrolschwarzc (vgl.
C. 1931. II. 2160) u. die Best. der C02, die sich beim Erhitzen der unter katalyt. Wrkg. 
von Fe entstandenen Pyrrólschwarze entwickelt, macht eine Molekulargrofie derselbcn 
GroCenordnung wio boi den Hauptbestandtcilen des Anilinschwarz wahrschcinlich. 
Man kann nach verschiedenen Methoden typ. Oxypyrrolschwarze m it der Beziehung 
C : N =  4 :1  erhalten, bei dcnen demnach Oxypyrrolringe ohne Seitenketten yorhanden 
sein miissen. Einige von diesen in Alltali ]. Schwarzen wandeln sich bei der Methylie- 
rung m it Diazomethan in kastanienbraune, in Alkali unl. Prodd. um, m it der Bezie
hung C : N  =  5 :1 , bei denen also in jeden Pyrrolring ein CH3, wahrscheinlich in Form 
der —0CH 3-Gruppe, eingetreten sein muB. Der urspriingliche Sauerstoff der in Alkali
1. Schwarzo mufi also in Form von Phenol-OH oder von enolisierbarem CO zugegen 
sein. — Dio Bromierung des Schwarz fiihrt zu Prodd., die Brom in der Beziehung N : B r=  
1 :1  enthalten. — Eine Gruppe von Schwarzen, die bei der Oxydation von Pyrrol 
in Ggw. von Fe erhalten werden, liefern beim Erhitzen auf 150—250° bctrachtliche 
Mengen C 02, die in Anbetracht der Unlóslichkeit in Alkali wohl nicht aus Carboxyl- 
gruppen stammen konnen. — Es wird auf die groBc Analogie zwischen Pyrrolschwarzen
u. Huminsubstanzen hingewiesen, die nach einigen Autoren Tom Furan abstammen. 
(Gazz. chim. ital. 62. 822—39. August 1932. Mailand, Poły technikum.) F ie d l e r .

W. Norton Jones jr. und E. Emniet Reid, Die Zusammensetzung und die mog- 
liche Konslilution einiger Schwcfelfarbstoffe. Dio meisten S-Farbstoffe konnen nicht 
krystallin. erhalten werden u. bilden kolloide Lsgg., was ihre Unters. sehr erschwert; 
immerhin ergibt sich aus dem bisherigen Tatsachenmatcrial die Thiazinnatur der 
schwarzen u. blauen Farbstoffo; fur Immedialreinblau ist die IConst. I  festgestellt. 
Vff. versuclien nim, die Konst. einiger aus Diphenylaminderiw. hergestellter S-Farb
stoffe zu ermittehi. Dio Verś.-Bedingungen wurden so gewahlt, daB immer Prodd. 
m it konstantem S-Geh. entstanden, was nur in einem Falle nicht gelang. Die Prodd. 
zeigten alle bekannten Eigg. der S-Farbstoffe. Verss. zur Best. der Mol.-Geww. waren 
erfolglos. Dio empir. Formeln lieBen sich aus dem N-Geh. bereclmen; die N atur der 
S-Atome ergibt sich aus dem Verb. der Farbstoffe bei der Red. m it SnCl2. Hierbei 
werden die S-Atome teilweise in Form von H 2S abgespalten. Das aus 4-Oxydiphenyl- 
amin u. Na2S2 in sd. W. hergestellte Oxothiodiphenylimid (II) (Be r n t h s e n , L ie b ig s  
Ann. Chem. 230 [1885]. 182) bleibt ebenso wio die sehr ahnlicho Verb. III bei diesor 
Rk. unveriindert. Es ergibt sich daraus, daB dio S-Atome der Thiazingruppc u. dio 
unm ittelbar an die Benzolkorne gebundenen S-Atome bei dieser Behandlung nicht 
abgespalten werden; dio ais II,S  abspaltbaren S-Atome gehóren Polysulfidgruppen an. 
Aus diesen Tatsachen lassen sich fiir die Einheiten, aus denen sich die Moll. der ein- 
zelnen Farbstoffo aufbauen, die Formeln IV, V, VI, VII u. V13a ableiten. Eine Unters. 
des bei der Red. m it SnCl2 entstehenden Riickstandes ergibt, daB nicht wTie bei der 
Red. m it Na2S20,, eine Leukoverb. entstanden ist; die Prodd. haben iihnliche Eigg. 
wie die Verbb. I I  u. III. Die Polysulfidstruktur erklart die Bldg. kolloider Prodd. — 
Es ist ferner festzustellen, daB die von den Yff. dargestellten rotlichen Farbstoffe 
nu r 1 Auxoehrom (OH), die blauen u. griinen dagegen 2 (OH u. NH2) enthalten. Dio

N N N
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Anzalil der eintretenden S-Ketten ist von der Anzahl der Substituonten im Ausgangs- 
material abliilngig.

V o r s u e h e .  Bei der Darst. von 4-Oxydiphmylamin nach Calm  (Bor. dtsch. 
chem. Ges. 16 [1883]. 2799) wird die Aufarbeitung verbessert. 4'-Oxy-4-methyldiplienyl- 
amin, aus Hydrochinon u. p-Toluidin m it CaCI2- 4-Amino-4'-oxydip7ieny1amin, aus 
p-Aminophenol u. p-Plienylendiamin bei 170—180°. — ,,Bordeaux Y “ C,2H 7ONS3 (IV), 
aus 4-Oxydiphenylamin m it Na2S u. uberschussigem S in W. bei 145—150°. Unl. in 
indiffercnten Losungsmm. u. in Eg., konz. HC1 u. verd. H 2S04, 1. in konz. H 2S 0 4 blau, 
in Na2S-Lsg. braun, in h. Pyridin u. Anilin kirschrot. Verss. zur Darst. krystalliner 
D criw . waren erfolglos. Beim Kochen m it SnCl2, konz. HC1 u. etwas H 3P 0 4 in Eg. 
werden 0,84 Atome S ais H ,S abgespalten. — „Bordeaux X “ C13H I0ON2S3 (V), aus 
4'-0xy-4-methyldiphenylamin, Na2S u. S in W. bei 120°. L. in konz. H 2SO,, tiefyiolett, 
sonst wie BordeauxY. Gibt bei der Ecd. m it SnCl2 1,7—2 Atome S ab. „GrunZ“ 
wurde analog aus 4-Amino-4/-oxydiphenylamin dargestellt u. trotz gleicher Arbeits- 
weise in PriŁparaten m it verschiedenem S-Geh. gewonnen; Zus. 0 12H 7ON2S9 u. C12H 7- 
ON2S7 (VII u. YHa), die boi der Red. m it SnCl2 5,8—5,9 u. 3,7-—4 Atome S abgeben. 
L. in Na2S-Lsg. griin, wl. in H2S0.,, unl. in Anilin u. Pyridin. — Der Handelsfarbstoff 
Manneblau R L  C13H 10ON2S3 (VI) wurde aus p-Aminotolyl-p-oxyphenylamin gewonnen 
(vgl. Ca sse l ł a  & Co., D. R . P. 199963). Sehwarzes, mctallgliinzendes Pulver. L. in 
H aSÓ4 blau, in  Na2S-Lsg. yiolett, in h. Pyridin blau, swl. in h. Anilin. Gibt bei der 
Red. m it SnCl2 0,9 Atome S ab. — Oxothiodiplienylimid (II), aus 4-Oxydiphenylamin, 
N a2S u. 1 Atom S in\V. DurchNa2S20 4 reduzierbar. L. in H 2S 0 4 tiefblau; wird durch W. 
ais rótlicher Nd. gefallt. Mercaptooxothiodipliemylimid (III), aus 4-Oxydiphenylamin, 
Na2S u. 2 Atomen S in W. H at iihnliche Eigg. wie II. (J. Amer. chem. Soc. 54. 4393 bis 
4402. Nov. 1932. Baltimore, Johns Hopkins Univ.) Ostep.ta g .

Gertrude Maud Robinson und Robert Robinson, Eine Ubersicht uber die Aniho- 
cyanine. H . (I. vgl. C. 1932. I I .  3250.) Die letzten Synthesen aus dem. Laboratorium 
der Verf. (Ro b in so n  u . T o d d , unyeroffentlicht) haben gezeigt, daB Mecocyanin (I) u. 
Keracyanin tatsachhch Cyanidin-3-bioside sind. Die (impublizierte) Syntliese des 
Cyanidin-3,7-diglueosids hat gezeigt, daB diese Substanz yon Cyanin durch R kk. nicht 
unterschieden werden kann, wenn nicht das pn der Lsgg. ganz genau festgelegt wird. 
Unter den ais ,,3,5-Dimonosiden“ bezeichncten naturlichen Farbstoffen sind danacli 
móglicherweise auch ,,3,7-Dimoonside“ . — Die Methoden der 1. Mitt. haben sich weiter 
ais gut brauchbar erweisen. Eine Mógliclikcit zu Trugschlussen ha t sich nur bei fol- 
gender Beobachtung ergeben: Der Test fiir komplexen Charakter darf erst an gerei- 
nigten (s. u.) Verbb. ausgefuhrt werden, da in rohen Pflanzenextrakten Substanzen 
vorhanden sind, die in k. Alkali sich m it dem Anthocyaninmol. kondensieren, so daB 

Cl OH Cl OH
O ___ i O ____i

j> - O H  IX H O - ĵ N - ^ N - ^  ^ > -O H

|H210 10 ^ ^ ^ O - C O  ■ C0H4.O.C6H u O5

das regenerierte Pyryliumsalz diglucosid. erscheint; 
eine solche Substanz, die sogar Oenin u. Chrysan-

_Qj-j themin verandert, kommt z. B. in don Schalen
woiBer W eintrauben vor. Das in der 1. Mitt. be- 
handelto Pigment der Rotbuche (Fagus sylvatica) 
h a t sich bei der Reindarst. nicht mehr ais di-, 
sondern ais monoglucosid. erwiesen (Cyanidin-

3-monoglucosid). Gewohidich genugt 30 Sekundcn lango Behandlung m it 15%ig. HC1 
zur Zerlegung des Anthocyanins, manchmal aber hinterbleibt bei dieser Abspaltung 
des Zuckers ein acyliertes Anthocyanidin, das erst bei langerem Kochen m it HC1 oder 
besser boi sukzessiver Behandlung m it Lauge u. Salzsaure das Acyl verliert u. je tzt 
den iiblichen Priifungsmethoden unterworfen werden kann. So t r i t t  ein 3 -acyliertos 
Cyanidin haufig auf, das sich m it dem Cyanidinreagens (Cyclohexanol-Toluol 1: 5) 
leieht, m it dem Dclphinidinreagens (Pikrinaaure, Anisol, Amylathylather) gar nicht 
extrahieren liiBt. Da die Farbrkk. zeigen, daB der Zucker in diesen Verbb. nicht in
5, 7, 3' oder i '  sitzen kann, ist anzunehmen, daB es sich um Oxysauren liandelt. — 
p-Oxybenzocsaure, p-Cumarsaure, Protocatechusaure sind ja  haufig gefunden worden,
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die an i krem OH den Zucker tragen (vgl. II). — Bei der Unters. auBerordentlich zahl- 
reicher Pigmente, die hier nicht im einzelnen referierend wiedergegeben werden kann, 
werden noch folgende bemerkenswerte Einzolbeobachtungen gemacht: In  einer Nastur- 
tium art enthielten die Blumenblatter eine Pelargonidin-, der Kelch ein Cyanidin- u. 
die Blatter ein Delphindinderiv. Die Pelargonidinanaloga des Meco- u. Keracyanins 
wurden hiiufig beobachtet; betaninahnlichc Pigmente treten gleichfalls wiederholt 
auf, so in Bougainvillaea ein besonders zur Unters. einladendes Monoglucosid. In  
Gesnera fulgens u. cardinalis wurde ganz iiberraschenderweise ein Anthooyanin auf- 
gefunden, das sich vom Apigenidinchlorid (III) ableitet u. in Substanz isoliert werden 
konnte. Es war ident. m it dem von P r a t t , R o b e r t so n  u. R o b in s o n  (C. 1927. II. 
2187) schon vor langerer Zeit synthet. hergestellten P raparat gleicher Struktur. — 
W ahrend die meisten Anthocyanine in l° /0ig. wss. Salzsaure boi Zimmertemp, bo- 
standig sind, werden einige komplizierte Formen sehr leieht hydrolysiert; so geht das 
ltomplexe Anthocyanin aus den Blattern von Centradenia grandiflora schon boi der 
Reinigung iiber das P ikrat in ein n. Diglucosid iiber, ein Anthocyanin aus Hydrangea 
n. eines aus Chrysanthemum bereits beim Stehenlassen ihrer Lsgg. — Bei sehr kleinen 
Anthoeyaninkonzz. ist eine Unterscheidung zwischen Monoglucosid u. dem sehr ahn- 
lichen Pentoseglucosid (vor allem Rhamnoglucosid) moglich auf Grund der Yertoilung 
zwischen W. u. Amylalkohol: Monoglucoside farben die amylalkoh. Schicht starker, 
Pentoseglucoside schwacher an ais die wss. Eine Unterscheidung zwischen Pentose- 
glucosiden u. Diglucosiden (d. li. Verbb. m it 2 Moll. Zucker an zwei versehiedenen 
Stellen des Mol.) ist dadurch móglieh, daB nur ersterc bei Ggw. von Salz doch von 
Amylalkohol extrahiert werden (was auch fiir Delphinidin- u. Pelargonidinderiw. 
zutrifft). — Eine Unterscheidung zwischen Rhamnose u. einer Aldopentose (vor allem 
Xylose) gelingt nach der Dest. m it HC1. Das aus Rhamnose gebildete Methylfurfurol 
gibt m it Anilin u. Essigsiiure eine wenig intensive braunorangerote Farbrk., mit 
Naphthoresorcin u. alkoh. HC1 sofort eino stabile orangerote (in diinnen Schichten 
eosinrote) Farbrk., die erst bei langem Stehen rotyiolett wird u. griin fluoresciert. Das 
aus Xj'lose gebildete Furfurol gibt mit Anilin eine stark carminrote Rk., m it Naphtho- 
resorcin eino orangegelbe, bald iiber Braun violett werdende u. sehr intensiv griin 
fluorescierende Lsg. — An den sauren Bliitenextrakten wurde wieder tiefer blaue Farbę 
beobachtet ais an den Lsgg. der reinen Anthocyanine; ais Co-Pigmente fungieren 
Tannine, Flavon- u. Flaveiiolglucoside. Polargonidinglucoside, besonders seine 3-Bio- 
sido, sind wenig beeinfluBbar m it geringen Ausnahmen. Malvidinderiw. kónnen leicht 
dadurch von Paonidinabkómmlingen unterschieden werden, daB ersterc m it Tannin 
eine viel deuthehere Farbiinderung erleiden. Rubin u. Quercebrin sind im Gegensatz 
zu den Angaben der 1. Mitt. starkę Co-Pigmento; auch Papaverin u. Chinaldm liben 
auf Oenin, Chryanthemin u. Malvin einen stark bliiuenden u. intensivierenden EinfluB 
aus, Laudanosin u. Chinolin nicht. — Dio Co-Pigmente stabilisieren offensichtlich 
die Anthocyanine gegen photochom. Zers.; Vff. bringen damit in Zusammenhang, daB 
im W inter gesammelte Anthocyanine haufig besonders reieh an Beimengungen sind, 
u. yielleicht entstehen die komplexen Typen auch nur dann, wenn das Pigment besonders 
lange in situ bleibt. (Biochemical J .  26. 1647—64. 1932. Oxford, D y s o n  P b r r in s  
Laboratory.) _ B e r g m a n n .

R obert R obinson und A. R. Todd, Versuche iiber die Synthese von Anthocyaninen.
Teil 15. Eine Synthese von Hirsutinchlorid. (14. vgl. C. 1932. I I .  2189.) Die Konst.
von Hirsutinchlorid, C30H 37On Cl-4 H 20 , ais I  (R =  C6Hu 0 5) wurde bewiesen durch

die Synthese, indem I (R =  CcH u 0 5) aus dem 
<—*—. OCHg Kondensationsprod. von 0 2-[0-Tetraacetyl-

0   1 (S - glucosidoxy] - O4 - methylphloroglucinalde-
CH30  ---- /  y  - OH hyd m it co-[0-Tetraacetyl-/?-glucosidoxy]-4-

| n  \ ----- /  aeetoxy-3,5-dimothoxyaeetophenon in Essig-
I  OCHj ester mittels HC1 bei 0°, dem 3,5-Bis-[0-tetra-

q .  j) Ó8Hu 0 5 acetyl - /? - glucosidoxy] -4 '-acetoxy-7,3',5 '-tri-
methoxyflavyliumchlorid, durch Verseifen m it 

k. 10%ig. NaOH u. nachheriges Ansauern m it wss. HC1 erhalten u. durch Vergleich 
der Farbrkk., Yerteilungszahl (n-Butylalkohol u. 0,5%ig. wss. HC1) u. der Absorption 
im sichtbaren Teil des Spoktrums m it naturlichem Hirsutinchlorid identifiziert wurde.
— Eine Standardmethode fiir dio Best. der Verteilungszalil (n-Butylalkohol) im Falle 
der diglucosid. Anthocyanine wird angegeben. — 3-fS-Olucosidylhirsutidinchlorid, C24H 27- 
0 12C1- l^/o H„0 (I, R  =  H), durch Yerseifen des Kondensationsprod. aus 0 2-Benzoyl-
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0 4-methyłphloroglucinaldehyd u. co- [0-Tetraacetyl-/?-glucosidoxy]-4-acetoxy-3,5-di-
methoxyacetophenon (in Essigester mittels HC1 bei 0°) m it wss. NaOH u. naehheriges 
Ansauern m it wss. HC1. Bronzefarbeno Bliittchcn u. Prismen, dessen Farbrkk. u. Yer- 
teilungszahl (Isoamyialkohol u. 0,5°/0ig. wss. HC1) bestimmt wurden. Es ahnelt dem 
Oninchlorid, von dem es ein M ethylather ist. — Die Parbe der Lsgg. von Hirsutinehlorid 
in verd. wss. HC1 wird zu blauerer Schattierung vertieft dureh Hinzufugen einer Reihe 
von Substanzen (Copigmente, vgl. W I l l s t a t t e r  u. Zo l l in g e r , L ie b ig s  Ann. 
Chem. 412 [1916]. 195), am meisten anscheinend dureh Tannin u. Quereitrin. Ebenso 
wird aueh die Earbe der sauren Lsgg. des Monoglucosids (I, R  =  H) blauer dureh 
Zusatz von Copigmenten. (J . chem. Soc. London 1932. 2293^—99. Sept.) B e h r l e .

Robert Robinson und A. R. Todd, V er suche iiber die Synthese von Anthocyaninen. 
Teil 16. Eine Synthese von Malmnchlorid. (15. vgl. yorst. Ref.) Die Konst. von Malvin- 
chlorid (7,4'-Dioxy-3,5-di-[j-glucosidoxy-3',r>'-dimethox!/flavj/liumchlorid, G>9H 350 17C1-2HO

(I) wurde dureh Synthese bewiesen. — 0 - ,0 l- 
Dicarbdthoxyphloroglucinaldehyd, C13Hu 0 8, aus 
Phloroglueinaldehyd u. Chlorameisensaure- 
athylester m it wss. NaOH in Aceton bei 8 °, 
Nadeln aus wss. CH30H , F. 76°. — Behandlung 
von Phloroglueinaldehyd u. O-Tetraaeetyl-a- 

p-rr n  n  O H  O, “ glucosidylbromid in Aeetonitril m it 10%ig. wss.
U«H‘<US' U 0 11 KOH bei 5—10° ergab 2 Verbb„ die dureh

fraktionierte Krystallisation aus 80%ig. CH3OH getrennt wurden, 0 2-[0-Tctraacetyl- 
fi-glucosidyl]-phloroglucinaldehyd, C21H 210 13- 0,5 H20  (II), F . 77—80°, Ms.ioi19 =
—47,84° in Chlf. (c =  1,442), u. O^^-Bis-lO-tetraacetyl-p-glucosidyiyphloroglucin- 
aldehyd, CMH,120 22, Nadeln aus A., F . 194—195°, [a]54r,i19 =  —52,5° in Chlf. (e =  1,466).
— Kondensation von I I  u. (u,4-Dioxyacetophenon in Chlf.-Essigester m it trockenem 
HC1 bei 0° fiihrt zu 3,7,4'-Trioxy-5-[0-tetraacetyl-fi-glucosidoxy\-flavyliumchlorid, 
O^H^O^Cl-HoG, dunkelrotbrauncs Pulver m it griinem Reflex. Entacetylierung 
dieser Verb. m it wss. NaOH u. nachfolgendes Ansauern m it wss. HC1 ergibt Pelar- 
goneninchlorid, C21H 21O10Cl, scharlachrote Nadeln. — Kondensation von I I  u. co-[0- 
Tetraacetyl -f! - glucosidoxy] - 4 - acetoxy - 3,5- dimethoxyacetophcnon in Essigester m it 
trockcncm HC1 bei 0° liefert nach Hydrolyse der erst entstehenden Acetylverb. m it 
wss. NaOH u. nachfolgendem Ansauern m it wss. HC11 ais dunkelrotbraune Nadeln 
m it griinem Glanz, Żers. bei 165°. (J. chem. Soc. London 1932. 2299— 2305.
Sept.) Be h r l e .

Robert Robinson und A. R. Todd, Versuche iiber die Synthese von Anthocyaninen. 
Teil 17. Die Synthese von Pelargonin-, Paonin- und Cyaninchlorid. (16. vgl. vorst. 
Ref.) Bei der Aeetoglucosidierung von Phloroglueinaldehyd (vorst. Ref.) kann das 
ais Losungsm. dienende Aeetonitril dureh Aceton ersetzt werden. Die Menge der ver- 
schiedenen erhaltenen Glucoside weehselt m it den Rk.-Bedingungen u. es wurdo 
je tzt noch eine in Nadeln krystallisierende Yerb. isoliert, die 0 2-\0-Monmcetyl-p-gluco- 
sidyl]-phloroglucinaldehyd, C15H 18O10 (I), F. 109—110°, [a]MC121 =  —49,32° in Chlf. 
(c =  1,460), zu sein scheint. —  7-Oxy-3-[0-tetraace,tyl-fi-glucosidoxy]-5-lO-mo7ioacetyl- 
p-glucosidoxy]-4'-acetoxyflavyliumchlorid, C39H.130 21C1’2 H 20, a u s l u .  co - [O-Tetraacetyl- 
J?-glucosidoxy]-4-acetoxyacetophenon in Essigester bei 0° m it trockenem HC1, scharlaeh- 
rotes Pulver. Daraus m it wss. NaOH u. nachfolgendem Ansauern m it konz. HCI 
Pelargoninchlorid (Monardinchlorid, Salvininehlorid, 7,4'-Dioxy-3,5-di-fl-glucosidoxy- 
flavyliumchlorid), C2,H 310 15C1 • 4 H.O, scharlachrote Nadeln. Die Temp., bei der 
Schmelzen u. Zers. eintreten, hiingt von der Schnelligkeit des Erhitzens ab, beim synthet. 
Pelargoninchlorid liegt der F . zwischen 180 u. 200°. Natiirliches Pelargonin-, Monardin- 
u. Salvininchlorid erwiesen sich ais ident. m it dem synthet. Prod. Die Verteilungszahl 
(n-Butylalkohol) wurde zu 20 bestimmt. — co-\0-Tetraacetyl-P-glucosidoxy\-4-acetoxy- 
3-methoxyacetophenon, C25H 30O14, aus co-Oxy-4-acetoxy-3-methoxyacetophenon u.

pi O-Tetraacetyl-a-glucosidylbromid in Bzl. m it
—  Ag20 . F. 103°. Daraus m it 0 2-[0-Tetraacetyl-

/3-glucosidyl]-phloroglucinaldehyd(II) in Essig
ester bei 0° m it HĆ1 7-0xy-3,5-bis-[0-tetra- 
acetyl - fJ - glucosidoxy] - 4'- acetoxy-3-methoxy- 
flavyliumchlorid, earminrot, das nach Ent-- 

p  t t  n  fl Ć„H,,0,. acetylierung m it wss. NaOH u. folgendem An-
8 11 J siiuern m it konz. HCI ubergeht in Paonin-
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cJilorid (7,4'-Dioxy-3,5-di-P-glucosidoxy-3'-methoxyflavyUumchlorid), C28H 330 lęCl- 5 H 20, 
rotliclm olcttc Nadeln m it griinem Glanz, Zers. bei 165— 167°. — Kondensation von II 
u. co-[0-Tetraacetyl-/?-glucosidoxy]-3,4-diacetoxyacetophenon in Essigester bei 0° m it 
trockenem HC1 liefert 7- Ozy - 3,5 -bis-[O- telraacetyl - fi - qlucosidoxy] - 3', 4'- diacetoxy- 
flavyliumchlorid, C,17H51O20Cl • 2 H 20 , scharlaclirotes Pulver, das m it wss. NaOH u. 
folgendem Ansauern m it konz. HC1 iibergeht in Oyaninchlorid, C27H.11O10Cl- 0,75 H 20  
( TTT) (nach kurzem Trocknen bei 110° im Hochvakuum), F . 205° (Żers.). (J . chem. 
Soc. London 1932. 2488—96. Sept. Oxford, Univ.) B e iir l e .

Otto Warburg und Walter Christian, Vbcr Phdohamin b. Zur Darst. von 
Phdohamin b werden 2 g Pkaophorbid b in Eg. unter Einleiten von N2 m it 40 ccm H J  
(1,70) auf 50“ erw&rmt. Die Lsg. wird in 2°/0ig. NaCl-Lsg. gegossen, der Nd. in Pyridin 
gol. u. die Lsg. u. N2 cingccngt. Das Porphyrin C32H 31Ń40,j (370 mg) scheidet sieli 
in langen Prismen aus. Zur Einfuhrung des Fe wurden 270 mg Porphyrin in Eg.-NaCl 
suspendiert u. m it Ferroacetat (2 g Fe, 2 g NaCl, 150 ccm Eg.) im C 02-Strome erwarmt. 
Das erhaltene Hamin wurde nach dem Propionsaureverf. (vgl. W ARBURG, C. 1931. 
I. 2765) umkrystallisiert; Ausbeute an der Formel (CH3GH2C0 )C32H 29N4 0 6FeCl +  
1 C ± 2 H  entsprechcndem Hamin 205 mg. Die Hamochromogenrk. des Phaohamins b 
liefert fur den langwelligstcn Streifen 584 /t/t ais Mitte, dieselbe Lage wie Spirographis- 
hdmin. Reduziert man letzteres m it Cystein in schwach alkal. Lsg., so wird es in ein 
Hamin umgelagert, dessen erster Hamoclrromogenstreifen bei 553 /i/i liegt. Bei Aus- 
fallen des umgelagerten Hamins m it Saure erhalt man den Streifen 584 /t/t wieder, 
d. h. die Umlagerung ist reversibel. Die gleiche Umlagerungsrk. zeigt Phaóhamin b, 
der Absorptionsstreifen wandert von 584 nach 553 /t/t u. zuriiek. (Biochem. Z. 235. 
240—42. Berlin-Dahlem. Kaiser-Wilhelm-Inst. fiir Zellenphysiologie.) SCHONFELD.

Otto Warburg und Erwin Negelein, U ber das Iiam in des sauerstoffiiberlragendcn 
Ferments der Atmung. t)ber einige kilnstliche Hamoglobine und iiber Spirographispor- 
phyrin. Es wurdo Tersucht, CO-Haminverbb. zu finden, dereń Absorptionsbanden 
m it den Banden des sauerstoffiibertragenden Ferments ubereinstimmen. Bluthamin 
schied aus: Seine Banden sind zu kurzwellig, u. keine MaBnahme war imstande, seine 
Banden in die Nahe der Fermentbanden zu verschieben. ]\Iit anderen Haminen konnten 
die Fermentbanden erzeugt werden. Dazu war Koppelung der Hamine m it EiweiB 
notwendig. Die besten Resultate gab nach W u  (C. 1930. I. 2899) dargestelltes Olóbin. 
Die Banden des Diacetyldeuterohamins u. Phaóhdmins a sind im Vergleich zum B lut
hamin in der Richtung der Fermentbanden (nach Rot) verschoben, aber noch zu kurz
wellig. Durch Red. von Chloropliyll b m it H J  wurdo Phaóhamin b erhalten (vgl. vorst. 
Ref.), das an Globin gebunden, Fermentbanden zeigt. Phaóhamin b enthalt 2 Carb- 
oxylgruppen u. ein oder zwei O-Atome, von denen cines ketonartig gebunden ist. Be- 
schrieben werden die opt. Eigg. von PJiaohdmoglobin b, u. zum Vergleich Phaophorbid-b- 
Hamoglóbin (W a r b u r g , C. 1931. I. 2765); letzteres ist Chloropliyll b, das s ta tt MgFe 
u. sta/tt Phytol Globin enthalt. E in zweites Hamin, das, an Globin gekoppelt, Ferm ent
banden zeigt, ist Spirographishdmin (W a r b u r g , N e g e l e in , H a a s, C. 1931. I. 808). 
Beschrieben wird die Darst. von Spirographisporphyrin u. die opt. Eigg. yon Spiro- 
graphisliamoglobin, u. zum Vergleich Chlorocruorin (vgl. H. Mu n r o e  F o x , C. 1926. 
I. 2359). Es wurde gefunden, daB man die Atomgruppierung, die die Fermentbanden 
erzeugt, zum Verschwinden bringen u. wieder erzeugen kann. In  schwach alkal. Lsgg. 
von Phaóhamin b u. Spirographishamin verschwinden die Fermentbanden, u. es er- 
scheinen bluthaminahnliche Banden. BeiAnsauern verschwinden die Bluthaminbandcn, 
u. es erscheinen die Fermentbanden. Das sauerstoffiibertragende Ferm ent schcint 
m it dem Blutfarbstoff nicht naher verwandt zu sein, ais m it Chlorophyll. Vielleicht 
sind Blut- u. Blattfarbstoff aus dem Ferment entstanden, ersterer durch Red., letzterer 
durch Oxydation.

tlber die Herst. von Olóbin nach W u siehe im Original. Hergestellt wurde eino
3,3°/0ig. Globinlsg., die bei 0° aufbewahrt wochenlang klar blieb. Berichtet wird iiber 
die Koppelung von Bluthamin, Plidohamin b, Phdophorbid-b-Hdmin u. Spirographis
hdmin m it Globin. DaB Phaóhamin b eine Dicarbonsaure ist, wurde durch Verestem des 
Phdoporphyrins b u. Methoxylbest. bewiesen. —  Dimethylester des Phdoporphyrins b, 
CasHj-N^Oj oder C35H 35N.,Oc, durch Sattigen von 300 mg Phaoporphyrin b u. 50 ccm 
CH3OH bei 0° m it HC1. jPlattchen (aus Chlf. m it A.). Fiir das freie Phaoporphyrin b 
ergibt sich die Formel C33H 31N40 5 oder C33H 31N40 6 ±  1 H  ±  1 C. Die Ggw. einer 
Ketogruppe wurde durch Darst. eines Oxims nacihgewiesen. Oxim des Phdoporphyrins b, 
C33H 31N 6Ó6 oder C32H 31N50 6, aus der fast sd. Lsg. von 200 mg Phaoporphyrin b in 24 ccm
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Pyridin u. 1 g N H2OHHCl u. 1 g Na2C03, wobei die Anderung des Spektrums (Ver- 
schiebung nach Blau) sofort eintrat. Zur Krystallisation wurde zur m it W. versetzten 
Lsg. des Filtrats Eg. zugegeben. Krystallisiert in 2 Formen (Wetzsteinen u. Plattehen). 
Nach Abzug von NH erhalt man fiir das freie Phiioporpliyrin b dic Formel C32H 33 ■ 
N40 , ±  1 H ±  1 C. — Krystallisiertes Spirographisporphyrin, C32H 31N40 6 ±  1 H, 
wurde wie folgt hergestcllt: Zur Suspcnsion von 40 mg Spirographishamin in 10 ccm 
Eg. wurde unter Durclileiten von C02 1 ccm Ferroacetatlsg. zugesetzt, kurz erwiirmt,
0,3 ccm 37%ig. HC1 zugefiigt u. kurz erwiirmt; das Fe war dann abgespalten u. die 
Lsg. zeigte das saure Porphyrinspektrum. Die abgekuhlte Porphyrinlsg. wurde in
1,5 1 A. gegosscn u. die Essigsaure m it W. ausgewaschen; ausfallendc Flockcn wurden 
m it athergesśittigter HC1 gel. Das Porphyrin wird dann m it HC1 ausgezogen, die HC1- 
Ausziige des Porphyrins werden unter Abschwachen der HC1 m it NH, wieder in 1,51 A. ge- 
braclit, der A. wird durch C 0 2 auf einige ccm eingeengt, wobei das Porphyrin (19 mg) 
krystallin. ausfiillt. Bei Behandcln m it NH2OH erfolgt dic fiir Oximbldg. eharakterist. 
Verschiebung der Banden nach Blau. Das Oxim bildet ldeine Krystalle aus Pyridin-W. 
Phaohiimin b u. Spirographishiimin sind mischfarbene Hamine, d. li. die Farbę ihrer 
Lsgg. iindert sich in ungewohnliclier Weise m it der Schichtdicke. An Globin gebunden 
sind sie in dicken Sehichten rot, in diinneren griin. Charakterist. farbbestimmende 
Banden. Bluthamin: Hiimochromogenrk., 557 /<//. Phaoham inb: Hiimocliromogenrk., 
584 fift. Spirographishamin: Hamochromogenrk., 584 fi/x. Phaophorbid-b-Hamin: 
Hiimochromogenrk. undeutlicli; charakterist. ist die Bandę 600—620 /i/i in Pyridin- 
Chlf. ohne Red.-Mittel. In  neutralcr wss. Lsg. bilden die Hamine m it Globin Verbb., 
die ,,Methamoglobine“ benannt werden. „M et“  soli bedeuten, daB das Fe der Hiunin- 
verb. dreiwertig ist. Die Vereinigung von Hiimin u. Globin wird durch die Licht- 
absorption in Lsgg. konstanter Hamin- u. variierter Globinkonz. im Blau, in  dem das 
Globin nicht absorbiert wird, gemessen. Bindung des Hamins an Globin bewirkt eine 
Zunahme der Absorption. Zur Sattigung von 1 mg Hamin waren erforderlich: fiir 
Bluthamin 28 mg, fiir Spirographishamin 31, fiir Phaohiimin b 23 mg Globin. Setzt 
m an das Aquivalentgewicht des Globins gleich 16 000, so erhalt man: fiir Bluthamin 
1,1 Aq. Globin/Mole Hamin, fiir Spirographishamin 1,2 Aq. Globin/Mol Hamin, fiir 
Phaohiimin b 1,1 Acq. Globin/Mole Hiimin. Der Liclitabsorptionskoeff. fl des an 
Globin gebundenen Hamins fiir die Globinkonz. c' =  co betriigt: Bluthamin (Versuchs- 
wellenliinge 405) 2,8-108, fiir Spirographishamin (420 /i /j)  1,7, Phaoham inb (420 ft/i)
1,4. — Reduziert man das Fe des freien Spirographishamins oder Phaohamins b in 
schwach alkal. Lsg. m it Cystein, so tr i t t  eine Umlagerung ein, dio bei den an Globin 
gebundenen Haminen ausbleibt. Die Umlagerung ist m it einer Anderung des Ab- 
sorptionsspektrums verbunden u. kann opt. gemessen werden. Die langwelligste Bandę 
betragt bei Spirographishamin vor der Umlagerung 584 /i/i, nach der Umlagerung 
553 fifi, bei Phaohiimin b 584 /i/i vor u. 533 /«/< nach Umlagerung (daneben noch 
schwach 584 fifi). Ausfallen des Hamins m it HC1 u. Erwarmen in saurer Lsg. bewirkt, 
daB die Umlagerung zuriickgeht. — R e v c r s i b l e B i n d u n g d e s 0 2 a n R h o d o -  
h a m o g l o b i n ,  D i a c e t y l d e u t e r o h a m o g l o b i n  u. P h a o h a m o -  
g 1 o b i n  b. In  den Hauptraum eines kugelfórmigen GefiiBcs werden 2 ccm einer
1,13 mg Bluthamin, 0,8 mg Cystein u. 32 mg Ochsenglobin in  Vio -m. neutrales Phos- 
phat enthaltenden Lsg. gebracht; dic Birne cnthalt 0,2 ccm 33°/0ig. K 3Fe(CN)0-Lsg.; 
der Gasraum enthalt Ar, Temp. 20°. Nach 40. Stdn. wird das Ar durch 0 2 ersetzt, 
u. nachdem die Lsg. m it O., gesatt. ist, wird das Ferricyanid aus der Birne eingekippt. 
Es findet eine 0 2-Entw. von 28 ccm sta tt — die 1,13 mg Hamin aquivalente Mengo 
ware 39 ccm. 72°/0 des kiinstlichen Hamoglobins lagen also ais reversibles O x y - 
h a m o g l o b i n ,  der Rest ais M e t l i a m o g l o b i n  vor. In  °/0 des gesamten 
Hiiminglobins betrug der Oxyhamoglobingeh. bei Rhodohii moglóbin 71%, bei Diacetyl- 
deuterohamoglobin 52%, bei Phaoliamoglobin b 40%, bei Phdophorbid-b-Hdmoglobin 
0%. Bei Anlagerung des 0 2 an Blut-, Rhodo- u. Diacetyldeuterohamoglobin wird 
die breit-e Bandę des reduzierten Hamoglobins in 2 scharfe Banden gespalten, wahrend 
bei Phiiokiimoglobin b nur eine Verlagerung, aber keine Aufspaltung der Hiimoglobin- 
bando erfolgt.

Es wurden Messungen des Spektrums des Phaohamoglobins u. seiner CO-Verb. 
Torgenommen. Die Maxima der Hauptabsorptionsbanden sind: Phaohamoglobin b 
445 /</(, CO-Yerb. des Phaohamoglobins b 435 /iii. Die Hauptbande der CO-Yerb. des 
Ferments liegt bei 433 fifi, die Hauptbande des CO-Hamoglobins bei 420 [ifi. Lang
welligste Bandę des CO-Phiiohamoglobins b =  598 fifi, der CO-Yerb. des Ferments



1 9 3 3 . I . D . Or g a n is c h e  C h e m i e . 1 2 9 5

590 /(//, des CO-Hamoglobins 569 /i/t. Die Hauptbande dor CO-Verb. des griinen 
Phaopliorbid-b-Hiimoglobins liegt boi 442 /t/i, die langwelligste Nebonbande bei 630 /i/i. 
Die Banden der griinen Hiimine sind gegen die Bluthiiminbanden weit nach dem roten 
Endo des Spektrums versehoben. Ihre langwelligsten Banden liegen im Rot, wo das 
Ferm ent nicht absorbiert. Deshalb kann das Fermenthamin kein griines Hamin sein. — 
Masimum der Hauptabsorptionsbande von Spirograpliishamoglobin 445 /i/i, seiner 
CO-Verb. 434 /i/i. Langwelligste Baride des CO-Spirographishamoglobins 594 /i/i. — 
Maximum der Hauptabsorptionsbande yon Chlorocruorin 449 /i/t, dessen CO-Verb. 
439 /t/i. (Biochem. Z. 244. 9—32. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. fiir 
Zellenphysiologie.) Sc h o n e eLD.

Otto Warburg und Erwin Negelein, Notiz iiber SpirograpJiishamin. Wird Spiro- 
graphisporphyrin (C32H 31N 40 6) m it Methylalkohol u. HC1 behandelt, so entstelit ein 
krystallisierender Di-Ester C34H 34N40 6, E. 285° (korr.). In  Pyridin m it Hydroxylamin 
erhitzt, liefert das Porpliyrin ein Oxim C3iH 31N50 5. Es folgt daraus, daB von den
5 O-Atomen 4 Carbosylsauerstoffatome sind a  1 0  ais Ketonsauerstoff vorliegt. Spiro- 
graphishamin liefert m it Pd-H 2 ein liydriertes Hamin, aus dem ein Porpliyrin gewonnen 
wurde, das bei Behandeln m it HC1 u. Methylalkohol auch einen Di-Ester gibt von der 
Zus. C34H 3gN40 4, E. 246°. Das Spektrum des hydrierten Esters in A. ist: .482—510, 
523—535, 566—569, 596 (schwack), 620—622 /i/i. Das Spektrum des freien hydrierten 
Porphyrins in A. ist: 485—505, 525—534, 566—569, 575—580, 595—597, 620—623. 
Nach Analyse u. HCl-Zahl (0,4) steht das hydrierte Porpliyrin den FlSCHERschen 
Hiimoporphyrinen nahe. (Biochem. Z. 244. 239—42. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser- 
W ilh.-Inst. fiir Zellphysiolog.) K r e b s .

Erwin Negelein, Kryptohdmin. Aus Taubenmuskel wird ein neues krystalli- 
siertes Porphyrin isoliert, das sich auch in gewohnlichem, nicht umkrystallisiertcm 
Bluthiimin zu 2% 0 findet u. aus diesem durch Enteisenung u. Abtrennung des Proto- 
porpliyrins gewinnen laBt. Die Substanz krystallisiert in langen, rotbraunen Nadeln 
aus A. u. besitzt wahrscheinlich die Zus. C33H 32N40 6. Das Spektrum ist von dem des 
Protoporphyrins yerschieden, m it dem Porpliyrin des Spirographishiimins (ygl. vorst. 
Reff.) stimmt es sehr nahe iiberein. Wio dieses reagiert das neue Poiphyrin mit 
Hydroxylamin unter Verscliiebung aller Absorptionsbanden nach Blau, wodurcli es 
ais ein Ketoporphyrin oder Phiioporphyrin charakterisiert ist. Bzgl. der Salzsiiure- 
zahl besteht ebenfalls Ubereinstimmung, es enthalt 1 CH2 mehr ais Spirograpliishamin. 
Durch Einfiihrung von Eisen wird ein krystallisiertcs Hiimin erhalten, das aus Tauben
muskel u. aus Hefe direkt m it Pyridin extrahiert werden kann. Dam it ist das York. 
des Porphyrins ais Hamin in den Zellen bewiesen. Mit Globin verbindet sich das neue 
Hiimin zu einem Hiimoglobin. Ais Narne schlśigt Vf. die Bezeichnung „K ryptoham in" 
vor. Krj^itohamin, an EiweiB gebunden, hat ein Spoktrum, das m it dem des 0 2-uber- 
tragenden Ferments nahe ubereinstimmt. (Biochem. Z. 248. 243—45. 1932. Berlin- 
Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Zellphysiol.) SiMON.

O. Roseilheim und H. King, Das Ringsystem der Sterine und Gallensauren. I I . 
(I. C. 1932. II. 2189.) Vff. diskutieren die Argumente, die fiir die von ihnen aufgestellte 
Formel I  der Sterine u. Gallensiiuren sprechcn. DaB Ring I I  ein Sechsring ist, nicht, 
wie bisher angenommen, ein Fiinfring, ergab sich aus der Tatsache, daB dio BLANCsche 
Regel in ihrer Giiltigkeit bei kondensierten Ringsystemen nie bewiesen worden ist 
(vgl. die Anhydridbldg. yon Diphensaure, auf die auch W ie l a n d  u. D a n e  [C. 1932.
II . 2828] hingewiesen haben). DaB das OH des Cholesterins an C3 (nicht C4) sitzt, 
wie bei den Gallensauren, hatten Vff. noch nicht ausgesprochen; es ist inzwischen 
von TSCHESCHE (C. 1932. H . 3561) bewiesen worden. Bzgl. der Stellung der OH- 
Gruppen in den Gallensauren sind dio entscheidenden Sehliisse von W ie l a n d ,  D a n e  u . 
M ai w  e g  (C. 1932. II. 3418) gezogen worden; die jetzigen Formeln deuten auch dic 
in der 1. Mitt. ais m it der neuen Struktur unvereinbar betrachteten Tatsachen; der 
Abbau von Desoxychol- zu Desoxybiliansaure muB zwischen C3 u. C4 erfolgen (nicht, 
wie bisher, zwischen C2 u. C3): Desoxycholsaure ist je tzt 3,12-, Chenodesoxycholsaure
3,7-, Hyodesoxycholsaure 3,6-Dioxycholansaure, Cholsaure bleibt 3,7,12-Trioxycholan- 
saure. — DaB die Seitenkette der Sterine u. Gallensauren an C17 sitzt, wurde zunachst 
aus den rontgenograph. Elementardaten geschlossen. Diese S truktur erlaubt weiter 
einen RingschluB m it dem Hydroxyl an C, 2 der Desoxybiliansśiure, was besser ais die 
Annahme yon WlELAND u. Sc h l ic iit in g  (C. 1926. I. 1816) z. B. die Bldg. eines 
ungesatt. Ketons C22H320  aus Desoxybiliansaure erklart. Bzgl. der Konst. von Dioxy- 
eholensiiure u. Apocholsaure ist zu sagen, daB jetzt die Annahme, bei der Bldg. der
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Apocholsauro erfolge RingschluB zwischen C17 u. der eharakterist. OH-Gruppe der 
Cholsaure — die nunmehr bei C7 stellt — unhaltbar ist, da Red. von Dioxycholensaure 
naeh. BOEDECKER u . V o lk  (C. 1922. I II . 1350) Dcsoxycholsaure, also 3,12-Dioxy- 
cholansaure liefert. Vff. ist es m it W. W. Starling gelungen, Apocholsaure m it HC1 in 
DioxychoIensaure umzuwandeln, was der Umwandlung von a- in /?-Ergostenol m it HC1 
entspricht u. erneut die Analogie zwischen Ergosterin deriw . u. bestimmten Cholsaure- 
abkommlingen beweist (ygl. MORRISON u. S im pso n , C. 1932. II. 2061). Vff. nehmeii 
an, daB in Dioxycliolensaure eine Doppelbindung zwischen C7 u. Cs, in Apocholsaure 
eine Briicke zwischen C7 u. C„ liegt. Fiir dio Bldg. von a-Ergostenol aus Ergosterin 
wiirde dasselbe anzunehmen sein; im Ergosterin sollte das konjugierte System von 
Doppelbindungen danach an C5—C0 u. C7—C8 liegen; beim Aromatischwerden von

Ring I I  muB das Methyl von C10 naeh C7 wandem. —- 
DaB Ring IV ein Eiinfring ist, erklart am besten die 
Tatsache, daB Atiobiliansaurc, Ci8H 30O,,, die man 
durch Abspaltung der Seitenkette u. Offnung von 
Ring IV erhalt, ein Anhydrid (kcin Keton) beim Vers. 
der H 20-Abspaltung liefert, u. daB eine dreibas. Saure 
C13H 20O0 aus der von Brenzdesoxybiliansaure aus zu- 
ganglichen Diketodicarbonsaure C23H 340 6 (WlELAND 
u. Vo c k e , C. 1928. II. 1443) durch Abbau entsteht.— 
Die ąuaternaren Methylgruppen wurden an C13 an- 

genommen, wie in der alten Formel — wofiir die Verss. von I n h o p p e n  (C. 1932. I I . 3417) 
iiber das Ńeoergosterin ais Beweis angesehen werden —, u. an CI0, wofiir die Verss. 
von T s c h e s c h e  (1. c.) sprechen, ferner aueh die Bldg. von Butantricarbonsaure aus 
der obigen Diketodicarbonsiiure C2;)H 31O0. Dereń Bldg. aus den Spaltstiicken von 
Ring I I I  u. IV ist jedenfalls ausgeschlossen, da die Seitenkette je tzt an C17 sitzt. — 
Vff. heben hervor, daB Cholsaure, die in drci Ringen symm. verteilt drei OH-Gruppen 
besitzt, bei der Dehydrierung m it Selen den aromat. KW-stoff Chrysen (C18H 12) liefert, 
wahrend die Sterme (1 Hydroxyl!) nur zu dem teilweise gesiitt. KW-stoff C18H 1G fuhren. 
Vff. yermuten, daB Tetrahydrochrysen yorliegt, u. erinnern daran, daB die Selen- 
dehydricrung von Dodekahydrochrysen bei 370° aueh nur zu Oktahydrochrysen fiihrt 
(vgl. v . B r a u n , C. 1932. II . 216). Audi das Ultraviolettspektrum von C18H 1(! ahnelt 
dem des Chrysens sehr u. liegt zwischen dem des Chrysens u. des Oktahydrochrysens. 
Jedoch ist nicht bcwicscn, daB in C18H 10 kein Funfring vorhanden ist. Der neben C19H 10 
entstehende KW-stoff C25H 21 (oder C20H 21) ist pentacycl. infolge RingschluB der Seiten
kette von C, 7 naeh C10 oder C12. Es diirfte ein Fluorenderiv. yorliegen (D ie ls , Ga d k ę  u . 
K o r d in g , C. 1928. I. 534) unter Einbeziehung von Ci0 u. Verlust der zwci Methyl
gruppen bzw. Verlust der einen u. W anderung der anderen. (J . Soc. chem. Ind., Chem. & 
Ind. 51. 954—57. 18/11. 1932. Hampstead, London, National Inst. for Medical 
Research.) B e r g m a n n .

A. Windaus, Ubergang von Slerinen in  aromaiische Verbindungen. Naeh den neuen 
Sterinformeln kann man fiir Ergosterin Formel I  annehmen. Die von D ie l s  (C. 1925.
II. 1046. C.1927. I. 1171; C .1928.1.534) m it Selen aus Cholesterin erhaltenenKW-stoffe

CH, CHS

CH—CH— CH3 

Ć h 3 ĆH3
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CIgH 10 u. C25H 22 — Vf. setzt diese Formel an Stelle von C25H 24 — werden durch II 
U. III wiedergegeben. C18H 16 durfte kaum das Tetrahydroderiy. des m it Palladium- 
kohle (D ie l s  u . Ga d k ę , 1. c.) erhaltenen Chrysens sein, da ein solches bei 320—360° 
von Selen dehydriert werden miiBte. Mógliehcrweise ha t der zweite von den beiden 
KW-stoffen die Bruttoformel C26H 26 u. Struktur IV. Da Ergosterin nach D ie l s  
u. K e r s t e n s  (C. 1930. I. 1942) m it Selen denselben KW-stoff III liefert, muB bei der 
Ausbildung des fiinften Rings das Metliyl der Seitenkette abgespalten werden. Es 
wird weiter die Umwandlung yon Ergosterin u. Ergosterinderiw . in  Methylbenzoe- 
tetracarbonsiiure besprochen (iiber Y), die an die Umwandlung yon lonen in 1,2,6-Tri- 
methylnaphthalin u. von Santonin in Desmotroposantonin erinnert, ferner die Bldg. 
von Neoergosterin (VI) u. Methan aus Ergosterinpinakon. Analoga hierzu finden sich 
in der Bldg. von 1,6-Trimethylnaphthalin aus lonen u. von Reten aus Abietinsaure. 
(Naehr. Ges. Wiss. Góttingen. Math.-physik. KI. 1932. 408—17. Góttingen, Allgem.

H. Dieterle und A. Salomon, Zur Dehydrierung von Phylostcrincn mit Selen. I. 
Lupeol C30H 40OH gab bei der Einw. von Selen einen Kórper C27H,iO, Acetyllupeol 
hingegen ein Gemisch yon vier Substanzen: Lupan C27H 48, Lupen C27H4e, das Acetyl- 
deriv. des Dihydrolupeols u. eine Verb. C24H40O. Auch beim Amyrin (vgl. C. 1931. 
I. 2763) yerlauft die Selendehydrierung anders, wenn man yom Bcnzoylderiy. ausgeht. 
Es entsteht ein fl. KW-stoff C15H 20. der ein P ikrat vom E. 133° gibt, u. Amyranen 
C27H4G, das aber nicht m it Lupen ident. ist. — Betulindiacetat gibt m it Selen otwas 
Betulinmonoacetat u. C10H 32O. Im  allgemeinen yerlauft also die Selendehydrierung 
bei Alkoholen schlechter u. stiirker abbauend ais bei ihren Acylderiw. So liefert nach 
D ie l s  (C. 1928. I . 534) Cholesterin CJ8H 20 u. C25H 21, Cholestcrinacetat hingegen, wie 
Vff. feststellten, Cholestan C27H48.

V c r s u c h e .  Yerb. C.i7HAiO. Aus Lupeol m it Selen; 48 Stdn. 230—240°. Aus 
Aceton Blattchen, F. 199—200°. [a]D20 =  +13,26° (in Chlf.). — Lwpan, C27H.,S. Aus 
Lupeolaeetat wie oben; ais schwerstlóslicher Anteil. Aus A. Nadeln, F . 184—185°. — 
Lupen, C27H40. Neben dem yorigen. Aus A. Nadelchen, F. 180—181°. — Yerb., C24H 40O. 
Ncben den yorigen u. Dihydrolupeolacctat (Blattchen, F . 242—243°; vgl. R u z ic k a ,
C. 1929. II . 733; Verseifung zu Dihydrolupeol, F . 201°). Aus A. F. 207—208°. Der 
Sauerstoff ist indifferent. — Yerb. C15H 20. Aus a-Amyrinbenzoat m it Selen ais fl. 
Anteil. K p.n  225—230°. Pikrat, C21H 230 7N3 (im Original irrtiinilich: Amyranen- 
pikrat. D. Ref.). -— a.-Amyranen, C27H 46. Neben dem yorigen. Aus A. Nadeln, F. 182 
bis 183°. — Verb. C10H 32O. Aus Betulindiacetat m it Selen. Aus A. Nadelchen, F . 167,5 
bis 168°. — Betulinmonoacetat, C32H 520 2. Neben dem yorigen. Blattchen. — Aus 
Aectylcholesterin wurde fł-Cliolestan, C27H48, aus Methanol F. 81°, erhalten. Rcinigung 
durch Vakuumdest. (Kp.n  128— 130°) u. iiber das Pikrat. (Arch. Pharmaz. Ber. dtseh. 
pharmaz. Ges. 270. 495—501. Nov. 1932. F rankfurt a. M., Pharmazeut. Inst. d. 
Univ.) B e r g m a n n .

H. Dieterle und A. Salomon, t)ber Lupeol. II . Mitt. (I. ygl. yorst. Ref.) Lupeol, 
C30H 50O, aus A. Nadeln vom F. 212—213° ist ein einfach ungesatt. Alkohol. Oxydation 
m it Chromsaure-Eg. liefert 1 Mol. Aceton, das aus einer Isopropylgruppe stammt, 
da dio Doppelbindung nicht angegriffen wird — u. 1 Mol. Lupon C27H 420 . Das Hydroxyl 
des Lupeols ist also sekundiir. Mit Brom gibt Lupon ein Dibromadditionsprod. Der 
Ozonabbau des Lupeols, der zur Feststellung der Lage der Doppelbindung ausgefiihrt 
wurde, yerlauft yersehicden in CCI., u. Eg. Das in CC14 erhaltene Ozonid wird bei 
langerem Koehcn m it Eg. u. Zink in eine Dicarbonsaure C23H 38(COOH)2 — C25H400 0 
aufgespalten, die gesatt. ist u. kein Hydroxyl oder Carbonyl enthalt. Es ergibt sich 
eines der nachstehenden Schemata:

Ćhom. Uniy.-Lab.) B er g m a n n .
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In  Eg. lieferte Lupeol m it Ozon eine Aldeliydcarbonsaure CjoHjoOj =  C17H 2S- 

(CHO)(COOH), ferner ein Keton C21H 340 2, das noch dio Doppelbindung des Lupeols 
enthalt (Dibromadditionsprod.). Das zweite O-Atom ist vollig indifferent; iihnliche 
Beobachtungen haben S c h t j lz e  u. P i e r o h  (C. 1923. I. 252) beim Allobetulin, W ie- 
LAND (C. 1927. I. 443) bei den Cliolansauren gemacht. Es m u6  aber m it dem Ring 
zusammenliangen, der die Doppelbindung tragt, da bei der Weiteroxydation m it Ferri- 
cyankalium eine Dicarbonsaure Ci,H20O4 entsteht, die keinen indiffcrenten Sauerstoff 
mehr enthalt. Aufierdem lieB sich das Keton C21H 340 2 m it Methyl-Mg J  in einen tertiaren 
Alkohol iibcrfiihrcn, der bei der Oxydation m it Ćr03-Eg. die der obigen Aldehydsśiure 
entsprechende Dicarbonsaure C17H 2s(COOH)2 lieferte. Die oben erwahnte Oxydation 
m it Ferricyankalium bewirkte iiberrasehenderweise keine Dehydrierung, sondern nu r 
Angriff auf die Iietogruppe u. das indifferente O-Atom. Die Dicarbonsaure CnlŁcOi 
gab bei der Zinkstaubdest. /J-Methylanthracen u. in geringen Mengen ein substituiertes 
Phenanthren; letzteres war nur m it der Farbrk. von H i l p e r t  u . W o lf  (Ber. dtsch. 
chem. Ges. 46 [1913]. 2215) qualitativ nachzuweisen. In  'Ubereinstimmung m it den 
Angaben von LlEBERMANN u . S p ie g e l  (Ber. dtsch. chem. Ges. 22 [1889]. 780) halten 
Vff. Lupeol fur ein Phenanthrenderiv., die Saure C17H 20O4 fiir eine Methylperhydro- 
phenanthrendicarbonsaure. Die Ozonisierungsverss. beweisen das Vorhegen eines 
vierten Rings, der die Doppelbindung u. die OH-Gruppe trag t u. m it zwei C-Atomen 
am Phenanthrenskelett sitzen muB. Bisher sind also — wenn die im /J-Metliylantliracen 
beobachtete Methylgruppe unberiieksichtigt bleibt — 21 C-Atome aufgeldart (Iso- 
propylgruppe, cycl. System m it 18 C, davon 14 C eines Phenanthrens).

V e r s u c h o. Lwpon, C27H 420 . Aus Lupeol m it Cr03 u. Eg. unter Durchleiten 
von Wasserdampf, der Aceton m itnim m t (Dinitrophenylhydrazon). Seidige Nadeln 
vom F. 170° aus A.-A. [a]o20 =  +60,46° (Chlf.). Dinitrophenylhydrazon, C33H,1(s0 4N4, 
aus Essigester-Alkohol goldgelbe Nadeln vom F. 214°. — Dibromlupon, C27H 420B r2. 
Aus Lupon u. Brom in Chlf. Aus A.-Clilf. Nadeln, F . 246°. — Dicarbonsaure, C25H 40O4 
(im Original C25H 330 4. D. Ref.). Aus Lupeol in CC14 m it Ozon; 6 -std. Kochen des 
Ozonids (weiBes Pulver vom F. 155—160°) m it Eg. u. Zinlcstaub. Reinigung iiber 
das Na-Salz. Aus Eg. F. 135—137°. Opt.-inakt. — Aldeliydcarbonsaure, C19H 30O3. 
Aus Lupeol in Eg. m it Ozon; carbonatloslicher Anteil. Aus Eg. Nadeln, F. 229—230°. 
Dinitrophenylhydrazon, C25H 34OcN4, in Methanol dargestellt, gelbe Nadeln vom F. 168 
bis 169°. Methylester, C 2oH32Ó3, m it Diazomethan dargestellt, aus Methanol Blattehen, 
F. 80—81°. — Keton G2iH si0 2. Neben dem yorigen. Aus A. Nadeln, F. 218°. [cc]d2° =  
+32,26° (in Chlf.). Dibromadditionsprod., C21H 340 ,6 r 2, m it Brom in Chlf. dargestellt, 
aus A.-Clilf. F. 255°. Dinitrophenylhydrazon, C27H 3SÓEN4. Aus Propanol hellbraune 
Nadeln, F . 137°. — Tertiarer Alkohol C22H 380 2. Aus dem Keton m it Methyl-MgJ. 
Aus A., dann Aceton Nadeln, F . 192°. Acetylderw., aus Eg. Drusen, F. 234°. — D i
carbonsaure, C17H 20O4. Aus dem Keton C2iH 360 2 m it alkalischem Ferricyankalium.. 
Aus Eg. F. 137—138° (Zers.). (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 270. 540 
bis 549. Dez. 1932. Frankfurt a. M., Pharmazeut. Inst. d. Univ.) BERGMANN.

T. H. Jukes und H. D. Kay, Die basisclien Aminosauren des Lwetins. Das Eier- 
protein Livetin ist von K a y  u . J Ia r sh a ll  (C. 1930. II. 1995) auf seinen Geh. anTyrosin, 
Tryptophan u. Cystin untersucht worden. Nach der Arginasemethode liegen 11,7% 
des Gesamtstickstoffs im Livetin ais Argininstiekstoff vor (ViteUin 14,7), wahrend die- 
Isolierung nur 10,3% ais Argininstiekstoff nacliweisen lieB (infolge Verlustes in den 
Mutterlaugen). Der Cystingeh., nach Su l l iv a n  bestimmt, ist 2,3% (Vitellin l , l° /0). 
Durch Isolierung wurde weiter der Histidin-N zu 2 ,ll° /0, der Lysin-N zu 5,92% des 
Gesamtstickstoffs bestimmt. Der Lysingeh. diirfte zu niedrig angegeben sein. Beim 
Yitellin konnte Arginin ais Flayeanat in einer Ausbeute isoliert werden, die niiher an
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die nach der Arginasemethode bestimmte Zahl herankommt ais beim Liyetin. (J . 
biol. Chemistry 98. 783—88. Nov. 1932. Toronto, Canada, Univ.) B er g m a n n .

Stanislaus John Przyłęcki, Wirkung von Salzzugabe au f den isodektrisclien Punkt 
von Proteinen. I. Serumalbumin koaguliert bei 100° bei pn >  4,7 oder <  1 . Mineralsalze 
bewirken Koagulation boi einer bestimmten krit. Konz. (Ck) fiir jeden pn-W ert. C,. be- 
sitzt ein Maximum bei ca. pn =  2 u. iindert sich nach der ŚCHULZE-HARDYschen 
Regel. Fiir 3-, 2- u. 1-wertigo lonen betriigt das Gjj.-Verhaltnis 1: 30: 500. F ur Anti- 
ionen ( P a u l i  s Gegenionen) liiingt Ck auch von der W ertigkeit der begleitenden Iso- 
ionen (PAULIsNcbcnionen), fur Salzo von der peptisierenden Saure ab; sie ist geringer 
m it zweiwertige Gegenionen liefernden Sauren gegeniiber solehen, die einwertige liefern. 
Dic koaguherende Wrkg. von zwei oder mehr Gegenionen bei Konzz. unter der krit. 
ist additiv. Salze m it einwertigem Gegenion u. mehrwertigem Nebenion wirken bei 
bestimmten Konzz. peptisierend. In  Systemen m it 85°/0 A. kann durch Salzzugabo 
bei beliebigem pa Koagulation unter Giiltigkeit der ScHULZE-HARDYschen Regel 
bewirkt werden; die Hóchstwerte von Ck liegen bei pn =  2. Gk von Nn,2SO, besitzt 
fiir Casetnogwhydroclilorid bei 20°, 100° u. in Systemen m it 85%  A. prakt. denselben 
W ert (0,0076, 0,0064, 0,005 M ), liegt aber iiber 0,1 M , wenn das Sulfation ais H 2S0 4 
zugegeben wird. Gelatine in 80%ig. A. kann bei beliebigem ph durch krit. Konzz. 
von Gegenionen geflockt werden, wobei die C&-Werte sich nach der S c h tjlz e -H a rd y -  
schen Regel andern u. sich umgekehrt zur A.-Konz. verhalten. Mit der freicn Ladung 
der Gelatineteilchen steigt Ck von Na2SO., bis zu einem bestimmten Maximum, u. der 
C^.-Wert von Gegenionen wachst m it der W ertigkeit der Isoionen an. Durch Erhitzen 
auf 100° oder A.-Zugabe lassen sich isostabilo Proteino in isolabile umwandcln. In 
85%ig. A. u. in Ggw. von HC1 ist Ck yon Na2SO., bei demselben pn fiir Serumalbumin, 
Gelatine u. Caseinogen prakt. gleicli. Salze m it melirwertigen Gegenionen vermogen 
Proteinteilchen bei beliebigem pn zu entladen, wobei Ck bei jedem pn fiir jedes Salz 
yerschieden ist. Zur Erldarung wird angenommen, daB der Dispersionszustand der 
Proteinę eine Funktion ihrer Affinitat zu W. u. der freien Ladung der Teilclien ist; 
Abnahme der Ladung unter ein bestimmtes krit. Minimum yerwandelt Proteinsole in 
Gele. Die Flockung ist m it der Annahme einer Bldg. yerschieden 1. Salze nicht zu 
erklaren. (Biochemical J . 25. 713—27. 1931. Warscliau, Univ.) H e l l r ie g e l .

Stanislaus John Przyłęcki und Wenceslaus Giedroyć, Wirkung von Salzzus&tzen 
auf den isoeleldrischen Punkt von Proteinen. II. (I. ygl. vorst. Ref.) Werden l% ig . 
Gelatine-Lsgg. bei ph =  3,5 m it einem t)berschuB yon K 3Fc(CN)G (bzw. bei pn =  6,5 
bis 7,0 m it einem TjberschuB yon neutralisierter AlCl3-Lsg.) u. 70% A. yersetzt, so 
ist die im F iltra t bleibende Gelatine prakt. unempfindlich gegen melirwertige Anionen 
(bzw. Kationen), aber leicht flockbar durch Salze m it melirwertigen Kationen (bzw. 
Anionen). Ahnliches Vcrh. bei Serumalbumin. Dio Proteinteilchen kónnen also bei 
Elektrolytkonzz. oberlialb der krit. Konz. bei gleichem pn „uberladen“ sein, so daB 
Protcinlsgg. entstehen, in denen sich die Teilclien bei pn-Werten unterhalb bzw. ober- 
halb des isolektr. Punktes ais Anionen bzw. Kationen yerhalten. (Biochemical J . 25. 
1734—35. 1931. Warschau, Uniy.) K r u g e r .

Wilfrid James Loughlin, Die Denalurierung von Proteinen. IX. Die Wirkung 
eines Elektrolylzusatzes au f die Viscosittit ton Losungen von krystallinem Eieralbumin. 
(VIII. vgl. C. 1932. II. 2662.) An Lsgg. von undenaturiortem kryst. Eieralbumin 
bei Abwesenheit yon Salzen u. in Ggw. yon 0,01-n u. 0,1 n-NaCl wird Konstanz der 
Viscositat unabliangig yom ph fcstgestellt. Dabei wachst die Leitfahigkeit der Lsg. 
rascher, wenn man sich yom isoelektr. Punkt entfernt. Der nach der Theorie yon 
Sm o lu c h o w sk i (Kolloid-Z. 18 [1916]. 190) zu erwartende Elektroviscositats-
offekt — dio Lsgg. enthalten geladene Teilchen, dereń Ladung sich bei Veriinderung 
des pn auch andern muB — tr i t t  nicht auf; die einfache EiNSTElNschc Gleichung 
ist auf alle untersuchten Lsgg. anwendbar, u. zwar bei jedem pn- Der Grund hierfur 
ist offenbar der, daB Sm o lu c h o w sk i seine Gleichung fiir lyophobe Stoffe abgeleitet 
hat, wahrend es sich hier um hydratisierte Systeme handelt. Eine Literaturiibersicht 
zeigt, daB die SMOLUCHOWSKische Gleichung esperimentell bisher noch nicht gut 
bestatigt worden ist, am besten fiir Starkę u. Arsentrisulfid; in allen untersuchten 
Fallen handelte es sich jedoch nicht um strukturclle Ionisation der Kolloidteilchen 
(wie bei den Proteinen), sondern um Adsorption yon lonen. Der SehluB von den Vis- 
cositatsmessungen auf den Mechanismus der Proteindenaturierung, der in der 8 . Mitt. 
nur fiir den isoelektr. Punkt gezogen worden war, gilt danach fiir alle Ph- Bei der 
Denaturierung findet eine VoiumvergróBerung der Teilchen durch Vermehrung des
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gebundenen W. s ta tt; das Vol. verdoppelt sieli etwa. (Bioehemieal J . 26. 1557—65. 
1932. Univ. of Liverpool, The Muspratt Laboratory of Physieal and Electro- 
ehemistry.) " * Ber g m a n n .

Clemmy O. Miller und Richard G. Roberts, Bealdionen von Proteinen mit 
Natrium in flussigem Ammoniak. In  fl. Ammoniak verhalten sich Proteinę nach 
Mc C h esn ey  u .  M i l l e r  (C. 1931. II . 3006) sauer u. werden durch Alkalimetall oder 
Ammonobasen ammonolysicrt. Es sind bereits untersucht worden Seidenfibroin, Diketo- 
piperazin, Glycylalanin, N-Methylacctamid, Glykokoll, Acetanilid, Tyrosin, Alanin. 
Vff. berichten nunmehr iiber Verss. m it Seidenfibroin, Diketopiperazin, Dipeptiden, 
Casein, Eieralbumin u. Edestin. Tragt man die entwickelte H2-Menge fiir Seidenfibroin 
oder Eieralbumin gegen dio zugesetzte Natriummenge auf, so erhalt man eine drei- 
teilige Kurve. Im  ersten Teil wird Na vom Protein aufgenommen oder von einem 
Molekulteil H 2, der aus einem anderen mittels Na freigesetzt worden ist, oder beides; 
jedenfalls tr i t t  hier Red. ein. Im zweiten Teil geht die in Ereiheit gesetzte H2-Menge 
parallel der zugesetzten Na-Menge. Im  dritten Teil ist allcr verfugbarer Wasserstoff 
in Freiheit u. das Mol. an Na gesatt. Der Wasserstoff kann nicht einzig aus den Carb- 
oxylgruppen des Proteins stammen, da z. B. im Seidenfibroin die Kurve nicht 2 COOH 
auf je 4 N-Atome anzeigt. Die Imidbindung ist im N-Methylacetonoid, nicht aber in 
Dipeptiden sauer. 2 Moll. Diketopiperazin nehmen 4 Atome Na auf (4 Imidbindungen!) 
u. setzen 0,9 Atome Natrium in Freiheit; Diketopiperazin wird also reduziert. Wenn 
nach der Annahme von ABDERHAI.DEN die Proteinę Diketopiperazinringe enthalten, 
konnte auf dieser Basis das beschriebenen Yerh. der Proteine erklart werden. (Proc. 
Soc. exp. Biol. Med. 29. 533—35. 1932. Northwestern Univ. Medieal Sehool, Dep. of 
Chemistry.) B erg m an n .

J. Errera, H. Vogels und L. Hauss, Tierische und pflanzliche Proteinę. EleMro- 
metrisclie Analyse. I. (Vgl. C. 1932. I. 2211.) Es werden systemat. elektrometr. Titra- 
tionen m it der Antimonelektrode von verschiedenen vegetabil. u. animal. Proteinen 
durchgefiihrt u. die Titrationskurven graph. wiedergegeben. Es zeigt sich, daB diese 
Methode zur Analyse von Proteingemischen geeignet ist. Bei der Unters. der Proteine 
des Mais, dio dureh Extraktion mittels NaOH, NaCl-Lsgg. u. A. erhalten wurden, 
zeigt es Bich, daB cs moglich ist, die yerschiedenen Proteine (Prolamin, Globulin u. 
Glutelin) aus der Lagę der Maxima auf den Titrationskurven zu identifizieren. — 
Die wciter untersuchtc l 0/0ige Gelalinelsg. zeigtc 2 Maxima, eines im  saueren (ph =
3,05) u. eines im alkal. (pn =  5,0) Gebiete. Bei der Riicktitration m it HC1 entspricht 
das eine M aximumdem Ende der Neutralisation des NaOH u. dem Beginn der Zers. 
des Na-Gelatinats; das zweite dem Ende der Sattigung der Gelatine durch HC1. (J. 
Chim. physiąue 29. 67—70. 1932. Brussel, Univ., Labor. de Recherches des Usines 
Remy.) ' K l e v e r .

J. Errera, Tierische und pflanzliche Proteine. Eleh.ro/mtlrische Analyse. II. 
(I. vgl. vorst. Ref.) In  Fortsetzung der Arbeiten iiber die elektrometr. Analyse von 
Proteinen wurden die Titrationskurven der Proteino der ErdnuP, verschiedener Weizen- 
sorten, des Blułserums (Hund) u. von Huhnereiweip aufgenommen. In  einer Tabelle 
sind ferner die Ionisationskonstanten u. der pH-Wert am isoelektr. Punkt auCer von 
den erwahnten noch von den Proteinen des Mais, des Eeis, der Linse, der Oerste, des 
lioggens, der braunen Bohnen, des Buchweizens, der Erbsen, u. von Gelatine zusammen- 
gestellt. Es zeigt sich, daB die isoelektr. Punkte der Albuminę u. Globulino im alkal. 
Gebiet, die der Prolamine u. Gluteline im sauren Gebiet liegen. Bei der Titration ist 
darauf zu achten, daB dieselbe nur wenige Stunden nach der Extraktion ausgefiihrt 
werden, da schon nach 24 Stdn. im stark  alkal. Medium die Maxima verschwinden. 
Ebenso t r i t t  bei der chem. Isolierung der Proteine aus einem Gemisch leickt eine Yer- 
iinderung im Bau der Proteine ein u. fuh rt so zu einem Verschwinden der Maxima 
auf den Titrationskuryen. (J. Chim. physiąue 29. 124—30. 1932. Brussel.) K l e y e r .

Hans Bode und Hans Ludwig, Experimcntelle Einfiilirung in das Wesen organisch-chemischer 
Rcaktionen insbesondere fiir Lehramtskandidaten. Lcipzig u. Wicn: Deuticke 1933. 
(VI, 48 S.) 8°. M. 1.50.

Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. 4. Aufl. Erstcs Erg.-Werk, cl. L iteratur 1910 
bis 1919 umfassend. Hrsg. von d. Deutschen Chem. Gesellschait. Bd. 10. Berlin: 
J .  Springer 1932. gr. 8°.

10. Ais Erg. d. 10. Bds. d. Hauptwcrkes. (System-Nr. 1051—1504.) (XVI, 571 S.) 
Lw. M. 118.—.
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E. Biochemie.
R. Sterckx, Das Ozydalions-Reduklionspotential rjj und seine Bedeulung in  der 

Biologie. Ubersichtsbericht. (Ann. Zymol. [Bruxelles] [2] 1. 82—98. 1932.) K o r J).
L. V. Heilbrunn, Dia Kolloidchemie des Protoplasma. Kurze Zusammenfassung 

dor Kolloidchcmie des Protoplasma. (Seientia 52. 356—64. 1/12. 1932. Pkiladelphia, 
Univ.) K l e v e r .

E. Wertheimer, Die. Physiologie pflanzlicher und tierischer Membranen. Es werden
zunachst einige experimentelle Beweise dafiir angefiihrt, daB die lebende Zelle eine aus 
einem Gel bestehende Zellgrenzsehieht hat, wahrend das innere der Zelle aus einem 
Protoplasmasol besteht. Vf. weist nachdrucklich darauf hin, daB dio Zellgrenzsehieht 
ein wiehtiger Strukturteil der Zelle ist u. daB sie unabhangig von den Fragen der Perme- 
abilitat yerschiedone wichtigo Funkrionen in dcm Leben der Zelle hat. So laBt sich 
z. B. an Seesterneiern, dio angestochen wurden, so daB beinahe das ganzo Innenzyto- 
plasma ausgeflossen ist, zeigen, daB das ausgeflossene Protoplasma unabhangig davon, 
ob es den Zellkern entha.lt oder nicht, nur dann fortpflanzungsfahig ist, wenn es mit 
der Zellgrenzsehieht in Beruhrung ist. Hierher gehóren aueh eine Reihe von Verss., 
die zeigen, daB die Zelle sich gel. Salzen gegenuber sehr yersehieden yerhalt, je nach- 
dem die Salzlsgg. in das Innere der Zelle injiziert werden oder m it der AuBcnwand der 
Zelle in  Beruhrung kommen. — Die weiteren Aufgaben der Zellgrenzsehieht stehen 
in direktem Zusammenhang m it ihrer Permeabilitiit. Es werden mehrere Beispiole 
angefiihrt, welche die spezif. Wrkg. der Zollmembran ycrschiedenen, bisweilen auBer- 
ordentlich ahnlich gebauten Stoffen gegenuber zeigen. So wird Traubenzucker in 
kurzer Zeit von der Hefezelle aus einer Lsg. aufgenommen, wahrend bei einem 
gleichen Vers. m it Galaktose oder Xylose der Zucker in Lsg. bleibt. Dio GroBe des 
Zuckermol. spielt bei diesen Verss. keine Rolle, hingegen ist offenbar die ster. Kon- 
figuration des Mol. fur die Durchlassigkeitsverhaltnisse von entscheidender Bedeu- 
tung. Die spezif. Wrkg. der Zellmembran wird ferner ausfiihrlich an dcm yerschiedenen 
Verh. yon Zellen gegenuber Cl, Br u. J  besprochen. Ferner wird angegeben, in welcher 
Weise die Plastizitat u. dam it aueh die Permeabilitat der Zellmembran von auBeren 
Faktoren (Temp.-Wechsel, Belichtung) u. yon dem Zustand des Protoplasmas (Er- 
regung u. Liihmung) abhangt. Uber die Feinstruktur der Zellmembran kann derzeit 
nur wenig ausgesagt werden, dagegen wciB man von dem Grundgerust der Zellmembran, 
daB dio Zellmembran aus zwei Phasen besteht, aus einer Lipoidphase, durch die dio 
lipoidlóslichen Stoffe hindurchdringen u. einer EiweiBphaso m it einem Porensieb, 
durch welches W. u. jeno Moll. eindringen, dereń Durchmesser die entsprechende GróBo 
besitzt. — Komplizierter liegen dio Verhiiltnisso noch, wenn nicht einfache Membranen 
zu untersuehen sind, sondern solche, die aus mehreren Schichten bestehen. Ais Beispiel 
wird u. a. die gerichtete Durchlassigkeit der lebenden Froschhaut erwahnt. (Kolloid-Z. 
61. 181—98. Nov. 1932. Halle.) J UZA.

Johannes Jochinis, Uber die Spinnbarkeit physiologisclier Fliissigkeiten und uber 
die Methoden ilirer Messung. Eine Reihe von Fil., u. zwar vor allem physiol. Fil., haben 
die Eig. des Fadenzichens oder der Spinnbarkeit. Es sind dies yerschiedene schleimige 
Korperffl., plasmat. Bestandtcile der lebenden Zelle, das E iklar des Huhnereies, Blut, 
die Sekrete der Seidenraupen u. Spinnen, Schmelzen u. Glaser, yerschiedene sirupartigo 
Korper, guinmiartige Substanzen u. a. Dio meisten der genannten Stoffe lassen sich 
zu sehr elast. Faden ausziehen. Ais quantitatives MaB der Spinnbarkeit kann die Lange 
der Faden, zu der sich unter gonau gleichen Vers.-Bedingungen die Fil. ausspinnen 
lassen, yerwendet werden. Es werden drei einfache, auf diesem Prinzip beruhende 
Methoden beschrieben. Vf. gibt MeBresultate iiber die Veranderung der Spinnbarkeit 
des Eiklars m it der Temp. an u. weist auf die W ichtigkeit der quantitatiyen Messung 
der Spinnbarkeit in der Medizin hin. Uber dio Ursache der Spinnbarkeit laBt sich 
nur wenig aussagen; spinnbare Fil. haben offenbar eino besonders groBe Haftfestigkeit u. 
Klebrigkcit u. eine gewisso ZerreiBfestigkeit. Ob eino Beziehung zur Oberflachen- 
spannung besteht, ist noch nicht aufgekliirt. Es bestehen Zweifel, ob die spinnbaren 
Substanzen iiberhaupt ais Fil. aufzufassen sind, da aueh die Móglichkeit besteht, 
daB diese Stoffe aus einem elast. Geriist u. einer FI. bestehen. Das Vorhandensein 
einfacher stabohenfórmiger Teilchen geniigt aber noch nicht, um Spinnbarkeit zu 
erzeugen. (Kolloid-Z. 61. 250—56. Noy. 1932. Kiel, Univ'.-Kinderklinik.) J u za .

F. P. Fischer, (/ber die Spinnbarkeit des Glaskorpers tierischer und menschlicher 
Augan. Naeh Unterss. yon H. Fischer-von Biinau. Der Glaskórper des Auges, der
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keinc anatom, oder bistolog. Struktur ha t u. das Aussehen einer Gallertc besitzt, zeigt 
dic Eig. des Fadenziehens. Die Fiiden haben meist kugeligo Verdiekungen, ahnlieh 
dem Aussehen einer Perlenkette. Vff. versuchten m it einer Anordnung, die vollstandig 
reproduzierbares Arbeiten gestattet, die Spinnbarkeit des Glaskórpers zu untersuehen, 
stellten aber fest, daB man selbst fiir ein u. denselben Glaskorper keine charakterist. u. 
reproduzierbare Fadenlange erhalten konnte, Verss. an dem lebenden, nahezu unver- 
letzten Auge zeigten dann, daB dieses die Eig. des Fadenziehens uberhaupt nicht hat. 
Wenn man andererseits einen Glaskorper m it groBter Schonung aus dem Auge ent- 
nimmt u. aufbewahrt, tr i t t  immer eine Entmischung, Syniiresis, ein. Die verschiedcnen 
beobachteten Eigg., leiehte Ausbldg. einer Oberflachenhaut, die Syniiresis, das Abfallen 
der Yiscositat bei der Syniiresis, das Fadenziehen u. andere Erscheinungen fiiliron zu 
der Vermutung, daB der Glaskorper eine mesomorphe, u. zwar nemat. Gallerte ist. 
Diese Annahme wird dureh die ultram kr. Beobachtung, daB der Glaskorper aus Stab- 
chenmicellen aufgebaut ist, bestatigt. Bei der Synaresis zerfallt der Glaskorper in  diese 
Stabchenmicellen. (Kolloid-Z. 61. 265—68. Nov. 1932. Leipzig, Univ.-Augen- 
Idinik.) J u z a .

Gundo Boekm und H. H. Weber, Das Rontgendiagramm von gedehnten Myosin- 
fdden. Myosin, ein Globulin ahnliches Protein, ist der Hauptbestandteil (70°/o) des 
ąuergestreiften Skelettmuskels. Vff. weisen nach, daB es m it Hilfe einer A rt Streck- 
spinnverf. moglich ist, aus Myosinlsgg. Gebilde zu erhalten, die sich mechan. u. opt. 
den Muskelfibrillen ahnlieli verhalten. Die Myosinlsg. wird in dest. W. gespritzt, dabei 
bildet sich ein Faden, der wiederholt nachgedehnt wird. Die gebildeten Fiiden werden 
rontgenograph. u. opt. untersucht, sie stellen eine Art von Muskelmodell dar. Die 
Unterss. ergaben, daB das Rontgendiagramm u. die doppelbrechenden Eigg. des Muskels 
ausschliefilich auf gerichtete Myosinfaden zuriickzufiihren sind. Myosin-Lsgg. enthalten 
anisodiametr. Gebilde, die eine Tendenz zu fadenformiger Aggregation besitzen. (Kol
loid-Z. 61. 269—70. Nov. 1932. Freiburg i. Br., Munster i. W., Physiol. Inst.) J u z a .

E. Gorter und W. A. Seeder, Die Eiwei/Skorper in  monomolekularen Filmen. 
Messungen nach du Nouy und Langmuir. (Vgl. C. 1932. I. 507. 3043.) Die Methode 
der Oberflachenspannungsmessung m it dem Tensiometer nach D u N o u y  hat bei mono
molekularen Filmen von EiweiBkorpern Resultate ergeben, die sich erheblich von den 
Werten unterscheiden, welclie dio Vff. m it der LANGMUIKschcn Methode erhalten 
liatten. Es werden nun Messungen m it den beiden Methoden an dem gleichen Film 
von Zein, Insulin, Myristinsauro bzw. Ovalbumin durehgefiihrt, die zeigten, daB man 
m it den beiden Methoden genau iibereinstimmende Werte fiir die Oberflaehenspannung 
erhiilt. Die Wasserstoffionenkonz. der Lsg., auf welcher der Proteinfilm ausgebreitet ist, 
h a t einen groBen EinfluB auf die Messung. (Kolloid-Z. 61. 246—49. Nov. 1932. Leiden, 
Univ.-Ivinderklinik.) JUZA.

E ,. E nzym chem ie.
H. D. Jenner und H. D. Kay, E in  Schulexperimenl iiber Go-Enzymtcirjeung. Es 

wird eine Vers.-Anordnung angegeben, m it der sich Studenten iiber die Beeinflussung. 
der Phosphatasewrkg. dureh Mg-Ionen an der Einw. von roten Blutkorperchen auf 
/?-Glycerophosphat unterrichten konnen. (J . Lab. clin. Med. 17. 1272—73. Sept. 1932. 
Toronto.) H e s s e .

H. G. K. Westenbrink, Uber den Meclianismus von Enzymreaktionen. I II . Die 
Wirkung ton Trypsin au f ein Gemisch von zwei Proteinen. (II. vgl. C. 1931. I. 1120.) 
Nach N o r t h r o p  (C. 1922. I II . 787) wird Casein in 3°/0ig. Lsg. u. Gelatine in 4°/0ig- 
Lsg. am schnellsten dureh Trypsin hydrolysiert. Bei der Annahme einer Adsorption 
des Substrates an das Enzym miiBte also bei diesen Konzz. das Enzym m it Substrat 
gesatt. sein. Jedoch wird Gelatine in  einer Lsg. beider Proteine aueh dann noch ge- 
spalten, wenn schon die maximale Menge Casein vorhanden ist; dabei soli nach N o r t h r o p  
entgegen den Erwartungen aus der Adsorptionstheorie die Spaltung in dem Gemisch 
gleich der Summę der Einzelwrkgg. sein. In  Lsgg., die 3%  Casein u. 4°/„ Gelatine 
enthalten, konnte Yf. dio Angaben von NORTHROP nicht bestatigen; es wurde nur die 
nach N o r t h r o p  berechneten Spaltungswerte erreicht. Die von NORTHROP angenom- 
mene Abweiehung von der Adsorptionstheorie besteht also nicht. — Vf. bediente sich 
der Methode von W ił l s t a t t e r  u . W a l d s c h m id t -Le it z  sowie der Methode von 
v a n  Sl y k e ; fiir die letztgenannte Methode werden kleine Modifikationen angegeben. 
(Arch. nćerl. Physiol. Homme Animaux 16. 528— 41. 1931. Amsterdam, Univ.) H e s s e .

M. L. Caldwell und S. E. Doebbeling, Einflufl gewisser Ionen auf die Extralcłion 
ton Malzamyla-se aus Tonerdegel, an das sie adsorbiert war. Die Estraktion  der Malz-
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amylaso aus Adsorbatcn an Tonerde ist nicht nur vom ph> sońdcrn auch von A rt u. 
Konz. des Anions in der Extraktionslsg. abhangig. Es wird ais wahrscheinlich bc- 
zeichnet, daB diese Erscheinung auf einen Austausch des akt. Enzyms aus dem Ton- 
erdekomplox gegen dio Anionen des Elektrolyten zuriickzufuhren ist. (J . biol. Chemistry 
98. 553— 63. Nov. 1932. New York, Columbia Univ.) H e s s e .

G. v. Doby, Enzymu und Salzionen. IV. Saccharasekonzenlralion in  Pcnicillium
glaucum bei Stickstoffmangel. (III. vgl. C. 1932. II. 230.) Untersucht wird der EinfluB 
der N-Nahrung auf den Geh. an Saceharase in Penieillium. Ais N-Verbb. kamen zur 
Anwendung: (NH4)2S 04, NH 4N 0 3, N aN 03, N aN 02, Alanin, Asparagin, Harnstoff u. 
Pep ton  in  7 Abstufungen von 0,0035 bis 0,28% N (geometr. Reilie) u. 2—4 A bstufungen 
von Rohrzucker (4—20%). — Trockensubstanz u. N-Geh. folgten der N-Konz. der 
Nahrlsg. im Verhaltnis von asymptot. K urvcn; bei lioherer Konz. wurde zuweilen ein 
Riickgang beobachtet. N aN 0 2 war ais Nahrstoff ganz ungeeignet; ZnS04 oder CuSO,, 
fórderten in kleinen Konzz. — Die optimale Wrkg. der Saceharase wurde bei pa =  4,5 
gefunden. Das Temp.-Optimum lag innerhalb weiter Grenzen der N-Konz. bei 50°; 
m it Erhóhung der N-Konz. erhóhte sich allmahlich auch die Temp.-Konstante A  von 
Ab r h e n iu s . — Inalctmerungstemp. nach v. E u l e r  betrug 47,5°, auch bei Anderung 
der Konz. des Nahrungs-N. Die Temp.-Konstante der Inaktivierung war bei Stick
stoffmangel hoher. — Die Saceharasekonz. der 5%ig. Rohrzuckerkulturen war eine 
umgekehrte Eunktion der Konz. des N; die Eunktion folgte einer asymptot. Kurve. 
Dio Enzymkonz. bei hoherem Geh. an Rohrzucker (20°/o) war weniger abhangig von 
dem N-Geh. Aus diesen Verss. lafit sich ein den N-Mangel anzeigender Quotient be- 
rechnen. — Verss., diese Ergebnisse zur Best. des pflanzenloslichcn Bodcn-N zu ver- 
węrten, mifilangen wegen der mangelhaften Entw. des Pilzes auf Bodenproben. (Hoppe- 
Seyler’s Z. physiol. Chem. 213. 71—82. 28/11. 1932. Budapest, Univ.) H e s s e .

H. D. Kay, Phosphatase beim Wachstum und bei Erkranlcung der Knoclien. Sammel-
referat. (Physiol. Rev. 12. 384—422. Ju li 1932. Toronto, Univ.) H e s s e .

E 2. Fflanzenchem ie.
Gabriel Bertrand und M. Rosenblatt, tlber ungleichen Gehalt gruner und etio- 

lierter Blatter an Mangan. (Buli. Soc. sci. Hyg. aliment. Aliment. ration. Homme 20. 
228—30. 1932. — C. 1932. II. 885.) L in s e r .

K. S. Markley, Sterling B. Hendricks und Charles E. Sando, Weiłere Unter- 
suchungen iiber die waclisartige Hani auf Apfeln. S a n d o  (C. 1923. I II . 1283) hatte aus 
Apfelschalen einen KW-stoff u. einen sek. Allcohol isoliert, die ais Triacontan u. 14-Hopta- 
cosanol angesprochen wurden. Auf Grund der Eeststellungen u. neuen Methoden von 
C h a n n o n  u .  C h i b n a l l  (C. 1930. II. 415) untersuchen Vff. die Oberhaut von Apfeln. 
Es \m rde im  petrolather. E x trak t n-Nonacosan (E. 65,1°) (nieht Triacontan) u. 10-Nona- 
cosanol (nicht Heptacosanol) aufgcfunden; im Gegensatz zu der Vermutung von 
C iia n n o n  u. C h i p n a l l  kommt das entsprechende Keton nicht vor. C h i b n a l l  u . 

Mitarbeiter sind kiirzlich (C. 1932. II. 3425) fiir Apfelschalen zu demselbcn Ergebnis 
gekommen. (J . biol. Chemistry' 98. 103—07. Okt. 1932. Washington, U. S. Dept. of 
Agriculture.) B e rg m a n n .

Kurt Brass und Herbert Kranz, Der Farbstoff des Akazienholzes. (Vgl. C. 1933.
I. 72.) Zu dem Bericht von Sc h m id  u. T a d r o s  (C. 1932. H . 3900) bemerken Vff., 
daB sio die Konst. obigen Earbstoffes iiber 2 Monate friiher ais genannte Autoren 
aufgekliirt u. Yeroffentlicht haben (C. 1932. II. 3427). (Ber. dtsch. chem. Ges. 65. 
1867. 7/12. 1932. Prag, Deutsche Teehn. Hochsch.) L in d e n b a u m .

Jean Chaze, t)ber das Vorkommen eines neuen aklivcn Prinzips in  Bryonia diocia. 
In  der Bryonia diocia wurde m it Hilfe mikrochem. Nachweise das Vork. eines 
von dem Bryonin sicher verschiedenen Stoffes alkaloider N atur erwiesen. Dieser 
Stoff kommt u. a. in der Epidermis in den Vakuolen vor; er bildet sich bereits in den 
faserigen Vakuolen des frischen Triebes. Der alkaloidartige Stoff kommt in Stengel, 
Blattstiel, Rankę, B latt, H aar u. in den Blutenorganen vor, nicht aber in der Wurzel. 
Die fragliche Substanz ist 1. in weinsaurem A. von E r r e r a  u. in A. (C. R. hebd. Seanccs 
Acad. Sci. 195. 825—27. 7/11. 1932.) W a d e h n .

Julius August Muller, Zur Kennlnis der InJialtsstoffe der nordischen Mislel. 
Viscum album L. Auf Grund der Tatsache, daB in der nord. Mistel ein Inhaltsstoff 
vorhanden ist, der blutdrucksenkende Wrkg. besitzt, h a t Vf. den MistelpreBsaft zweier 
verschiedener Ernten (Misteln von Apfelbaumen) eingehend untersucht. Das Ergebnis 
der im einzelnen im Original einzusehenden Verss. ist: Es findet sich freie Essigsaure,
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das Mg-Salz der rac. Milchsiiure, d-Mannit u. — ais blutdrucksenkendc Substanz — 
ein Gcmisch von Aeylderiw. des Cholins. Sehr wahrscheinlich ist Propionylcholin 
vorhandeu, móglicherweisc auch Acetylcholin. (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. 
Ges. 270. 449—70. Nov. 1932. Halle, Univ., Inst. fiir Pharmazie u. Nahrungsmittel- 
chemie.) BEKGMANN.

E s. P flanzenphysiologie. B akterio log ie.
Ettore Bottini, Uber die Mineralernahrung der Pflanze. In  einer Tabelle wird 

gezeigt, welche Mineralstoffmengen u. -Arten durch dic Ernten der verschiedenen 
Kulturgewaclise dem Boden entzogen werden. SchluBfolgerungen iiber den Ersatz 
derselben. (Ind. chimica 7. 1634—37. Dez. 1932.) Gr im m e .

B. Viswa Nath und M. Suryanarayana, Die Wanderung von Mineralsalzen aus der 
Pflanze in den Boden. Im  Reifungsstadium findet eine ausgesprochene Mineralabwande- 
rung yon der Pflanze in den Boden s ta tt. (Current Sci. 1. 76—77. Sept. 1932. Coim- 
batore.) Gr im m e .

P. W. Wilson, E. W. Hopkins und E. B. Fred, Die Biochemie der Stickstoff- 
fixierung durch Leguminosen. I . Stickstoffixierungsversuche m it Rliizobia getrennt von 
der Wirtspflanze. Von der Wirtspflanze abgetrennte Knóllchenbakterien konnten 
keinen Luft-N  fixieren. Bei Mischkulturen zwischen ihnen u. Azotobacter erhohten 
sie das Fixierungsverm8gen des letzteren nicht. (Arch. Mikrobiol. 3. 322—40.1932.) G ri.

Cr. Mezzadroli und A. Amati, Einwirkung einiger Alkaloide a u f die Entwicklung 
von Aspergillus niger. Chininsulfat in Konz. 0,5—3% 0 begunstigt das W achstum des 
Pilzcs, Kaffein wirkt schon in Konz. 0,5%o hemmend. S trychninnitrat begunstigt 
noch starker ais Chinin, optimale Konz. l°/oo- (Atti R. Accad. naz. Lincei [Roma], 
Rend. [6 ] 16. 366—09. N or. 1932.) Gr im m e .

Georg Lockemann und Werner Ulrich, Alkohol-Sduregemische in  ihrer keim- 
lolenden Wirbung. I . Mitt. Die keimtotende Wrkg. von wss. Saurelsgg. gegenuber 
vegetativen Bakterienarten (B. Coli) wird durch Zusatz von A. u. umgekehrt erheblieh 
Tcrstarkt, so daB Lsgg. der einzelnen Bestandteile, welche an sich keine keimtotende 
Wrkg. haben, nach dem ZusammengieBen, eine Wrkg. erlangen. Die sporizide Wrkg. 
von HC1 wird durch A.-Zusatz bis zu 58,3%> von A. sshon durch klcinen Saurezusatz 
vcrstarkt. Der fiir die sporentótende Wrkg. giinstigste A.-Geh. liegt bei Ggw. von HC1 
zwischen 44—73 Vol.-%. (Z. Hyg. Infekt.-Krankh. 114. 584—601. 29/11. 1932. Inst. 
Robert Koch.) M anz.

L. v. Wikullil, Zur Kenntnis der Komchenbildung beim Bac. bidgaricus. Die 
Kórnchenbldg. im Bac. bulgaricus tr i t t  nur zeitweilig bei der K ultur in Milch auf. Die 
Kornchen verhalten sich fiirber. (s. Original) vollkommen gleich wie die Diphtherie- 
polkorner. Beide geben eine farber. Identitatsrk. auf freie Nucleinsaure. (Zbl. Bak- 
teriol., Parasitenkunde Infaktionskrankh. Abt. II . 87. 59—61. 20/10. 1932. Graz.) G ri.

Hans Lineweaver, Dean Burk und C. Kenneth Horner, Das Temperatur- 
cJuirakterislikum der Atmung von Azotobacter. Vff. untersuchten nach der W a rb u rg -  
Methode das Temperaturcliarakteristikum der Atmung von Azotobacter vinelandii, 
welches nach der Gleichung fi — 1,99 T„ T J ( T 1— T„) log e B J B 1 cal berechnet wird, 
wobei R 1 u. R., die W erte fiir den stiindlichen Sauerstoffverbrauch pro ccm K ultur 
bei den absol. Tempp. T x u. T„ sind. Innerhalb des Temperaturbereichcs 20—30° 
besitzt /t den konstanten W ert 19,330 ±  165. Dieses ist unabhangig vom pn, dem 
0 2-Druck u. dem Alter der Kultur. Die optimale Atmungstemp. ist 34—35°. (J . gen. 
Physiol. 15. 497—505.1932. Washington, U. S. Bureau of Chemistry and Soils.) Ch a r g .

Arthur GeoJfrey Norman, Die naturliche Zersetzung pflanzlichen Materials. 
Zusammenfassende Darst. der Vorgange bei der bakteriellen Zers. pflanzlicher Stoffe. 
(Sci. Progr. 27. 470—85. Jan . 1933. Wisconsin, Univ.) L e s z y n s k i .

Arao Itano und Satiyo Arakawa, Untersuchungen uber die Cellulosezersetzung in  
Boden. I . Neuerliche Bestimmung der physiologischen Aktivitdt verschiedener Kulturen. 
(Vgl. auch C. 1932. I. 694.) Die klare Zone rund um  CeZZwZowioMas-Kulturen auf Cellu- 
loseagar ist einer enzymat. Tiitigkeit u. nicht einer produzierten Saure zuzuschreiben. 
Die pliysiolog. A k tm ta t von Cdlulomonas hangt von der Zus. des Nahrsubstrates ab. 
Organ. N  ist notwendig. Das Vermogen, Cellulose zu zerstoren, ist naoh Jahren der 
Kultiyierung noch vorhanden. (Ber. <3liara-Inst. landwirtsch. Forschg. 5. 291—97.
1932.) ' L in s e r .

U. S. VOn Euler, Zur Frage der Depressorsubstanzen der Hefe. Die von E u l e r  u . 
Ga d d u m  (C. 1931. II. 1017) in tier. Organextrakten gefundene u. charakterisierte
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blutdrucksenkende Substanz konnte in alkoh. Extraktcn aus frischer, gefrorener u. 
gekochter Hefe nicht nachgewiesen werden. In  den Hefeextrakten wurden zwei Gruppen 
von Depressorsubstanzen beobaclitet: Cholin oder ahnlich wirkende Korper u. Adenyl- 
verbb. Aceiylcholin scheint in E xtrakten aus frischer Hefe nicht vorzukommen. Adenyl- 
thiomethylpentose zeigt cjualitatiy auf den Blutdruck u. am isolierten Darm dieselben 
Wrkgg. wie Hefeadenylsaure, ist aber ca. 7-mal weniger wirksam. — Ein hochgercinigtes 
P raparat von Viłamin B x hatte  auf Blutdruck, Kaninchendarm u. Meerschweinchen- 
uterus etwa 1/100 der Wrkg. einer gleieh konz. Lsg. von Hefeadenylsaure. Vf. yermutet, 
daB diese Wrkg. des Vitamins Bx auf eine Begleitsubstanz zuriickzufiihren ist. (Naunyn- 
Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 167. 171—76. 19/8. 1932. Stockholm, 
Karolin. Instit.) _ WlLLSTAEDT.

Edna M. Honeywell und Charles E. Bills, Ceremslerin, ein Sterin, das mit Ergo- 
sterin in  Hefe vorkommt. Ausfiihrliche Beschreibung fruher (vgl. C. 1932. II . 1641) 
bekanntgegebener Unterss. Wahrscheinliche Konst.-Formel C2SH470 3 m it 2 Doppel- 
bindungen u. 2 Hydroxylgruppen. Abbildungen der aus Athylacetat bzw. W. krystalli- 
sierten Substanz. (J . biol. Chemistry 99. 71—78. Dez. 1932. Evansville, Ind ., Mead 
J o h n s o n  Co m p .) Sc h w a ib o l d .

Lafon, U ber den Ursprung von Acetylmełhylcarbinol beim Abbau von Zucker durch 
den Bacillus subtilis. Bei der Vergarung von Zucker durch B. subtilis, bei der Aceiyl- 
methylcarbinol (I) (L e m o ig n e ) entsteht, konnte Acetaldehyd (H) in Ggw. von N a2S 0 3 
nicht ais Intermediarprod. gefaBt werden; bei Verwendung yon Brenztraubensaure (III) 
ais Substrat wurde I nicht gebildet, doch yerschwand III ohne zu II decarboxyliert 
zu werden. II wurde durch B. subtilis nur sehr langsam zerstort, u. auch Massen- 
kulturen dieses Bakterium bildeten aus II lcein I. I entsteht also nicht aus Intermediar - 
prodd. von III. Die Angaben von AuBEL, daB aus Glycerin I entsteht u. in Ggw. yon 
CaC03 III, wurden bestatigt, doch konnte auch bei diesen Verss. durch Na2S 0 3 II 
nicht abgefangen werden. Es muB also fiir die Erzeugung von I  durch B. subtilis ein 
anderer Mechanisinus angenommen werden ais fiir seine Bldg. durch Hefe, die nach 
NEUBERG auf carboligat. Synthese aus intermediar entstandenem II zuruckzufiihren 
ist. Die Deutung von L e m o ig n e  bleibt hypothet. Die Annahme einer Ą-Yerb. ais 
Zwischenprod. ist nicht erforderlich, da aus Glycerin Dioxyacełon entsteht, das nach 
N e u b e r g , sowie Me y e r iio f  erst nach Kondensation zu Hexose yergart. (Buli. Soc. 
Chim. biol. 14. 263—71. 1932. Paris, Lab. de Chimie biologiąue de l’Inst. de Biologie 
physico chimiąue et du Labor. de Zoologie de 1’Ecole Normale superieure.) K o b .

Nandor Porges, Citronensaurcbildung durch Aspergillus niger. Zur Erzielung 
hoher Ausbeuten an Citronensdure (I) durch den yerwendeten Aspergillus-niger-Stamm 
waren Zuckerkonzz. von 15—20%  erforderlich, wenn auch der Zucker nicht vollstandig 
yerwertet wurde. Bei einer Zuckerkonz. yon 5%  war die I-Ausbeute sehr gering, da 
die gebildete Saure von dcm Organismus ais Energieąuelle benutzt wurde. Fiir die
I-Bldg. war N aN 0 3 ais N-Quelle dem NH.!N03 oder"(NH4)2S 0 4 weit iiberlegen. Ggw. 
von Fe u. Zn war wesentlicli sowohl fiir sclmelles Pilzwachstum, ais fiir yermehrtc
I-Anhaufung. Bei Luftung fand keine I-Ansammlung s ta tt. Die groBte Ausbeute 
an I  wurde erzielt bei 7-tiigiger Versuchsdauer. (Amer. J .  Bot. 19. 559—67. Juli 1932. 
New Brunswick, New Jersey Agricultural Experiment Station, Departm. of Soil Chem. 
and Bacteriology.) K o b e l .

Hans Mosel, Untersucliungen iiber Essiggdrung und Oxydation hóherer Alkohole 
in  zuckerfreier Ndhrlosung. A . ist in gleichem Sinnc wie etwa Zucker u. a. ein Niihrstoff 
fiir Essigbaktcrien; er wird teils ais Baustoff von diesen assimiliert u. teils im Betriebs- 
stoffwechsel zu Essigsdure oxydiert. Diese ist gleichfalls Nahrstoff u. wird schon bei 
Ggw. von A., wahrscheinlich gleieh nach ihrer Bldg. je nach der angewandten A.-Konz. 
mehr oder weniger schnell weiter yerarbeitet. — 1— 4°/0 A . zeigten gute Nahrfahigkeit 
bei Yerwendung von Asparagin ais N-Quelle, sie fórderten die Vermehrung der Ein- 
saat u. wurden lebhaft gesauert; die gebildete Essigsaure wurde nicht durch den yor- 
liandenen A. gedeckt, sondern allmahlich ais Bau- u. Betriebsstoff wieder yerbraucht. —. 
8°/o A. wirkten waelistumshemmend, nur langsam entstand Siiuerung. — 12°/0 A . 
wurden nur bei fraktionierter Zugabe ertragen u. erst nach 2 %  Monaten u. mehr stieg 
das Saureinaximuin iiber 6 %  (B. ascendens) bzw. 4,79% (B. aceti). Die hohe A.-Konz. 
schiitzte die Essigsaure in  erheblichem MaBe yor der Verarbeitung. — Essigsdure 
(1,7%) zeigte gute Nahrfahigkeit; die Bakterien gediehen merklich besser ais im 1 bis 
4%'g- A. — Ganz anders ais A. yerhalten sich seine Homologen. Meihylalkohol ist 
kein Nahrstoff, ebensowenig Isopropylallcohol. Propylalkohol n ah rt in hochstens 2%ig.
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Konz. noch mer kii cli, wogegeń n-Butyl- u. besonders Isobutylalkohol sehr geringen 
Nahrwert haben, auch nur zu 1%  von den Bakterien ertragen werden. — Propion-, 
Bułtar- u. Isobultersdure wurden bis lioelistens 1,4 bzw. 0,53 u. 0,24% durch B. ascendens, 
bis 1,17, 0,14 u. 0,1%  durch B . aceli erzeugt. Sie wurden nicht angegriffen, die Aeiditat 
blieb nach Wochen die gleiche. — Die Unterscliiede der beiden Bakterienarten sind 
nur in einzelnen Fiillen nennenswert. B. ascendens erzeugte etwas mehr Saure, die 
Ansiiucrung des A. u. der beiden Butylalkohole durch ihn war merklick starker, weniger 
die des Glykols u. des Propylalkohols. B. ascendens wuehs auf Glycerin, siiuerte es 
aber nicht. Erythrit wurde nicht angegriffen. Milchsaure zeigte in 0,9 bzw. 0,45%ig. 
Konz. fiir B. ascendens hoheren W ert ais 0,59 bzw. 0,295% Bemsteinsdure. B. aceti 
verbrauclite die Essigsaure sehneller ais B. ascendens, woraus sich u. a. die geringere 
Ausbeute an Essigsaure in A.-Lsgg. durch jenes erklart. In  allen Verss. erwies sich 
Leitungswasser dem dest. W. liberlegen. — Die [H']-Konz. spielt eine wichtige Kolie. 
Der pH-W ert von 4,5—5 zeigte sich fiir das Anwachsen der E insaat giinstig, wahrend 
A lkalitat die Vermehrung hinderte. (Zbl. Bakteriol., Parasitcnkunde, Infektions- 
krankh. Abt. I I . 87. 193—229. 12/12. 1932. Hannovcr, Bakteriol.-chem. Labor. der 
tcchn. Hochschule.) K o b e l .

E 5. Tierphysiologie.
A. Butenandt, Zur Biologie und Chemie der Sezualhormone. Bericht iiber die 

neuen Eorschungen. (Naturwiss. 21. 49—54. 27/1. 1933. Gottingen, Allgeni. Chem. 
Univ.-Lab.) W a d e h n .

Einar Jarlov, Ezperiinenłelle und klinische Erfahrungen uber Dosierung und  
Wirkung der Sexualliormone. Vf. empfiehlt die zur Auswertung zu benutzenden 
kastrierten Mause vor der Injektionsserie nicht durch Ausstriche zu kontrollieren, da 
dieses Verf. einen Reiz ergibt, sondern nach dem Vers. die Vollstandigkcit der K astration 
durch Unters. des getoteten Tieres auf zuriickgebliebene OvariaIreste zu prufen. —  Es 
gelang nach nicht angegebenem Verf. das Co RN E R - Hormon aus Sehwangerenharn zu 
isolieren. — Zur peroralen Verabfolgung des gut gcreinigten Follikelhormons wird die
2—3-fache Dosis der parenteralen Dosis gebraucht. (Acta med. scand. 1932. Suppl. L. 
325—31.) W a d e h n .

Hermann Druckrey, Ber Einflufl von Veranderungen im  Gleichgewiclit der Sexual- 
hormone auf Blulgerinnung und Blulungsverhallnisse. Bereits 30 Min. nach der Injektion 
von Ovarialbrunsthormon ist bei weiblichen R atten  die Gerinnungszeit u. die Blutungs- 
zeit Terlangert; dieser Verlangerung der Gerinnungszeit folgt nach 1—3 Tagen eine 
Ycrkurzung der Gerinnungszeit; wird in dieser Phaso erneut Ovarialhormon gegeben, 
so bewirkt eine grofiere Dosis ais die vorige erneut eine Verlangerung der Gerinnungs
zeit, lcleinei-e Dosen sind olrne EinfluB. — Corpus luteum-Hormon wirkt ahnlieh wic 
Ovarialhormon, die Verkiirzung der Gerinnungszeit ist starker ausgepragt. — Injektion 
von Vorderlappensexualhormon verkiirzt m it dem Beginn des Ostrus nacli Ablauf 
einer geringeren Yerlangerung die Gerinnungszeiten hochgradig. Gleiehzeitige Be- 
liandlung m it Ovarialhormon kann diesen E fe k t aufheben. Die Wrkg. des Vorder- 
lappensexualhonnons erfolgt aussehlieGlich iiber das Ovar. —  Im plantation eines 
Uterus in Sekretionsphase verkiirzt die Zeiten nach kurzdauernder Yerlangerung. 
(Endokrinologie 12. 1—17. Jan . 1933. Leipzig, Univ. Erauenklin.) W a d e h n .

W illi Kaiser, Verpflanzung der Sameriblase. in die vordere Augenkammer. Kleine 
Stiickchen der Samenblase (5— 10 emm) kónnen m it gutem Erfolg auf die aufgefrisehte 
Regenbogenhaut des Kaninchens verpflanzt werden; das T ransplantat wird gut 
vaskularisiert. Bei Injektion von mannlichem Sexualhormon (Proviron) in die Muskeln 
reagiert das eingeheilte Stiick m it starker Rótung. (Naturwiss. 21. 61. 27/1. 1933. 
Hamburg, Univ., Anatom. Inst.) W a d e h n .

W. Grab, Auftreten von Schilddrusenstoffen im  Blut nach Wirkung von Hypo- 
phijseni-orderlappcn. (Vgl. C. 1932. I I . 1193.) Das Blut von m it tliyreotroper Substanz 
behandelten Hunden oder Katzen watrde im Kaulquappenvers. auf seine Fahigkeit, 
die Metamorphose zu besehleunigen, gepriift. Es konnte eine Beschleunigung der 
Entw. der Froschlarven festgestellt werden, so daB die bereits mehrfach gestutzte 
Annahme von dem vermehrten Auftreten des Schilddiusenhormons im Blut nach der 
Zufiihrung von thyreotroper Substanz weitere Sicherheit erhiilt. (Naunyn-Schmiede- 
bergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 168. 715—21. 14/12. 1932. Freiburg i. Br., Univ.
Pharmakol. Inst.) W a d e h n .

S. Kanauchi, Uber die adrenalinzersidrende Wirkung der Organemulsion. Brei ver-
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schiedener Organe von Kaninchen wurde m it Adrenalin versetzt u. boi 40° gehalten; 
nach verschiedenen Zciten wurde das noch vorhandene Adrenalin nach der Methodo 
von Suto  bestimmt. Leber-, Lungen- u. Diinndarmemulsion zerstorten das Adrenalin 
auffallend schnell, Magen- u. Nierenemulsion langsamcr u. in Muskelemulsion u. im 
Citratblut geht die Zerstórung sehr langsam vor sich. (Folia ondocrinol. japon. 8 . 
44—45. 20/11. 1932. Kyoto, Univ., I. mcd. Khn.) WADEHN.

S. Kanauchi, iiber den Em flufl der Schilddruse auf die adrenalinzerslorende 
Wirkung der Organenmlsion. (Vgl. vorst. Ref.) Kaninchen ■wurden m it Schilddriisc 
gefiittert oder es wurde ihnen dio Schilddruse exstirpiert. Dio zermahlcnen Organo 
dieser Tiere wurden auf ihre adrcnaHnzcrstórendo K raft gepriift. (Folia ondocrinol. 
japon. 8 . 45. 20/11. 1932. Kyoto, Univ., I. med. Klin.) W a d e h n .

Jean La Barre und Pierre Houssa, Diabetes und Adrenalinsekretion. Dio 
Adrenalinsekretion der Nebennieren wurde bestimmt, indem die Tonusveranderung 
gemessen wurde, die die Zufiigung einer bestimmten Menge Venenblut der Nebennierc 
auf oinDarmsegment ausiibt. Ńacli intravenoserInsulininjektion nimm t beim pankreas- 
losen Hunde etwa im selben Mafie wie der Blutzucker unter der Insulinwrkg. abnimmt, 
dio Adrenalinsekretion zu; umgekehrt ha t die intravenose Glucosezufiihrung m it dem 
stcigenden Blutzucker eine Hemmung der Adrenalinsekretion zur Folgę. — Dio Hyper- 
glylcamie, die sich im Laufe des experimentellen Diabetes beim Hundo ontwickelt, 
diirfte also m it einer Vorringorung der Adrenalinsekretion begleitet sein. (Ann. Physiol. 
Physicochim. biol. 8 ; 340— 44. 1932.) W a d e h n .

P. A. Meerburg, Die Kropffrage in  den Niederlanden. Bericht u. Uberblick uber 
den gegenwartigen Stand. Angaben iiber Jodgohh. von Luft, Trinkwasser u. Lebens- 
mittcln, sowio Jodausscheidung. (Chem. Weekbl. 29. 751—57. 24/12. 1932. Utrecht, 
Centraal Lab. v. d. Volksgczondlieid.) Gr OSZFELD.

K. Shinkai, Ober die W eiterbildung von Hormon in der exslirpierten Schilddriisc. 
Schilddruse wurde zermaklon u. daraus sofort oder nach 24 Stdn. E x trak t bereitet. 
Dor nach 24 Stdn. bereitete E x trak t hatte  eine starkere Wrkg. auf den Uterus u. er- 
hohte die Adrenalinwrkg. starker ais der sofort bereitete E strak t. Es ist daraus zu 
schlicBen, daB in der exstirpten Schilddruse noch weiter Hormon gebildet wird. (Folia
endocrinol. japon. 8 . 49. 20/12. 1932. Kyoto, Univ. I. med. Klin.) Wa d e h n .

Sidney Appel, Uber den Einflufl des Pitressins a u f die Schilddriisenwirkung. 
Kaninchen wurden durch Verfiitterung von Schilddrusenpulver hyperthyreot. ge- 
macht. Wurdo diesen Tieren 0,2 cem Pitressin injiziert, eine Dose, die unbehandeltc 
Kaninchen anstandslos vertragen, so wird der Herzschlag nicht mehr fiihlbar, die 
Atmung wird vertieft u. kram pfhaft; haufig śterben dio Tiere. Eigenartigerweise 
t r i t t  diese Uberempfindlichkeit nicht ein bei Kaninchen, die m it Thyroxin, Dijod- 
tyrosin oder LuGOLscher Lsg. behandelt sind. E s ist also anzunehmen, daB der Effekt 
der Vollsubstanz der Schilddruse oder einer unbekannten Fraktion der Schilddriisc 
zuzusohreiben ist. — Es gelingt, durch Schilddriisengaben hyperthyreodisierte Kaninchen 
durch langsam steigende Dosen Pitressin widerstandsfiihiger gegen dieses Hormon 
zu machen. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 168. 726—39. 
14/12. 1932. Bern, U nir., Physiol. Inst.) W a d e h n .

J. Matsui, Ober die Wirkung der Epilhelzellen- und Kolloidsubslanz der Schild- 
driise. I. Mitt. Neue Beitrage zur Kenntnis des Einflusses dieser beiden Subslanzen auf 
die Kontraktion des isolierten Kaninchenuterus. Mit Hilfe der TATUMschen Gefrier- 
mikromethode wurde aus derRinderschilddruseEpithelzellensubstanz u. Kolloidsubstanz 
isoliert gewonnen. Die isolierten Gowebsteile wurden m it RlNGER-Lsg. extrahiert u. 
auf gleichen J-Geh. eingestellt. Die Extrakte, die durch Aussalzen m it Ammonsulfat 
gewonnenen EiweiBkórper u. die eiweiBfreien Lsgg. wurden am ausgeschnittenen 
Kaninchenuterus gepriift. Der E x trak t aus der Epithelzellensubstanz ru ft starko 
Uteruskontraktionen hervor; er ist 25-mal wirksamer ais der Kolloidextrakt. Dio 
Erregung des Uterus durch die Epithelzellensubstanz laBt sich durch Atropin nicht 
unterdriicken, dios ist aber bei der Uteruserregung nach Kolloidextrakt der Fali; 
die Epithelzellensubstanz verstarkt die Adrenalinwrkg. auf den Uterus, dio Kolloid
substanz nicht. — Ahnliche Erscheinungen geben die aus den Extrakten gewonnenen 
Proteinstoffe. Die enteiweiBten Lsgg. sind wirkungslos. (Folia endocrinol. japon. 8 . 
43—44. 20/11. 1932. Kyoto, Univ., I. med. Klin.) W a d e h n .

M. Mitani, Uber eine die Blutgefd/ie kontrahierende Subslanz hn Blutserum des 
Basedowikers bzw. des Kaninchens m it experimenlell gestorter Funktion der Schilddruse. 
Im  Serum von Basedowkranken u. von hyperthyreot. Kaninchen findet sich eine die
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GefaBe ausgesohnittencr Organe kontrahierende Substanz reichlicher ais im Serum 
gesunder Menschen oder n. Kaninehen. Der Angriffspunkt dieses Wirkstofles auf das 
BlutgefaB ist hauptsiichlich die Sympathicusendigung. Beim Kaninehen m it exstir- 
pierter Sckilddriise ist die Substanz gegeniibcr der Norm verringert. (Folia endocrinol. 
japon. 8. 41—42. 20/11.1932. Kyoto, Univ., I. med. Klin.) WADEHN.

I . Abelin, Uber die qnantiłative Bestimmung des Thyroxingehaltes der Sckilddriise  
und der Schilddriisenpidparate. Die Aufarbeitung erfolgt nach L e l a n d  u .  F o s t e r  
(vgl. C. 1932. II. 393). Es ist vorteilhaft, im Butylalkoholauszug das J  nach der schnell 
arbeitenden Methode nach v . F e l l e n b e r g  z u  bestimmen. (Naunyn-Sehmiedebergs 
Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 168. 722—25. 14/12. 1932. Bern, Univ., Physiol. 
Inst.) W a d e h n .

Fritz Popper, Elityran bei der Behandlung der Fettsucht. Zur medikamentósen 
Unterstutzung bei Entfettungskuren verwendete Vf. m it gutem Erfolg das Schild- 
driisenpraparat Elityran (I. G. F a r b e n ). (Therap. d. Gegcnwart 74. 42—44. Jan .
1933. Obersehreiberhau, Sanator. Hoehstein.) F r a n k .

Oscar Horn, Uber die Anwendung des Parathyreoidealiormons bei „Infiltrationen“ 
des subcułanen Gewebes und des Muskels. Die Anwendung von Nebenschilddriisenhormon 
hatte bei Infiltration des subcutanen Gewebes (subcutane Fibrositis, Cellulitis) u. bei 
Myalgie eine giinstige Wrkg. Dic Behandlung hatte keine schadliehen Folgen, wie dureh 
zahlreiche Blutanalysen (Ca, P 0 4, osmot. Druck usw.) erwiesen wurde. (Acta med. 
scand. 79. 219—38. 30/12. 1932.) W a d e h n .

Bengt Hamilton und Charles Schwartz, Eine Methode zur Bestimmung kleiner 
Mengen von Parathyreoideahormon. Wird Kaninehen 276 mg Calciumchlorid (100 mg Ca) 
in den Magen gegeben u. die Gabe nach 1, 3 u. 5 Stdn. wiederholt, so hat nur die erste 
Gabe einen steigernden Effelct auf den Ca-Spiegel. Die folgenden Gaben konnen das 
Absinken des Ca-Geh. nicht verhindern. W ird vor der ersten CaCl2-Gabe Parathormon 
injiziert, so ist die Ca-Kurve wesentlich verandert, der Gipfel ist hinausgeschoben u. 
erhóht, das Absinken erfolgt langsamer. Zur Auswertung eines Praparates wird 10 bis 
15 Min. nach den beiden letzten Gaben Blut aus dem Herzen punktiert u. Ca bestimmt. 
Enthalt eine der beiden Proben mehr ais 4,00 Millimol. Ca im Liter, so wurden mindestens
1,5 Einheiten Nebenschilddriisenhormon pro kg Kaninehen injiziert; ist der hóchste 
W ert 3,80—3,99 Millimol./l, so enthalt das injizierte Materiał Parathormon u. der Test 
muB m it einer gróBeren Dosis wiederholt werden; Werte unter 3,70 Millimol./l zeigen 
negativen Ausfall an. (J. Pliarmacol. exp. Therapeutics 46. 285—92. Nov. 1932. 
Univ. of Chicago, Bobs Roberts Memoriał Hosp. f. Children, Dep. of Pediatrics.) W ad .

Roy D. Metz, Insulin bei Untererndhrang. Weitere Beóbachtungen. Bericht iiber 
eine Reihe von Erfolgen bei Unterernahrung; Besprechung von VorsiehtsmaBregeln 
gegen Hypoglykamie u. MaBnahmen bei Allergie u. Angina patoris. (Ann. internal 
Med. 6. 743—50. Dez. 1932. Detroit, Michigan.) W a d e h n .

Harry Blotner, Untersuchungen iiber die Wirkung des Insulins bei mageren Personen. 
Nach Insulinzufiihrung nehmen magere Personen rasch an Gewicht zu; im allgemeinen 
blieb der Gewichtsgewinn nach dem Aussetzen des Insulins erhalten. Die Gewichts- 
zunahme berulit auf vermehrter Nahrungsaufnahme, besserer Verdauung u. gesteigerter 
Resorption. In  der Zeit der Insulinapplikation nimm t die Ausscheidung von intra- 
muskular injiziertem Phenolsulfophthalein um 8—27°/0 ab, eine Erscheinung, die auf 
eine erhóhte Ausscheidung des Phenolsulfophthaleins dureh die Galie ais Folgę der 
gesteigerten Tatigkeit der Verdauungssafte zuruckzufiihren ist. Der Grundstoffwechsel 
bheb unbeeinfluBt. Die Konz. der Proteine'im  Blutplasma nahm wiihrend der Dauer 
der Behandlung u. dariiber hinaus etwas zu, die Erythrocyten waren vermehrt, ebenso 
stieg die gesamto Blutmenge deutlich. (J . Amer. med. Ass. 100. 88—92. 14/1. 1933. 
Boston.) " " W a d e h n .

Fritz Lasch, Klinische Erfahrungen iiber die Traubenzucker-Insuliniherapie beim 
Herzkranken. Gleiehzeitige Verabreichung von Insulin  u. Traubenzucker beim de- 
kompensierten Herzkranken brachte keinerlei klin. Besserung m it sich, oft wurden 
sogar deutliche Verschlechterungen beobachtet. (5Ied. Klinik 28. 1675— 76. 25/11. 
1932. W ien, Stiidt. Yersorgungshospital.) F r a n k .

J. Sacks, A. C. Ivy, J. P. Burgess und J. E. Vandolah, Histamin ais das 
Hormon der Magensekretion. Schon fruher war von K o ch  verm utet worden, daB das 
in  den Ausziigen der Magenschleimhaut enthaltene die Magensekretion anregende 
„ Gastnn“ m it H istamin ident. sei. Es gelang jetzt, aus Pylorusschleimhaut des Schweines 
Histamin in krystallisiertem Zustand zu erhalten (vgl. C. 1932. II . 3912). — Von allen
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Fraktionen wurde die vasodepressor. u. die sekrctor. Wrkg. festgestellt, angefangen 
vom sauren Auszug der Schleimhaut bis zu den Histaminkrystallen. Diese Auswertungen 
ergeben m it eigentlieh bindender Sicherlieit, daB das Histamin der einzige bei sub- 
cutaner Injektion sekretionserregende Wirkstoff in den sauren Ausziigen der Pylorus- 
schlcimhaut ist u. daB wahrend des Arbeitsganges Histamin nicht entstcht. 
H istamin (0,5—1,0 mg), Pilocarpin (5—10 mg) u. Isopilocarpin (10 mg) sind die 
einzigen von 10 untersucliten lmidazolcn, die dic Magensekretion anregen. Metliylen- 
liistamin (5—10 mg) wirkt niclit stimulierend. Histaminase zerstorte den akt. Stoff 
in den Pylorusausziigen, ein Vorgang, der weiterkin die Auffassung, daB das Histamin 
in nachster Beziekung zum Gastrin stekt, bestatigt. — Im  H arn (1 1 oder mehr) ist 
eine eben nachweisbare Menge excito-seki'etor. Substanz vorhanden, was m it den 
Histaminbestst. vonBESTu.M c H e n ry ,  die 0,2 mgHistamin im kg H arn  fanden, iiber- 
einstimmt. — Das an L lo yd s Reagens adsorbierte Histamin zeigt bei subeutaner 
Injektion die iiblichen freilich etwas abgeschwachten Tasodeprcssoriscken u. sekretor. 
Eigg. (Amer. J . Pkysiol. 101. 331—38. 1/7. 1932. Nortkwestern Univ., Med. Sekool., 
Dep. of Pkysiol. and Pkarmacol.) WADEHN.

E. L. Walsh, Uber die Konlraktion und Entleerung der Oallenblase des Kaninchens 
unler dem Einflup des Cholecyslokinins. Dic Entleerung der Gallenblaso des Kaninchens 
nacli Injektion von Ckolecystokinin wurde photograph. verfolgt, die Menge der ent- 
leerten Galie wurde m it Hilfe von Methylenblau ais Indicator gemessen. (Amer. J .  
Physiol. 100. 594—96. 1932. Northwestern Univ. Med. School; Dep. of Physiol. and 
Pharmacol.) WADEHN.

H. Elbel, Uber die gerinnungshemmende Wirlcung der Galie in  vitro. Durch Leit- 
faliigkeitsmessungen wird festgestellt, daB zwischen C a” u. Taurockolat kcine Verb. 
cntsteht. (Biochem. Z. 256. 398—405. 29/12. 1932. Innsbruck, Univ., Inst. f. allgem. 
u. cxperini. Pathol.) SlMON.

Ladislaus Mosonyi, Uber die Verleilung des Zuckcrs im  Blute und iiber die Zucker- 
permeabilitdt der rolen Blutkórperchen. VI. bestimmt die Zuckerkonz. im Gesamtblut 
u. Plasm a yon Mensch u. H und; der Zuckergeh. der Blutkorperchen wird daraus be- 
rechnet. Die bei yerschiedenen Bedingungen gefundenen Unterschiede werden dis- 
kutiert. (Biochem. Z. 256. 308—25. 29/12. 1932. Budapest, Uniy., Physiol.-chem. 
Inst.) S im o n .

A. R. Mc Intyre, Konzenlralion und Verteilung von Kalium  im  Serum und den 
Zellen des Blutes normaler und narkotisierler Hundc. (J . biol. Chemistry 98. 115—19. 
Okt. 1932. Ann Arbor, Univ. of Michigan, Med. School, Lab. of Pharmacol.) O pi\

V. Famiani, Uber den Umfang des Nahrungsi-erbrauches bei der Emahrung naeh 
dem Hungern. Naeh einer Hungerperiodc nahinen Tauben am ersten Tage nur ca. 
-/3 der n. Menge auf, am 3—4. Tage war dio Aufnahme erst n., um dann nock bedeutend 
holier zu steigen. E rst boi Wicderverlangung des ursprunglichen Korpergewichtes 
kehrt sie zur Norm zuriick. Die Wasseraufnahnie steigt schon anfangs rapide. (Atti 
R . Accad. naz. Lincei [Roma], Rend. [6 ] 16. 357—60. Nov. 1932. Rom.) Gr im m e .

V. Famiani, Beitrag zur Kenntnis des Nćihrwerłes von Keimlingen verschiedener 
Zerealien und Leguminosen. (Vgl. C. 1932. II. 3733.) Bcifutterung von Keimlingen 
bringt naeh Hungerperioden bedeutend schneller das n. Gewicht zuriick ais reine 
Kórnerfiitterung. (Atti R . Accad. naz. Lincei [Roma], Rend. [6 ] 16. 360—65. Nov. 
1932. Rom.) Gr im m e .

O. L. Kline, J. A. Keenan, C. A. Elvehjem und E. B. Hart, Laclose in  der 
Eriuihrung. Verss. an Kiiken. Bei Fiitterung m it einem rachitogenen Futtergemisch 
waren dio Tiere nacli 6 Wochen m it schwerer Rachitis behaftet, meist aber yerendet, 
wahrend Tiere, die einen Zusatz von 40°/o Lactose zum F u tte r erhielten, zu diesem 
Zeitpunkt noch in ziemhch guter Verfassung waren u. eine wesentlich bessere Ca- 
Assimilation u. Knochenbldg. aufwiesen. Das W achstum war aber weniger gut ais 
bei Tieren, die noch m it TJltraviolettlicht bestrahlt wurden. Die Zulage von Lactose 
hatte  cinen sauernden EinfluB auf die Aciditat im Verdauungskanal. Verfiitterung 
von 20, 10 oder 2°/o Lactose hatte  entsprechend geringere Wrkg. Maltose 40%  oder 
Citronensaure 5%  hatten keinerlei Wrkg. Diese Wrkgg. der Lactose werden ais eine 
Unterstiitzung der Wrkg. des Vitamin D angesehen. (J . biol. Chemistry 98. 121—31. 
Okt. 1932. Madison, Univ., Dep. Agric. Chem.) ScHWAIBOLD.

Betty R. Monaghan, Uber die Wirkung von Mdngeln in  der Emahrung auf den 
PhospJuitidstoffwechsel. Der Phospkatidgek. mehrerer Organe von R atten  bei n. Er- 
nahrang, von Hungcrticren u. solehen m it Vitarnin A, B (Bi bzw. B. bzw. B-Komplex)
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oder D-Mangel wurden gewichtsanalyt. bestimmt. Bei n. Tieren war der Phosphatidgeh. 
im allgemeinen konstant. Bei Verscłilechterung des Wachstums war eine Yerminderung 
dieser Pliosphatidgehh. festzustellen, gleichviel weleher Ernahrungsmangel die Ursacho 
der Wachstumsverschlechterung war. Die Best. der JZ. ergab keine Andcrung im 
.Grii.de des Ungesiittigtseins der Pettsauren der Phosphatide. Die Ergebnisse stiitzen 
nicht die Theorie, daB die Phosphatide ein unvoranderlicher Bestandteil der Zellen 
sind. Andererseits seheinen sio zu bestatigen, daB dio Phosphatide Zwischenprodd. im 
Fettstoffwechsel bilden. (J . biol. Chemistry 98. 21—33. Okt. 1932. St. Louis, Univ., 
Dep. Zool.) Sc h w a ib o l d .

Tsunehiro Kubokawa, Studiem iiber die Einfliisse von einseitiger Futterung mit 
poliertem Reis auf die Regeneraticm vonNervus ischiadicus bei weipen Ratten. (II. Mitt.) 
Boi einem Teil der Vers.-Tiere wurde der Nerwis ischiadictis durchsehnitten. Diese 
u. die nicht operierten Tiere zcigten bei Futterung m it poliertem Reis die gleichen 
reiskrankheitsiihnlicken Erscheinungen. Der Nahrungsdefekt ist im iibrigen auf Mangel 
an Vitamin A, B u. D zuruckzufuhrcn. Aktive Bewegungen der Hinterbeino w^urdcn 
boi den operierten Tieren sowohl bei Futterung m it unpoliertem, ais auch bei einer solchen 
m it poliertem Reis nach etwa 31 Tagen wieder bcmerkbar. Doch waren die Regenera- 
tionsvorgange bei Futterung m it poliertem Reis etwas verzógert, wobei in der End- 
periode der Futterung noch Zerfallserscheinungen der Fasern auftreten. Zahlreicho 
Abbildungen yon Vers.-Tieren u. Nervenschnitten. (Sei-i-kwai med. J .  51. Nr. 4.
2—8 . 1932. Tokio, Jikeikai med. Akad.) Sc.h w a ib o l d .

A. W. Spence, Uber die Wirkung von Vitaminmangel au f den Zustand der Thyreoidea 
und der Tliymus. R atten  wurden 9—13 Wochen bei sehr yitaminarm er Futterung 
gehalten, wobei das Salzgemisch eine gewisse Menge Jod entkielt. Bei 15 von 20 Tieren 
tra t Kropf in verschiedenem AusruaB auf. Dies war nicht von yollstandigem Jodmangel 
abhangig, sondern von Ernahrungsmangeln u. Infektion. Die Ergebnisse der histolog. 
Unterss. an Thyreoidea u. Thyrnus werden besprochen. (Brit. J . exp. Pathol. 13-157— 66. 
1932. London, St. Bartholomews Hosp.) Sc h w a ib o l d .

Ph. Arons und Mary P. J. van der Rijst, Uber die Ursache der Infektionen in  
Fallen von Vitamin-A-Mangel. (Vgl. C. 1933. I. 630.) Vff. schlieBen aus den zahl- 
reichen an R atten durchgefiihrten Unterss., daB Vitamin A nicht ausgesprochen ais 
Antiinfektionsvitamin anzusprechen ist. (Arch. nćerl. Physiol. Hommc Animaux 17. 
578—613. 27/12. 1932.) Sc h w a ib o l d .

Sei-ihi Ueno, Yasuo Ota, Kotaro Tone und Shigeru Yokoyama, Uber eine 
Melhode des Tierversuchs fu r  V itam inA . Die Verss. wurden an jungen Karpfen ( C y 
p r  i n  u s c a p r  i o L.) von 1,26— 1,38 g Kórpergewicht durchgefiihrt. Durch A-freio 
Futterung wurde gegenuber n. Tieren eine erheblich geringere Gewichtszunahme —
0,74 g in 58 Tagen gegen 0,88 g — festgestellt. Bei Dunlcelheit waren die jeweiligen 
Gewiehtszunahmen 0,26 bzw. 0,66 g. Mit dieser Vers.-Anordnung erscheint es daher 
móglich, Vitamin A zu bestimmen. (J. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 35. 491 B bis 
492 B. Nov. 1932. Osaka, Univ. Eng., Dop. Applied Chem.) Sc h w a ib o l d .

Helen Bennett Brown, Alfred T. Shohl, Edna E. Chapman, Catharine S. Rose 
imd Esther M. Saurwein, Rachitis bei Ratten. X H I. Die Wirkung verschiedener Dosen 
und des Verlialtnisses von Calcium und Phosphor auf die Erzeugung non Rachitis. (Vgl.
C. 1929. I. 553.) Die Unters. des Blutserums auf anorgan. Phosphor, der Knoehen 
m it Róntgenstrahlen, histolog. Unterss. u. Aschounterss. bei Tieren m it D-freier Fiit- 
torung von 21 Tagen u. entsprechender Zufuhr der Salze ergaben, daB die zugefuhrten 
Mengen der Ca- u. Pb-Salze u. das gegenseitige Mengenverhaltnis in  einem Abhangig- 
keitsverhaltnis hinsichtlich der Wrkg. auf die Erkrankung des Vers.-Tieres stehen. 
Bei einer bestimmten Ca-Zufuhr wird durch Erhohung der P-Zufuhr die Rachitis ver- 
sta rk t u. umgekehrt. Bei einem bestimmten Verhaltnis von C a: P  vermindert eine 
Erhohung der Zufuhr den Grad der Rachitis. Bei Festsetzung der rachitogenen Eigg. 
eines Futtergemisches muB daher Menge u. Verhaltnis der beiden Elemente gleicher- 
maBen berucksichtigt werden. (J. biol. Chemistry 98. 207—14. Okt. 1932. Cleyeland, 
Univ., School Med., Dep. Pediatrics.) Sc h w a ib o l d .

Alfred T. Shohl, Helen Bennett Brown, Edna E. Chapman, Catharine S. Rose 
und Esther M. Saurwein, Rachitis bei Ratten. XIV. E in  Futtergemisch, das die Wirkung 
des Saure-Basengehaltes auf die Erzeugung von Rachitis aufzeigt und audi idiopathische 
Tetanie terursacht. (X III. vgl. vorst. Ref.) Ein Rachitis erzeugendes Futtergemisch 
wurde stufenweise durch Zusatze von Phosphat verandert, bis n. Zus. erreicht wurde. 
Daneben wurden Muster dieser Gemische sauer, neutral oder bas. gemacht. In  den
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Zwiseherigruppen dieser Futtergcmischc wurden solche gofunden, die in saui-em Zustande 
eine leicht heilende Rachitis hervorrufen, in neutralem oder bas. Zustande jedoch keine 
Erkrankung. Diese leicht heilendc A rt der Rachitis war m it idiopath. Tetanie yerbunden, 
was ais Zeichen fur ein Naherkommen an die A rt der Erkrankung beim Menschen 
angeselien wird. (J . biol. Chemistry 98. 215—24. Okt. 1932.) Sc h w a ib o l d .

J. C. de Ruyter de Wildt und E. Brouwer, Uber die spezifische Wir kun g von 
Mais, Gersłe und einigen anderen Getreidearten a u f den Knoclienapparat. Gerstenscbrot 
enthalt erhebliehe Mengen Vitamin D, Mais nicht, wodurch der verschiedene EinfluB 
beider auf Verhiitung von Knochenerkrankung bei jungen Sckweinen erklarbar wird. 
Roggen- u. Weizenrationen nehmen eine Mittelstufe ein. (Biedcrmanns Zbl. Agrik.- 
Chem. ration. Landwirtschaftsbetr. Abt. B. Ticrernahrg. 4. 573— 92. Dez. 1932. Hoorn, 
Holland.) G ro s z fe lj ) .

Kungo Itami und Saburo Higashi, Uber die antirachitische Wirkung von Okara 
aus Sojabohnen. (Vgl. C. 1931. I I . 2633.) In  Verss. an R atten  ergab sich, daB durch 
Zusatz von 0,01 g des m it U ltraviolettlicht bestrahlten uiwerseifbaren Anteils des 
alkoh. E strak ts  von Okara aus Sojabohnen zu einem rachitogenen Futtergemisch das 
Auftreten von Rachitis verliindert wird. (Arb. med. Univ. Okayama 2. 566—71. 1931. 
Okayama, Univ., Physiol.-chem. Inst.) SCHWAIBOLD.

Francis G. Mc Donald und O. N. Massengale, Uber die antirachitische Wirk- 
samkeit der Eier von Hiihnern bei ubermdfiigen Dosen von akliviertem Ergoslerin. Das 
Eigelból von Hiihnern bei einem F u tter m it 2%  Lebertran besaB einen Lebertran- 
Vitamin D-Koeff. von 0,7, das Ol von Hiihnern, die 6  Wochen die 10 000-fache Menge 
Vitamin D in Form von bestrahltem Ergosterin erhielten, liatte einen Koeff. von 130. 
Der Ubergang von Vitamin D in die Eier war also verhaltnismaBig gering. Mit dem 
letztgenannten Ol wurden Fiitterungsverss. an Kiiken durchgefuhrt. Zusatze des Oles 
zum F u tte r in Mengen, die in antirachit. Wrkg. nach dem Battenvers. einen Zusatz 
von 2 bzw. 25%  Lebertran entspraclien, hatten eine geringere Wrkg. (Unters. der 
Knochenasche) ais 2%  Lebertran. (J . biol. Chemistry 99. 79—83. Dez. 1932. Evansvillc, 
Mead Johnson Comp.) Sc h w a ib o l d .

N. B. Taylor und C. B. Weld, 'Ober die Móbilisierung und Ausscheidung ton 
Calcium zufolge von Uberdosierung m it bestrahltem Ergosterin. Hunde m it negativem 
Calciumgleichgewicht zeigtcn bei Verabreichung von hohen Dosen bestrahlten Ergo- 
sterins (0,15 ccm 10 000 X  pro kg Kórpergewicht) Hypercalcamie. Zugleich erhóht 
sich die gesamte Ca-Ausscheidung. Demnach wird bei diesen Vorgangen Ca der Kórper- 
substanz entzogen. Ferner wurde durch intravenóse Ergosteringaben bei Katzcn 
Hypercalcamie hervorgerufen, dereń Verdauungstrakt cntfernt worden war. Katzcn 
m it Bleivergiftung, die nach Unterbrechung der Bleizufuhr grofie Dosen bestrahltes 
Ergosterin erhielten, zeigten eine starkę Erhohung derBleiausscheidung, zugleich erhóhtc 
sich die Ca-Ausscheidung. Bei n. Hunden wird die Hauptmenge des Ca m it dem K ot 
ausgeschieden u. nur geringe Mengen im Harn. Nach Zufuhr groBer Mengen be
strahlten Ergosterins ist dieses Yerhaltnis umgekehrt, was Vff. nicht auf ent- 
sprechend erhóhte Rcsorption aus der Nahrung, sondern auf verminderte Ca-Aus
scheidung in den Darmkanal zuruckfuhren. Es bestand keine Beziehung zwischen 
dem Ca-Geh. des Futters u. der Faeces. Hungertiere schicden ebensoviel Ca aus wie 
solche m it Ca-haltiger Fiitterung. Diese Ausscheidung war gleich groB bei n. 
Eutterung u. bei solcher m it Zulagen von CaCl2. (Brit. J . exp. Pathol. 13. 109—27. 
1932. Toronto, Univ., Dep. Physiol.) " SCHW AIBOLD.

Sator Ohdake, Die Isolierung des anlineuriiischen Vitamins (Oryzanin) aus 
lieishdutchen. 2. Mitt. Buli. agric. chem. Soc. J a p a n 8 . 111—19. Juli/Sept. 1932. Tokyo 
Imperial Univ., Agricultural Chemical Labor. — C. 1932. II . 2202.) B epgm ann.

A. Windaus, R. Tschesche und H. Ruhkopf, Ober d as antineurilische VHamin.
2. Mitt. (1. vgl. C. 1932. I. 2602.) Das P raparat der 1. Mitt. ist m it einem neuen 
P raparat von J a n s e n  physikal., chem. (S-haltig [vgl. hierzu die friihere Łlitt. von 
J a n s e n  u. D o n a t h , C. 1927. I. 1850] kein Nd. m it M ercurisulfat; keine Farbrk. 
m it Diazobenzolsulfosaure) u. physiolog. verglichen u. ident. befunden worden. Auch 
das Vitamin B r Praparat von v a n  Ve e n  (C. 1932. I I .  2677) u . das von Sa t o r  Oh d a k e  
(C. 1932. I I .  2071. 2202) diirfte die gleiche Substanz darstellen. Die friihere, aus den 
Analysen des Pikrolonats abgeleitete Formel C,2H 17N3OS ist unrichtig. Neue Analysen 
des Chlorhydrats (aus Methanol-A. oder Methanol-Aceton, F . 250° (Zers.), des Chloro- 
aurats (Sinterung 190°; Zers. 198°) u. des Rufianats (aus W. F. 291° [Zers.]) — letzteres 
kryst. wohl m it 1 Mol. H 20  — sprechen fiir C^H^NjOS. — Das Yitamin spaltet m it
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h. Barytwasser NH 3 u. H2S ab, m it h. 2-n. HC1 nur NH3. Kaltes ycrd. Permanganat oder 
li. konz. H N 03 liefern H 2S 0 4. Tetranitrom ethan farbt nicht; OCH3, NCH3, Guanidin-

A T  T T

u. —C <  -Gruppierung lassen sich nicht nachweisen. (Nachr. Ges. Wiss. Gottingen.
Math.-physik. KI. 1932. 342—46. Gottingen, AUgem. Chem. Univ.-Lab.) Bergm ann .

Richard J. Błock und George R. Cowgill, Das anlineurilische Vilamin. IV. Die 
Darstellung eines hochakliven Konzentrats. (III. vgl. C. 1932. II. 2677.) Auf Grund der 
Annahme, daB das Vitamin ais Base in organ. Solventicn 1. sein sollte, ais Salz jedoch 
nicht, wird eine weitere Anreicherungsvorsclirift gegeben; dabei wird der Vitamingeh. 
wieder gepriift an der Aufrechterhaltung des Gewiehts, durch die vorbcugcnde u. die 
heilende Wrkg. — Ais Ausgangsmaterialien dienten ein wss. E x trak t von Reis- 
hautchen; ein Konzentrat aus solchen, erhalten durch Adsorption an Fullererde u. 
E lution; der wss. E x trak t nach Behandlung m it CC14 (C. 1932. I. 2601); das genannte 
Konzentrat nach Verarbeitung mittcls der Oxydationsmethode (1. c.); ein Hefekonzen- 
tra t, ebenfalls m it Pullererde dargestellt; aktivierte Eullererde, von Hefe ausgehend; 
ein E x trak t aus getroekneter Hefe; eine wss. Lsg. yon Tikitikiextrakt u. eine wss. 
Suspension von Weizenkleie. Zur Uberfuhrung des Vitamins in die „freie Base“ konnen 
beliebige Basen angewendet werden; das pn ist ohne wcsentlichen EinfluB; doch werden 
bei ph >  9—10 mehr N-haltige Verunreinigungen m itextraliiert. Die untersucliten 
Losungsmm. konnen in drei Gruppcn eingeteilt werden, je nach der Menge, die pro 
Taubeneinhcit des Ausgangsmaterials angewandt werden muBte: a) 5— 10 ccm, A., 
Essigcster, Butyl- u. tert. Amylalkohol; b) 8— 16 ccm, PAe., Toluol, Essigsauremethyl- 
ester; c) >  15 ccm, Bzl., Isoamylacetat, Isobutylalkohol, Athylenchlorid. Die Ausbeute 
betragt 90°/o. Zur Neutralisation der Vitaminbase mussen niclitreduzierende oder 
-oxydierende Sauren angewendet werden; fiir die Entfernung des A. muB zurVermeidung 
von Autoxydation Sorge getragen werden. Die Alkalibehandlung erfolgt am besten 
unterhalb 5°. Eine Entfernung der N-haltigen Verunreinigungen m it aromat. Saure- 
oder Sulfosaurechloriden gelang nicht. (J. biol. Chemistry 98. 637-—43. Nov. 1932. 
New York State Psychiatrie Institu te  and Hospital, New York, u. Yale Univ., Labo- 
ratory of Physiological Chemistry, New Haven.) BERGMANN.

Gr. Amantea und V. Famiani, Uber die Moglichkeit des Erhalls von Beri-Beri- 
erscheinungen infolge Mangel an Vitamin B . (Atti R. Accad. naz. Lincei [Roma], 
Rend. [6 ] 14. 210—14. 16. 353—57. 1932. Rom.) Gr im m e .

Barnett Sure und M. C. Kik, Amtaminosis. V III. Die Wirkung von Vilamin B- 
Mangel au f die Konzentration des Nicht-Eitceifl-Slicksloffs des Blutes. (V. vgl. C. 1932.
I. 3460.) Bei Mangel an Vitamin B zeigten R atten  39,7 mg-% Nicht-EiweiB-N im 
Blut, Kontrolltiere (mit mengenmaBig gleicher Fiitterung) 37,7 mg. Bei Mangel an 
Vitamin B-Komplex waren die entsprechenden Befunde 46,7 u. 44,6 mg-°/0. Ein Ver- 
lust an Korpergewiclit von 30% vcrursachte nur eine Steigerung des Nicht-EiweiB-N 
von 8— 10%- Es wird daher diesen Veranderungen kcine besondere Bedcutung zu- 
gemessen. (Proc. Soc. exp. Biol. Bied. 29. 462—63. 1932. Fayetteville, Ark., Univ., 
Dep. Agric. Chem.) SCHWAlBOl.n.

M. C. Kik und Barnett Sure, Amtaminosis. IX . Der E influp von Vitamin A- 
Mangel au f das Allniviin-Olóbulinverhaltnis im  Blut der Albinoratle. (VIII. vgl. vorst. 
Ref.) Bei den A-Mangeltiercn wurde ein Albumin-Globulinverhaltnis von 2,0 fest- 
gestellt, bei n. Tieren war es 1,7. Nur 4 von den Mangeltieren zeigten anfanglich einen 
gróBeren Abfall (1,3 u. 1,5). Das Albuinin-Globulinverhaltnis ist demnach nicht ais 
ein Index fiir Infektion bei A-Mangel anzusehen. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 29. 463. 
1932.) SCHWAIBOLD.

H. G. K. Westenbrink, Uber den Gehalt an Vitamin B l der Organe von weiflen 
liatlen bei normaler und VHamin-B^freier Erndhrung. Die Organe (Leber, Herz, Nieren, 
Gehirn, Lungen, Magen, Diinndarm, Milz, Pankreas, Muskeln, Blut) von 60 n. R atten 
u. je 60 Tieren, die jeweils 1 bzw. 2 bzw. 3 bzw. 4 bzw. 5 Wochen Vitamin-Br frei er- 
nahrt worden waren, wurden isoliert, rorsichtig getrocknet, pulverisiert u. in entsprechen
den Mengen an B r frei ernahrte R atten  verfiittert. Es sollte der absol. Geh. dieser 
Organe u. dessen fortsehreitende Verminderung wahrend der B2-Avitaminose bestimmt 
werden, um festzustellen, wo Orte starksten Yerbrauchs oder der Speicherung sich be- 
fanden, um  Ruckschliisse auf die physiolog. Angriffspunkte u. die Wirkungsweise des 
Vitamin Bx zu ermoglichen. Am B,-reichsten waren Leber u. Niere u. ihr schneller 
Vitaminverlust bei Br freicr Fiitterung machcn wahrscheinlich, daB hier ]?, gespcichert 
wird. Einen m ittleren Geh. besitzt das Gehirn. Sein Geh. an Bx nimm t bei Br freier
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Fiitterung sehr langsam ab. Ahnlich verhalt sich das Herz. Dio anderen Organo haben 
prim ar einen geringeren Geh., der bei Br frcicr F iitterung fast ganz verloren geht. 
Vf. sieht in den Ergobnissen einen Fingerzcig, daB die Wrkg. dea Vitamin B, primar 
im Gehirn ausgeubt wird. (Arch. neerl. Physiol. Homme Animaux 17. 560—77. 27/12. 
1932. Amsterdam, Univ., Labor. Physiol. Chem.) ScHWAIBOLD.

H. C. Sherman und I. A. Derbigny, Untersuchungen uber Vilamin G (B 2) m it 
besonderer Beziehung zur Eiwei/iaufnahme. Diejenigen Vers.-Tiere (Ratten), die eine 
reiehliehe EiweiBzufuhr (12 oder 18% des Futters) erhielten, wurden weniger dureh 
Vitamin G-Mangel geschiidigt ais Tiere unter gleichen Bedingungen, aber m it geringerer 
(6 % ) EiweiBzufuhr. Jedoeh war W achstum u. Zustand von Tieren bei geringer EiweiB- 
zu fu lir u. hoher G-Dosis wesentlich besser ais bei den Tieren m it hoher EiweiBzufuhr 
u. geringer G-Dosis. Vff. nehmen daher an, daB die G-Mangelerscheinungen zwar dureh 
Vitamin G bedingt sind, aber durcli andere Faktoren im AusmaB becinfluBt werden 
konnen, wie es in diesen Unterss. fiir die EiweiBkomponente der Nahrung nachgewiesen 
ist. (J . biol. Chemistry 99. 165—71. Dez. 1932. New York, Columbia Univ., Dep. 
Chem.) Sc iiw a ib o l d .

O. L. Kline, J. A. Keenan, C. A. Elvehjem und E. B. Hart, Uber die Ver- 
wendung des jungen Huhnes bei Untersuchungen iiber Vitamin B x und B 2. (Vgl. C. 1932.
II. 1466.) Ein Futtergemiseh (240) aus natiirlichen Futterstoffen, das bei 120° fiir 5 Stdn. 
autoklaviert wurde (240 A) verursaehte bei Verfiitterung an Kuken nach 8 Tagen 
schwere Polyneuritis. Bei Zusatz von Troekenhefe oder einem Bx-Konzentrat blieben 
die Tiere gesund. Bei Verwendung des autoklavierten Gemisohes fiir Bj-Mangelverss. 
wurde gewóhnlich noch B2 (4%  autoklavierte Hefe) zugesetzt (241 A). Wurde das 
Gemisch 240 144 Stdn. lang auf 95—100° erliitzt u. dann verfiittert, so tra t nach
3 Wochen Pellagra auf. Bei Zusatz von autoklavierter Hefe blieben die Tiere gesund. 
Das natiirliche Futtergemiseh (240) kann also dureh entsprechendes Erhitzen frei von 
Vitamin Bi oder B2 erhalten werden. Kuken benótigen beide Faktoren, letzteren Faktor 
in relatiy groBer Menge. (J . biol. Chemistry 99. 295—307. Dez. 1932. Madison, Univ., 
Dep. Agric. Chem.) .. ScHWAIBOLD.

N. B. Guerrant und R. Adams Dutcher, Uber den Einflufi der Koprophagie auf 
die Bestimmung von Vitamin B  und O. Vcrschiedene Gruppen von R atten  erhielten 
ein Vitamin B- bzw. G-freies Futtergemiseh. Andere Gruppen, die B- bzw. G-frei 
ernahrt wurden, bzw. denen beide Faktoren entzogen wurden, erhielten K ot von den 
Tieren einer der beiden erstgenannten Vers.-Gruppen beigefuttert. Es ergab sich, daB 
die Faeces von B- oder G-frei ernahrten Tieren keine Abnalime hinsichtlich ihres Geh. 
an diesen Faktoren zeigten. Die vorhandenen Mengen an B u. G waren etwa gleich u. 
offenbar nicht abhangig von der A rt der Fiitterung. Eine Erklarung iiber den Ursprung 
dieser Vitaminfaktoren im Kot kann noch nicht gegeben werden. Die Bedeutung der 
Coprophagie hinsichtlich der Best. der Vitamine wird auf Grund dieser Befunde 
besproehen. (J .  biol. Chemistry 98. 225—35. Okt. 1932. Pennsylvania, S tate Coli., 
Dep. Agrie. u. Biol. Chem.) “ ScHWAIBOLD.

Reginald Lindsay Grant, Sydney Smith und Sylvester Solomon Zilva, 
Narcotin, das angebliche Provilamin C. Vff. berichten iiber vergebliehe Verss., dio 
Angaben R yghs (C. 1932. I. 834) bzgl. des Zusammenhangs zwischen Narcotin u. 
Vitam in C zu reproduzieren. Es gelang ihnen weder, aus verschiedenen Orangen- 
varietaten Narcotin zu isolieren, noch aus Citronensaft nach den angegebenen Vor- 
schriften ein antiskorbut. wirksames K onzentrat zu gewinnen. Eine Reihe von „Methyl- 
nornarcotin“ -Praparaten, aus Narcotin dureh Entmetliylierung unter yerschiedenen 
Bedingungen (mit oder ohne LuftausschluB) dargestellt, zeigte ebenfalls keine Vitamin-C- 
Wirksamkeit. iMethylnornarcotin wird ais amorphes Pulver vom Zers.-Punkt 253° 
([“ ]Hg gelb22 — +333°; [a]5llG122 =  382° [in W.]) beschrieben, die Base ais eremefarbenes 
amorphes Pulver vom Zers.-Punkt 227°; aueh Benzoyl- u. Acetylderiv. konnten nicht 
krystallisiert erhalten werden. (Biochemical J . 26. 1628—32. 1932. Dartford, Well
come Chemical Works, u. London, Lister Institute.) B e r g m a n n .

W . A. Waugh und C. G. King, Die Vitamin-C-Wirksamkeit von Hexuronsaure 
aus Suprarenaldriisen. E in aus Suprarenaldriisen hergestelltes Hexuronsaurepraparat 
zeigte dieselbe Krystallform, denselben F. u. Reduktionswert, dasselbe Titrations- 
iiquivalent u. Drehvermógen, vor allem aueh dieselbe Vitamin-C-Wirksamkeit wie 
das P raparat der Vff. aus Citronensaft. Die Hexuronsaure ist danacli offensichtlich 
selbst Vitamin C u. enthalt nicht etwa nur wirksame Verunremigungen. (Science 76. 
630. 30/12. 1932. Univ. of Pittsburgh, Dept. of Chemistry.) B e rg m an n .
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Shinsuke Ohata, Unłersuchungen iiber experimcnte.llen Skorbut. XIV. Uber den 
Gehalt des Blutes an Fettsauren und Lipoiden bei normalen und Vitamin-C-frei emahrten 
Meerschweinchen. (X III. vgl. C. 1932. II . 2074.) Der Gesamtgeh. nn Fettsauren war 
bei skorbut. Tieren in allen Fallen hóher ais bei n. Tieren. Die Erhohung wird deutlich, 
wenn. das Kórpergewicht abzunehmen beginnt; es folgt eine Erniedrigung in den letzton 
Stadien des Skorbuts, wobei aber der Geh. auch dann noch hóher bleibt, ais n. Ganz 
ahnlich yerhalt sich der Phosphatidspiegel des Blutes. Dagegen unterscheidet sich der 
Cholesterinspiegel nicht von denijenigen bei n. Tieren, m it Ausnalime einer Erniedrigung 
desselben in Endstadien des Skorbuts. Das Verhaltnis von Cholesterin zu den Gesamt- 
fettsauren bei n. u. skorbut. Tieren ist 0,614 bzw. 0,520, das Verhaltnis von Phosphatiden 
zu Cholesterin 0,626 bzw. 0,677, das Verhaltnis von Cholesterin zu Phosphatiden 1,598 
bzw. 1,479, das Verhaltnis der Gesamtfettsauren zu den Phosphatiden 2,604 bzw. 2,913. 
Es wird angenommen, daB die Abnahme des Verhaltnisses Cholesterin: Gesamtfett
sauren einen quantitativen A nhaltspunkt fiir Vitamin-C-Unterss. an Meerschweinchen 
ergibt. Es scheint demnach auch eine Storung des Eettstoffweclisels bei C-freier Fiitte- 
rung vorzuliegen. (J . Biochemistry 16. 191—206. Sept. 1932. Tokyo, Jikei-Kwai Med. 
Coli.) " SCHW AIBOLD.

O. Romcke und O. Rygh, E in  Fali von Menschenskorbut m it synthetischem C-Vita- 
m in behandelt. E in Fali, der ais Skorbut angesehen wird (Mann, 41 Jahre), wird 3-mal 
taglich m it 1/10 mg synthet. dargestelltom C-Vitamin (Methylnornareotin) behandelt. 
Die iiuBeren Erscheinungen u. der Blutstatus waren nach 1 Monat sehr gebessert. 
(Dtsch. med. Wschr. 58. 1362—63. 26/8. 1932. Oslo, Statens Vitamininst.) Sc h w a ib .

A. Michaux, Unter welclier Form wird das Chlor in  einern Organismus zuriick- 
gelmlten, dem das antiskorbutische Vilamin entzogm ist? (Vgl. C. 1931. II. 737. 1932
I I .  3734.) Die Verss. wurden wie fruher an Meerschweinchen durchgefiihrt, indem eine 
Unters. des Natrium - u. Kaliumstoffweehsels vorgenommen wurde. Bei rachitogener 
Fiitterung tra t  eine Erhohung des Na-Geh. der Gewebe u. des Blutes auf, die der friiher 
beobachteten Erhohung des Chlorgeh. entspricht. Bei Kalium ist dies nicht der Fali. 
Es ist daher anzunehmen, daB das Chlor ais NaCl bei Skorbut in den Geweben sich an- 
hauft wegen der zerstorten Perm eabilitat der Niere. Auch bei kochsalzarmer Fiitterung 
t r i t t  diese Anhaufung auf. Es wird auf die Bedeutung des Vitamins C fiir den Koehsalz- 
stoffweehsel hingewiesen, ein Zusammenhang, der sich aus diesen Unterss. ergibt. 
(Buli. Soc. sci. Ilyg. aliment. Aliment. ration. Homme 20. 345— 58. 1932. Paris, Inst. 
Recherches Agron.) SCHWAIBOLD.

A. Salvatori, Beitrag zur Kenntnis der Natur und des Wertes der Bezssonoffschen 
Vitamin C-Rmktion. Die Rk. ist n icht spez. fur Vitamin C, sondern tr i t t  m it allen 
antiskorbut. wirkenden Substanzen ein. (Atti R. Accad. liaz. Lincei [Roma], Rend. 
[6 ] 16. 369—71. Nov. 1932. Rom.) Gr im m e .

Elena M. Caguicla, Vergleićhende Verdaulichkeit in  miro von Bananen der 
Philippinen. Verss. iiber Verh. von Musa sapientum, var. cinerea bzw. lakatan, bzw. 
compressa, bzw. suayeolens gegenuber Speichelamylase Pepsin, Trypsin u. Diastase. 
Ergebnisse in Tabellen im Original. (Philippine Agriculturist 21. 344—51. 1932.) Gd.

E. Mislowitzer und S. Silver, t)ber die Potentiale der Magenschleimhaut. I. Die 
Magenschleimhautpotentiale zeigen geringe Beeinflussung durch Saure, Alkali u. ver- 
schiedene Pharm aka von der Blutseite hor, eine starkę durch L i‘, CisS' u. J '  von der 
Schleimhautseite. Diese Anderung wird zur . Oberflachenaktivitat der angewandten 
Substanzen in Beziehung gesetzt. (Biochem. Z. 256. 432—43. 29/12. 1932. Berlin, 
Charite, II. Medizin. Klinik.) SlMON.

E. Mislowitzer, S. Silver und M. Rothsehild, Uber die Potentiale der Magen
schleimhaut. II . Mitt. Magenschleimhautpolenlial und Resorption. (I. vgl. vorst. Ref.) 
Aus dem Fehlen der Zuckerresorption durch die Magenschleimhaut schlieBen Vff., daB 
die Zellmembran nicht allein den Vorgang der Resorption bestimmt. Die Resorption 
von J ' wird durch L i' u. CNS' erhoht, entspreehend ihrer potentialsenkenden Wrkg. 
(Biochem. Z. 256. 444—49. 29/12. 1932. Berlin, Charitć, II . Medizin. Klinik.) S im o n .

John W. Bean und John Haldi, Verdnderungen der Bluimilchsaure ais Folgę 
holien Sauerstoffdruckes. Die Milchsaure im  B lut steigt unter den Vers.-Bedingungen 
(5 a t 0 2) an, vermutlich infolge der hoheren Gewebsaciditat, die durch das Unyermogen 
des Hamoglobins C 0 2 aufzunehmen, bedingt ist. (Amer. J . Physiol. 102. 439—47. 
1/11. 1932. Ann Arbor, Univ. of Michigan, Dep. of Physiol.) O PPEN H EIM ER .

S. J. Thannhauser, Die chemischen Leistungen der normalen Leber fiir  die Vor- 
gćinge des intermedmren Stoffioeehseki. Vortrag. Es wird ausgefiihrt, daB die Bldg.
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des Sterinskeletts iii der Leber in groBem AusmaBe synthet. erfolgt. Die Vorstufen 
dieser Synthese kónnen in  bereits vorgebildeten liochmolekularen Abkommlingen der 
Koprostanreihe, dem Allocholesterin u. Koprosterin zu suchen seiu. (Klin. Wschr. 
12. 49— 54. 14/1. 1933. Freiburg i. B.) F r a n k .

M.-R. Castex und M. Schteingart, Die Wirkung lchiner Kochsalzmengen au f den 
Grundumsatz. Subcutane Injektion von 0,2 bis 0,4 g NaCl erhóht den Grundumsatz 
um 4—19°/o- Kontrollen m it dest. W. waren negativ. Ais Ursaelie wird eine Stimu- 
lation der Zelltatigkeit auf nervosem Wege angenommen. (C. R . Seances Soc. Biol. 
Filiales Associees 111. 400; 28/10. 1932. Buenos Aires, Klin. Pr. Castex.) R e u t e r .

Walter Haarmann, Uber den EinflufS von Monobromaeetat auf den Kohlenhydrat- 
stoffwechsel und uber den anaeróben Milchsaureschwund. (Vgl. C. 1933. I. 806.) Die 
Empfindlichkeit der einzelnen Fermentsysteme des tier. Kohlenliydratstoffwechsels 
gegenuber Monobromaeetat ist versehieden. Die Glykogenhydrolyse bleibt unbeeinfluflt, 
der Glucoseabbau wird Tollig unterdriiekt. Die P-Abspaltung aus Hexosedi-, Hexose- 
mono- u. Glycerinphosphat wird nur wenig gehemmt. Die Met-hy]glyoxalase ist un- 
empfindlieh, die Milchsaurebldg. aus Brenztrauben-, Bernstein-, Fumar-, Apfel-, 
Glycerinphosphor- u. Propionsauro ist ebenfalls nur wenig gestort. Vf. schlieBt aus 
diesen Verss., daB der Angriffspunkt der Monobromessigsaure zwischen Kohlehydrat 
u. Triose liegt. (Biochem. Z. 256. 326— 49. 29/12. 1932. Munster, Univ., Pharmakol. 
Inst.) _ _ S im o n .

Walter Haarmann, Vergleieliende Untersuchungen iiber die Wirkung von Oxalat, 
Fluorid und Monobromaeetat a u f den Kolilenliydratstoffwechsel. (Vgl. vorst. Ref.) Der 
Angriffspunkt der drei Gifte ist yerschieden. Oxalat u. Fluorid heinmen den tlbergang 
von nichtreduzierenden in  reduzierende Zwischenkohlenhydrate, ferner die Phosphor- 
siiureesterspaltung, walirend dereń Bldg. unbeeinfluflt bleibt. Es entstehen dabei Di- 
ester. Die Hemmungswrkg. der Monobromessigsaure liegt am Hexosemol. selbst. (Bio
chem. Z. 256. 350— 60. 29/12. 1932. Munster, Univ., Pharmakol. Inst.) S im o n .

Walter Haarmann und Friedrich-Wilhelm Stratmann, Uber den Einflufi ver- 
scMedener Glueosekonzenlrationen a u f die Milchmurebildung und den Glykogenabbau. 
(Vgl. C. 1 9 3 3 .1. 806.) Die Milchsaurebldg. aus zugesetzter Glucose ist bei verschiedenen 
Organen weitgehend von der Glucosekonz. abhangig; sio wird durch Zusatz anderer 
Kohlenhydrate verschieden stark  beeinfluBt. Die Milchsaurebldg. aus Glykogen wird 
proportional dem Glucosezusatz gehemmt. (Biochem. Z. 256. 361— 70. 29/12. 1932. 
Munster, Univ., Pharmakol. Inst.) Sim o n .

Walter Haarmann und Friedrich-Wilhelm Stratmann, t/ber den Abbau von 
Xylose, Salabrose und Sionon durch ubcrlebendes Geicebc. (Vgl. C. 1932. I I .  3113.) Die 
anaerobe Milchsaurebldg. wird durch Xylose (I), Salabrose (Tetraglucosan) (II) u. Sionon 
(d-Sorbit) nicht gesteigert. I  u. n  werden auf andere Weise abgebaut. (Biochem. Z. 256. 
371— 75. 29/12.1932. Munster, Univ., Pharmakol. Inst.) S im o n .

L. Kiirti und C. Sellei, t/ber die Wirkung der Harnsaure au f den Gewebsstoff- 
wechsd. Die Messung des Stoffwechsels von Leber u. Niere unter dem EinfluB von 
Harnsaure ergibt, daB erstere starker geschadigt wird ais letztere. (Biochem. Z. 256. 
209—13. 7/12. 1932. Budapest, Univ., I II . Medizin. Klinik.) S im o n .

Lśon Binet, E . Aubel und M. Marc[uis, Uber das Versclwńnden von Fettsduren 
im  Laufe der Łun-genparfmion. Wird m it Fettsaure (Na-Formiat, -Acetat, -Butyrat) 
Tersetztes Citratblut zur Lungenperfusion benutzt, so nimm t wahrend der Durch- 
stromung der Geh. an Fettsaure ab. Nach der ersten Durchstromungsstde. laBt sich 
aus der Lunge m it Hilfo isoton. Lsgg. der groBte Teil der verschwundenen Fettsaure 
wieder herauswasehen. Bei langerer Dauer der Durchstromung erscheint ein erheblicher 
Teil der Fettsauren nicht mehr in der Wasclifl. An der Zerstórung dieser Fettsauren ist 
das reticuloendotheliale System stark beteiligt. (Ann. Physiol. Physicochim. biol. 8 . 
373—75. 1932.)  ̂ W a d e h n .

Alexander Hynd und Dorothy Lillie Rotter, Untersuchungen iiber den Stoff- 
wechsel von Tieren au f kohlehydratfreier Kost. IV. Die Wirkung von Pitressin und 
Pitocin au f die Verteilung von Fett und Glykogen in  Leber und Muskel bei der Albinoratte. 
(III. ygl. C. 1932. II. 1650.) Pitocin ubte auf den Fett- u. Glykogengeh. von R atten 
keinen EinfluB aus; es war dabei gleichgiiltig, ob die Tiero kohlehydratarm- oder -reich 
gefuttert wurden. — Dio Injektion von 2,5 oder 20 oder 50 Einheiten Pitressin pro 
100 g R atte  hatte bei kohlehydratreich gefiitterten R atten  (80—100 g Gewicht) einen 
deutlichen Effekt. Die Tiere wurden in Serion injiziert u. XU Sde. bis 36 Stdn. nach 
der Injektion getotet. Zuerst tr i t t  leichte Hyperglykamie ein, dabei sinkt das Leber-



1 3 1 6 E 6. T i e r p h y s i o l o g i e . 1 9 3 3 . I .

glykogen u. steigt das Muskelglykogen, zugleich kommt cs zu deutlickcr Fettinfiltration 
der Leber; dio JZ. des Leberfettes nimm t ab. Die Infiltration des Fettes in der Lober 
erreicht ihren Hohepunkt 5—7 Stdn. nach der Injektion, in welchem Zeitpunkt das 
Leberglykogen ein Minimum h at u. das Muskelglykogen yermehrt ist. Das Leberglykogen 
erreicht sein Maximum 17 Stdn. nach der Injektion, das Leberfett ist dann n. Ahn- 
liehe, aber schwachere Resultate wurden m it Tieren erhalten, die kohlehydratfrei 
ernahrt wurden. (Biochemical J .  26. 578—85. 1932. Univ. of St. Andrews. Physiol. 
Dep.) W a d e h n .

Janos Bodnar und Bela Tankó, Phosphorylierung, Milchsdurebildung und 
Pliosphatasewirkung in Muskelbrei und Muskelptdver. (Vgl. C. 1932. I. 1259.) 1. Die 
Milchsaurebldg. im frischen Muskelbrei von Tauben yermindert sich beim Aufbewahren 
proportional m it der Abnahme der Phosphorisierungsfahigkcit des Breies. 2. Die Phos- 
phorisierungsfahigkeit des frischen Muskelbreies wird in seiner yollstandigen A ktivitat 
in da3 aus dem Brei m it A.-A. oder m it Aceton-A. hergestellten Muskelpulyer iiber- 
fuhrt. 3. Die im Muskelpulyer im Verhaltnis zum frischen Muskelbrei beobaehteto 
geringere Milchsaurebldg. darf auf den yerminderten Phosphatasegeh. bzw. auf dic 
wahrend der Darst. des Muskelpulvers erfolgte Schadigung der Phosphatase zuriick- 
gefiihrt werden. Die Abnahme der Pliosphatasewrkg. yerlauft proportional m it dem 
Ilerabsetzen der Milchsaurebldg. (Magyar orvosi Arehiyum 33. 343—47. 1932. Deb- 
recen [Ungarn], Univ. Med. chem. Inst.) ' Sa il e r .

Janos Bodnar und Antal Karell, Phosphorylierung und Phosphalasewirkung bei 
B-Avitaminosc. Die Muskulatur u. Leber von an B-Avitaminose leidenden Tauben 
phosphorylieren um 77 bzw. 146% stiirker ais dieselbe von gesunden Tieren. Bzgl. 
der Phosphatasewrkg. gibt es zwischen gesunden u. ayitaminot. Tieren keinen Unter- 
schied. (Magyar orvosi Arehiyum 33. 348—50. 1932. Debrecen [Ungarn], Uniy. Med. 
chem. Inst.) Sa il e r .

R. Gottlieb, Uber den Gebrauch kolloidalen Thoriums in  der klinischen Medizin. 
Thoriumdioxyd wurde fiir Róntgenkontrastzwecke bei Tier u. Mensch m it gutem Erfolg 
bei der Arteriographie der Lungen u. der Hepatolienographie benutzt. Schadigungen 
wurden trotz der langsamen Ausscheidung des Praparates (Thorotrast, HEYDEN) in 
der 8 Monate dauernden Beobachtungszeit nicht bemerkt. Weder das Priiparat noch 
dio Thoriumeinlagerungen iń den Organen waren nachweisbar radioaktiv. (Canad. 
med. Ass. J . 27. 356—60. Okt. 1932. Montreal, Mc Gili Uniy., Dep. of Med., Royal 
Victoria Hosp.) W a d e h n .

P. J. Hanzlik, M. A. Seidenfeld und C. C. Johnson, OrtUche, irritative und 
tozische Wirkungen des Natrium- Wismutjodides und Jodobismitols. Die Toxizitat des 
intramuskular u. intrayenos yerabreichten Jodobismitols, das 6 %  Bi-Jodid u. 12% 
N a J  in Glykol entkalt, u. von Bi-Jodid wurde an weifien R atten  u. Kaninchen er- 
m ittelt. Nach Verss. an Hunden u. Katzen yerursachen intraven6 se Injektionen des 
Bi-Jodides u. Jodobismitols wie auch andere Bi-Verbb. Kreislaufstorungen u. ICollaps. 
Weiter wird die Toxizitat yon Bi-Jodid u. Jodobismitol m it der anderer Bi-Verbb. 
eingehend yerglichen. Nach den Schatzungen auf Grund der Tierverss. betragt die 
cmpfohlene therapeut. Einzeldosis yon Jodobismitol fiir den Menschen % 5— 73 2  der 
gróBten yertraglichon bzw. l/s0—1j-0 der todlichen Einzeldosis. In  konzentrierteren ais 
6 %ig. Lsgg. zeigt Bi-Jodid auch bei Anwendung verschiedener Lósungsmm. eine ver- 
minderte Toxizitat. Nach dem Rontgenbilde werden die therapeut., intramuskular 
yerabreichten Dosen von Bi-Jodid raseh u. yollstiindig absorbiert, denn in 8 S°/0 der 
Falle ist beim Menschen auch nach 49 taglich aufeinanderfolgenden Injektionen prakt. 
keine Schwarzung zu sehen. Durch histolog. Unterss. an den Tiergeweben wurde fest- 
gestellt, daB die intramuskularen Injektionen der zwei Bi-Verbb. Nekrose, Odem u. 
leukocyt. Infiltration auslosen. Diese Schadigungen sind jedocli nicht auf die zwei 
Bi-Verbb. allein zuruckzufiihren, da die aquivalenten N aJ- u. Gtykolkonzz. allein 
schon gleiche Veranderungen hervorrufen. AuBerdem zeigen auch die anderen Bi- 
Verbb. dieselben Wrkgg. Jodobismitol besitzt eine schwaehe konjunktivale Reizung, 
was kauptsachlich auf das Glykol zuruckzufiihren ist. Bei niederen Konzz. (20,8 bis 
28,2 mg Na-Bi- Jodid/kg) konnten an den Tieren keine Nierensekadigungen beobachtet 
werden. Bei Konzz. yon 28,2—95,4 mg/kg wurde maBige Kongestion u. Sehwellung 
festgestellt. Danaeh sind beim Menschen besonders bei intermittierender Verabreichung 
selbst nach hóheren Dosen keine Nierensehadigungen zu erwarten, wie auch yon anderer 
Seite bei der Anwendung von Jodobismitol weder Albuminurie, noch Nierensehadigungen



1 9 3 3 . I . E6. T i e r p h y s i o l o g i e . 1 3 1 7

beobachtet wurden. (J .  Pharmacol. exp. Therapeutics 46. 1—25. Sept. 1932. San F ran
cisco, Calif., Departm. Pharm ., Stanford Univ. School of Med.) Ma h n .

P. von der Trappen, Beitrag zur Pyramidonbekandlung des Typhus abdominalis. 
Pyrami<fo?ibehandlung des Typhus wird wegen der gunstigen Einw. auf Atmung u. 
Appetit des Kranken warm cmpfoklen. (Therap. d. Gegenwart 74. 44—45. Jan . 1933. 
Sangerhausen, Stiidt. Krankenk.) F r a n k .

Vincent du Vigneaud, Robert Ridgely Sealock und Cecłl Van Etten, Die Ver- 
wertbarkeit des d-Tryptophans und seines Aeetylderivats fu r  den tierischen Organisnms. 
Vff. untersuchen, ob die bekannte wachstumsfórdernde Wrkg. von Cystin, Histidin, 
Łysin u. Tryptophan konfigurativ bedingt ist. Im  Gegensatz zu dem Acetylderiv. 
des naturliehen 1-Tryptophans ist das des d-Tryptophans unwirksam, u. zwar sowohl 
per os, ais auch bei subcutaner Einfiihrung. Nun ist es wahrscheinlich, daB die Acetyl- 
yerbb. vor der Verwertung versoift werden miissen, u. die notwendigen enzymat. 
Systeme konnten stark  konfigurationsspezif. sein, wahrend die weitere Yerarbeitung 
der Aminosaure ohne Riicksicht auf die Konfiguration stattfinden kann, da der Organis- 
mus sio iiber die nicht mehr asym. a-Ketosaure in der gewiinschten Konfiguration 
erhalten kann (vgl. J a c k s o n , C. 1930. I . 249; B e rg , R o se  u. M a rv e l,  C. 1930. I. 
1490). Besonders in Hinsicht auf den Befund von K ie c h  u . L u c k  (C. 1932. I. 969), 
daB raeem. Alanin sehr rasch desaminiert werden kann, war also Yerwertbarkeit auch 
des freien d-Tryptophans zu erwarten. In  der T at ist es genau so wirksam wie die natiir- 
liche 1-Form (mittleresW achstum 1,56 g pro Tag — an  R atten  —, gegen 1,42 g  m it 1- oder 
Acetyl-l-tryptophan). Die Wrkg. ist nicht etwa durch geringe Mengen 1-Verb. bedingt. 
Die TJmwandlung der d- in  1-Form im Organismus kann nicht iiber die Indolmilchsaure 
verlaufen, da auch von ih r nach I c h ih a r a  u. I w a k u r a  (C. 1931. I . 2501) nur die
1-Form wachstumsfórdernde Wrkg. hat. Acetyl-d-tryptophan, aus der Acetylyerb. 
(F. 189— 190°, [< x ] d 31  =  —-30,2°) m it Barytwasser hergestellt, zeigte [ajn30 =  +31°. 
(J .  biol. Chemistry 98. 565— 75. N o t. 1932. Urbana, Univ. of Illinois. Labor. of Physio- 
logical Chemistry.) B e rg m an n .

J. H. Bum, Die Wirkung von Tyramin und Ephedrin. (Vgl. C. 1931. I. 645.) 
W ahrend Tyramin  u. Ephedrin an den hinteren Hundeestremitaten, die m it defibri- 
niertem Blute durchstrom t werden, nur schwach konstriktor. wirken, wird diese Wrkg. 
betraehtlich erhoht, wenn dem Durchstrómungsblute Adrenalin zugesetzt war. Zusatz 
von Pituitrinextrakt zum Blute s ta tt Adrenalin verstarkt die konstriktor. Wrkg. von 
Tyramin u. Ephedrin nicht. Der konstriktor. Wrkg. des Ephedrins auf die GefaBe nach 
Adrenalinzusatz zum Blute geht eine dilatator. Phase voraus. In  einzelnen Fallen ist 
allein diese Phase zu beobachten. Tyramin- u. Ephedrindosen, die die isolierte Iris 
n. Katzenaugen erweitern, sind an der isolierten Iris nach Zerstórung der postganglio- 
naren-sympath. Fasern unwirksam. Ebenso lósen die beiden Verbb. an den GefaBen 
der Vorderextremitaten von Katzen nach der Zerstórung der postganglionaren-sympath. 
Fasern keine sichtbare konstriktor. Wrkg. aus. Aus diesen Ergebnissen wird gefolgert, 
daB Tyramin u. Ephedrin dio sympatii. Nervenendigungen stimulieren, u. daB Adrenalin 
die Myoneuraljunktion stimuliert, die bei Degeneration der sympath. Fasern erhalten 
bleibt. (J . Pharmacol. osp. Therapeutics 46. 75—95. Sept. 1932. London, W. C. 1, 
Pharmacol. Lab., Pharmaceut. Society of Great Britain.) Ma h n .

Robert A. Hatcher und Bernard S. French, Studien uber Erbrechen. Ergotamin- 
tartrat vcrringert bzw. unterbindet sowohl die emet. Wrkg. des Nicotins bei der Katze 
wie die des Apomorphins beim Hunde. Atropin u. N;cotin hemmen die emet. Wrkg. von 
subcutan oder intramuskular verabreichten MgGl2 u. MgSO4 u. die emet. Wrkg. von 
intravenos injiziertem K-Arsenit. Dagegen besitzt Atropin auf die Wrkg. von K-Arsenit, 
das durch Magensondo yerabreicht wurde, nur einen geringen bzw. gar keinen EinfluB. 
Die Breehwrkg. intramuskular Yerabreichten Strophantliidins u. anderer Digitalis- 
verbb. wird durch Nicotin, die Wrkg. intraperitoneal verabreichten Strophanthidins 
durch Cocain gehemmt. W eiterhin unterbindet Nicotin auch die Wrkg. kleine.- Hg- 
Chhridmongen, wenn sie durch Magensonde gegeben wurden. Die Wrkg.hyperton. 
NaCl-Lsgg., durch Magensonde vcrabreicht, konnte durch Nicotin u. Atropin m it 
Ergotamin zusammen verringert bzw. gehemmt werden. Ais Yersuchstiere dienten 
Katzen u. Hunde. (J . Pharmacol. exp. Therapeutics 46. 97—111. Sept. 1932. New York 
City, Labor. Pharmacol., Cornell Univ. Med. College.) Ma h n .

Edgard Zunz und Pascuale Tremonti, Untersuchungen iiber die Wirkung des 
Sparteins a u f die Atmung. (Vgl. C. 1931. U . 1594.) Intravenóse Gabe von Spartein- 
sulfat erzeugt bei respirationsgeschwachten Hunden in  geringer Dosis Atmungssteige- 
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rung, desgleichen bei Kaninehen. Hierbei ist es gleich, ob die Schwachung durch 
Chloralose, Urethan oder Morphin erfolgt ist. Dagegen wird die Wrkg. von Somnifen 
nicht aufgehoben. (Arch. int. Pharmacodynam. Thćrap. 40. 449—70. Brussel.) Gr i .

Allen Behrend und C. H. Thienes, Chroniścher Nicotinismus bei jungen Hatten 
und Kaninclien. E influp a u f Wachstum und Oslrus. (Vgl. C. 1929. I. 3115.) Subcutan 
injiziertes Nicotin hemmt in geringem Mafie das W achstum junger R atten. Diese 
Waehstumshemmung ist m it einer Verminderung des intraabdominalen Fettansatzes 
yerkniipft. Das Knochenwachstum von R atten  wird durch Nicotin nicht beeinfluBt. 
Ebenso ist Nicotin auf dic Futteraufnalime einflufilos. Auf dic ostr. Cyclen der R atten 
w irkt es nicht m erkbar ein. Die Waehstumshemmung junger Kaninehen durch subcutan 
injiziertes Nicotin ist ganz unbedeutend. (J . Pharmacol. exp. Therapeutics 46. 113—24. 
Sept. 1932. Los Angeles, Departm. Pharmacol., Univ. Southern California.) Ma h n .

P. J. Crittenden, Die Wirkung von Metaphen au f die Niere. Naeh Verss. an 
Hunden verursacht intravenós verabreichtes Metaphen in einer Dosierung yon 0,1 bis
0,2 mg/kg keine Nierenschadigungen. Dagegen rufen diuret. wirkende Dosen von 1,1 bis 
4 mg/kg (2-mal pro Woche yerabreiclit) Nierenschadigungen heryor, wobei der Schadi- 
gungsgrad nicht den injizierten Metaphenmengen parallel geht. Wegen dieser Schiidi- 
gungen ist also Metaphen nicht ais klin. Diuretikum brauchbar. Naeh Nuvasurol u. 
Salyrgan treten bei den merklich diuret. wirkenden Dosen von 2—3 mg/kg (2-mal pro 
Woche 4 Monatc lang verabreieht) nur leichte histolog. Veranderungen in der Niere auf. 
In  t)bereinstimmung m it Verss. J o h n st o n e s  an Kaninehen betragt nacli Verss. des 
Vf. aueh bei Hunden die m. 1. D. von Salyrgan 18 mg/kg. Beobachtet wurde hierbei, 
daB yorher yerabreichte subletale Salyrgan- oder Metaphendosen die 1. D. erhóhen. 
(J . Pharmacol. exp. Therapeutics 46. 39—49. Sept. 1932. Northwestern, Uniy., Medical 
School, Dcpart. Physiol. and Pharmacol.) Ma h n .

M. Prinzmetal, H. Sommer und C. D. Leake, Die phamiakologische Wirkung 
von „Miischelgift". Aus den sauren alkoli. Extrakten ganzer Muscheln (Mytilus Cali- 
fornianus) wurde die tox. Fraktion isoliert, dic in W. u. A. 1. u. in A. u. Chlf. unl. ist. 
Das Trockenpraparat wurde nacli Entfernen yon F e tt u. Pigmenten in wss. Lsg. durch 
wiederlioltes Ausfallen von Fremdsubstanzen m it A., durch Umlósen in absol. Methyl- 
alkohol u. Umfallen m it A. weiter gereinigt. Das so gewonnene Gift, ein braunes hygro- 
skop. Pulver, wurde in wss. Lsg. zur Stabilisierung m it etwas HC1 yersetzt, angewandt. 
Noch nacli einem Jahre war die Giftigkeit unyerandert. Die pharmakolog. Wrkg. 
wurde besonders an Kaninehen u. Hunden studiert. Das Gift wird vom Magen-Darm- 
kanal langsam absorbiert, durch die Nieren raseh ausgeschieden. Die Hauptwrkg. 
besteht in einer Depression der Atmung. AVeiterhin wird das yasomotor., das die Herz- 
tatigkeit hemmende Zentrum (Frosch, Kaninehen, Hund) u. das Reizleitungssystem 
des Myocardiums gehemnit. Auf die glatte Muskulatur (Meerschweinchen, Maus) ist es 
ohne Einflufi. Kaninehen u. Mause sind gegen das Gift empfindlicher ais Hunde. Auf 
Frosclie ist das Gift unwirksam. SchlieBlich wurde das klin. Bild der Vergiftung beim 
Menschen beschrieben, u. wurden therapeut. MaBnahmen besproclien. (J. Pharmacol. 
exp. Therapeutics 46. 63—73. Sept. 1932. San Francisco, California, Pharmacol. Lab. 
Uniy. of California Med. School and Ge o r g e  W il l ia m s  H o o p e r  Foundation.) Ma h n .

Erik Ołllsson, Narkose und Narkosemittel. Geschichtlicher Ruckblick. (Syensk 
farmae. Tidskr. 36. 565—69. 585—88. 20/10. 1932.) D e g n e r .

T. F. Zucker, P. G. Nęwbnrger und B. Ń. Berg, Einflup der Narkose a u f die 
Pankreasfunktion. Bei der ^..-Narkose (nicht ^lt’erii?i-Narkosc) steigt der Amylase- 
Geh. des Blutes an. Ursache: ununterbrochene Pankreaszelltatigkeit bei gehemmtem 
AusfluB des Pankreassaftes. (Proc. Soc. exp. Biol. Bied. 29. 294—95. Columbia Uniy., 
Coli. of Physie. a. Surg., Dep. of Pathol.) Op p e n h e im e r .

J. S. Nicholas und D. H. Barron, Die Anwendung ton Natriumamytal zur Er- 
zeugung von Anasthesie bei der Hatte. Bei Yerwendung von Natriumamytal [Lilly) ais 
Anasthetikum fiir R atten ist zu beachten, daB die weiblichen Tiere nur die Halfte der 
fiir die mannliehen Tiere erforderlichen Dosis benótigen. Ebenso ist bei jungen Tieren 
eine kleinere Menge anzuwenden. Die W irksamkeit des Amytals wird durch Verdiinnung 
sehwacher. Konzentrierte Lsgg. zeigen den verdunnteren Amytallsgg. gegoniiber eine 
gleichmaBigere Wrkg. Bei chroń. Infektionen der Atmungsorgane ist die Anwendung 
des Amytals kontraindiziert. Bei Uberdosierung tr i t t  der Tod im allgemeinen durch 
Kespirationsschwachę ein. (J. Pharmacol. exp. Therapeutics 46. 125—29. Sept. 1932. 
Osborn, Zoological Lab. Yale Uniy.) Ma h n .
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A. Bonanni, Das Chinin und die neuen Antimalariamittel vom pharmakologischen 
Standpunkte aus. Sammelbericlit. (Ind. chimica 7. 1499—1504. 1641—46. Nov. 
1932.) _ Gr im m e .

Luigi Łiaci, Experimen(dle Versuche und klinische Beobachtungen mit Thiargirium. 
Thiargirium wird gut vertragen, ist relativ ungiftig u. eignet sich gut zur Sypliilis- 
behandlung. (Biochim. Terap. sperim. 18. 509—36. 1931. Bari.) Gr im m e .

David I . Macht, Wirkung ultravioletler Strahlen auf die pharmakologischen Eigen
schaften von Digitalis. Strahlen (Róntgenstrahlen u. Radium haben, wenn aueh nicht 
den gleichen, so doch ahnlichen Effekt) zerstóren dio W irksamkeit der Digitalistinktur. 
(Proc. Soc. exp. Biol. Med. 29. 322—23. Baltimore, Hynson, W estcott u. Duming. 
Inc. Pharmacol. Res. Labor.) O PPEN H EIM ER.

James B. Murphy und Ernest Sturm, Eigenschaften des ursdchlichen Prinzips 
eines Hiihnerlumors. V II. Abtrennung des begleitenden Ilemmungskorpers aus Tumor- 
extrakten. Der in manchen Huhnertumoren yorhandene Hemmungskórper kann aus 
E strak ten  des getrockneten Tumors durcli Adsorption an Aluminiumhydroxyd C. 
entfernt u. dureh alkal. Phosphat wieder eluiert werden. (J . exp. Medicine 56. 705—09. 
1 / 1 1 . 1932.) K r e b s .

Ernest Sturm und F. Duran-Reynals, Eigenschaften des ursachlichen Prinzips 
eines Huhnertumors. V III. Der Einflu/3 von Hodenextrakt auf die Wachstumsgeschwindig- 
keit des Huhnertumors I. E x trak te aus Hoden yerschiedener Tiere, zusammen mit 
E x trak ten  aus dem Hulmertumor I  injiziert, ergaben keine Wrkg. auf das Wachstum 
der entstehenden Tumoren. (J. exp. Medicine 56. 711—17. 1/11.1932. New York. 
Rockefeller Inst.) K r e b s .

Gladys Estelle Woodward und Edith Geraldine Fry, Die Hyperglykamie des 
Krebses. Der Mittelwert des Blutzuckers von 50 Krebskranken nach H a g e d o r n - 
J e n s e n  bestimmt, lag um 20 mg pro 100 cem hoher ais der Blutzuckerwert bei Ge- 
sunden. (Biochcmical J .  26. 889—97. 1932.) K r e b s .

Andrew Dingwall und Hal Trueman Beans, Notiz iiber die Auffindung und 
quantitative Bestimmung von Chrom in Tumoren. Auf spektrograpli. Wege lieB sich 
in der Asche menschlicher Tumoren 0,001 bei 0,25% Cr naehweisen. (Amer. J . Cancer 16. 
1499—1501. Nov. 1932. New York, Columbia Univ.) K r e b s .

L. Sabbatani, Pharmakologische Untersuchungen uber Mangan. X II. Vergleich der 
Wirkungen des Manganchlorids, -carbonats und -phosphats. (Vgl. C. 1928. I. 2626.) 
Best. der letalen Dosis, Beschreibung des Verlaufes der Vergiftung, Verh. der einzelnen 
Verbb. im Organismus. (Arch. Scienze biol. 16. 141—59. 1931.) Gr im m e .

Thomas P. Sharkey und Walter M. Simpson, Uber zufallige Natriumfluorid- 
vergiftungen. Bericht iiber 8 Falle von Natriumfluoridyergiftung; Beschreibung des 
Krankheitsyerlaufes u. der Therapie. (J. Amer. med. Ass. 100. 97— 100. 14/1. 1933. 
Dayton, Ohio.) _________________  W a d e h n .

A. Soulier, Specification des toxines de la tubereulose et du cancer. Paris: Vigot freres 1932. 
(80 S.) 10°. 10 fr.

D. Wright Wilson, A laboratory manuał of physiological chemistry. Baltimore: Williams 
& Wilkins 1932. (284 S.) 8°. $ 2.50.

Edgard Zunz,^l5lćments dc pharinaeodynamie spćciale. E tude dc l’action des divers medi- 
caments.* Paris: Masson 1932. 2 vol. (1271 S.) 8°. 190 fr.

F. Pharmazie. Desinfektion.
A. Tschirch, Die Kultur des Medizinalrhabarber in  der ScJiweiz. (Pharmac. Acta 

Helyetiae 7. 220—26. 1/10. 1932.) D e g n e r .
Edward E. Swanson, Clarence E. Powell, Asa N. Stevens und E. H. Stuart, 

Die Standardisicrung und Stabilisierung von Mutterkornpraparaten. (Vgl. C. 1931.
I. 647.) An Stelle des Hahnenkammyerf. empfehlen Vff. das Adrenalin-Um- 
kehrungs-Verf. (A.-U.-Verf.) von Broom  u .  C l a r k  (C. 1923. IV. 553). —  Das 
chem. Verf. nach S m ith  (C. 1930. II . 3822) gibt Werte, dio m it denen des
A.-U.-Verf. gut ubereinstiinmen. — ph beeinfluCt die H altbarkeit von Mutterkorn- 
Fluidextrakten in dem Sinne, dafi diese sich nach Zusatz yon HCI oder Weinsaure 
ais um so haltbarer erweisen, je naher ihr ph an 3,0 liegt. Zusatz yon H 2SO., dagegen 
bewirkt bei allen pn Sinken der Aktivitiit auf 50—30°/o. In  den Praparaten 
ohne Saurezusatz, pn =  5,77— 5,80, sank die Akt. wahrend der Vers.-Zeit (6 Monate) 
auf 40°/o. In  'Obereinstimmung m it L i n n e l l  u . R a n d l e  (C. 1928. I. 93) wurde fest-
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gestellt, daB Weinsaurc- oder HCl-Zusatz zum Losungs-A. die Wirksamkeit der Pra- 
parate erhóht. AuBcrdcm ist diese aber noch von der Konz. des A. (je kóher, desto 
besser) u., bei neutralem A., vom pn der Drogę (5,5 besser ais 6,2) abhangig. Luft- 
zu tritt oder Erhitzung bewirkt Abfall der Aktiyitat. — Lsgg. von Ergotamintartrat 
zeigten unter Wrkg. eines 72-std. Luftstromcs keinen oder den geringsten Aktivitats- 
abfall bei ph ~  3,0 u. darunter. — Fiir Mutterkorn spezif. u. Trager der klin. Wrkg. 
seiner Zubereitungen sind allein die Alkaloide; die Aminę (Histamin, Acetylcholin u. 
andere Cholino, Tyramin, Agmatin, Isoamylamin u. Guanidobutylamin) bedingen 
allein oder neben Ergotamin keine bzw. keine erhóhte Wrkg. auf den Uterus. (J . Amer. 
pharmac. Ass. 21. 229—39. 320—24. 1932.) D e g n e r .

E. Pallas, Die Herslellung von schwefdhalligen balsamariigen Massen aus Essig- 
łeer. Ein in diinner Sehicht lackartiges, ais Salbengrundlage, Appreturmittel u. faulnis- 
widriges Tintenyerdickungsmittel geeignetes Prod. von desinfizierender, bakterizider, 
toxinadsorbierender, perubalsamahnlicher Wrkg. erhalt man wie folgt: 1 kg dickfl. 
Essigteer m it 2 1 W. in 3— 4 Portionen unter Erwarmen, Riihren u. Wiederabkiihlen 
ausziehen, die Ausziige m it Ca(OH)2 bis zur alkal. Rk. versetzen, absetzen lassen, in 
die dekantierte Fl. S 0 2 bis zur Sattigung u. Hellfarbung einleiten, filtrieren, zum Sirup 
eindampfen, inzwischen 1-mal vom Kalk-Nd. abgieBen. — Eigg.: schwach saure, 
zu 95°/o in W. 1. Fl., dio die Rkk. auf Phenol (H20 2), Pyrogallol (FeCl3), Pyridin 
(Ca(OH)2), Pyrrol oder Diketon (NH3) gibt, J-Lsg. entfarbt u. Ag(NH3)'-Lsg. reduziert. 
(Technik Ind. Sehweizer Chemiker-Ztg. 15. 189—91. 31/10. 1932.) D e g n e r .

Vargolici, Phannazeutische Unvereinbarkeiten. Ein auf Rczept hergestelltes Pulver- 
gemisch von 6 g NaHCOs, 4 g Na2H P 0 4, 4 g Na2SO,,, 3 g Na-Benzoat, 3 g Na-Salicylat 
u. 3 g Urotropin zeigtc innerlialb 2 Tagen Graufiirbung, was darauf zuriickgefiihrt 
wird, daB das Salicylat in dem an feuchter Luft fl. werdenden Gemisch yon Urotropin, 
Benzoat u. Salicylat Schwarzfiirbung erleidet. (Curierul Farmaceutic 2. No. 7. 6—8 . 
Juli 1932.) R. K. M u li e r .

Rapp, Verfalschungen des Liąuor Alum inii acetici. Verfalschungen der essigaauren 
Tonerde sowie Anderungen hinsichtlich der Priifungsvorschrift des D. A. B. 6 werden 
besprochen. (Pharmaz. Ztg. 77. 1140— 41. 2/11. 1932. Munchen.) D e g n e r .

Otto Schmatolla, Zur Frage der Neubearbeitung des Arzneibuchartikels „Essigsaure 
Tonerdeldsung“ . Anmerkungen zu der Arbeit von R a p p  (vgl. vorst. Ref.). Ein Geh. 
an Ca-Acetat ist zu yerwerfen. Ein 0,3°/o nicht ubersteigender Geh. an Borsaure ais 
konservierendes łli tte l sollte zugelassen werden. (Pharmaz. Ztg. 77. 1228—29. 26/11. 
1932.) D e g n e r .

Ph. Horkheimer, Spiritus Aelheris nitrosi. Nach D. A. B. 6  bereiteter yersiiBter 
Salpetergeist ist selbst bei yorsichtigster Aufbewahi-ung wenig haltbar. (Pharmaz. Ztg. 
77. 1152—53. 5/11. 1932. Nurnberg, Ap. d. stadt. Krankenh.) D e g n e r .

O. Tonn, Vorschrift zur Bereitung einer injizierbaren Chauhnoograseifenldsung. 
Inhaltlich ident. m it der C. 1932. II . 3439 referierten Arbeit. (Pharmac. Weekbl. 69. 
1396. 10/12. 1932. Bandoeng, N. O. I.) D e g n e r .

— , Neue Arzneimittel, Spezialitałen und Geheimmittel. Anabasin (A m ate rg  T ra -  
DING Comp., New York) wird ais Sulfat zur Insektenyertilgung in den Handel ge- 
bracht (Alkaloid aus der turkestan. Chenopodiacee Anabasia aphylla).— Arsotal (L ab o r. 
H y g e a , Klausenburg): Pillen aus As, Fe, Strychnin, Guajacol, Enzianpraparat. — 
Dermeti (Dr. D. D o n a th ,  pharm. Werke, Prcfiburg): neuer Name fiir das Enzym- 
streupulyer Dermin. — Dohyfral: krystallisiertcś D-Yitamin in Schokoladetabletten. 
(Vgl. C. 1 9 3 1 .1. 1946.) — Filopon (L ab o r. H y g e a , Klausenburg): klar wasserlósliches 
Opiumkonzentrat, das alle Alkaloide enthiilt. — Fluidóbaryt (Herst. ders.): B aS04. 
R 8ntgenkontrastmittel. — Ilon-Pasta (Dermilon) ( I lo n -E x p o r t  A.-G., Zurich): Mg, 
Al, Zn entbaltende alkal. Pasto gegen alle m it Saurebldg. yerbundenen Hautschaden. — 
Ipecodal (L ab o r. H y g e a , Klausenburg): Tabletten aus Codein, Acid. acetylosalicyli- 
cum, Pulv. Ipeeacuanhae. Bei Grippe, I3ronchitis usw. — Padutin (C. 1931. I. 2230) 
enthalt je tz t im ccm der Flaschenpackung 7 s ta tt 3 Einhciten. — Pekk (C hem iker 
L u d w ig  C s a ta ry ,  Wien): D Y itam in-Futterm ittel fiir Tiere. — Pulmorobin (L a b o r. 
H y g e a , Klausenburg): Aconitin, Codein, Guajacol, Kai. sulfoguajacolicum, Cale. 
glycero- u. laetophosphor., Extr. Chinae spiss. Fl. Roborans u. Espectorans. — Toledo 
(C hem .-pharm . F a b r .  Dr. R e n t s c h l e r  u . Co., Laupstein (W iirttemberg): Ausziige 
aus Adonis vernalis, Conyallaria majalis, Spartium scoparium, Caetus grandiflorus, 
Zea Mays, Physalis alkekengi u. Nerium Oleander. Herzstarkungsmittel. — Gaby 
(Soc. ANON. P ro d u z io n e  P a s t ę  a l im e n ta R I ,  Cantaluppi-Como): Nahrmittel aus
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Tapioka u. Weizen. (Pharmaz. Mh. 13. 137—39. 158—61. 181—84. 205—07. Sept. 
1932.) H arm s .

— , Pharmazeulische und andere Spezialildten. Adrenal-Inlialat „Esseff“ (SaUER- 
STOFF-Fabrik B e r l i n  G. m. B. H ., Berlin N 65, Vertrieb Apotheker-Bedarfs-Contor, 
Berlin SW 6 8 ): adrenalinhaltige Inhalationsfl. (ph =  4,0—5,0) hei Asthma bronchiale, 
Bronchitis u. anderen Affektionen der oheren Luftwege, Grippe, Heuschnupfen. — 
Boldove$in-1ee: neuer Name fiir Apotheker Puhrmann-Tee (C. 1932. II . 565). — 
Coona-Kur (C oona Chem. PHARM. P ra p p ., Berlin W 9): 2 Sorten Dragees: 1. mit 
Acid. boric., 2. m it Agar-Agar, Aloin, Caso. Sagr., Sacch. lact. Gegen Pettleibigkeit. —• 
Duonettae N r. I  (D r. W i l lm a r  S chw abe, Leipzig O 29) nach C. G oldam m er. 
Herb. Farfar., Equiset., Galeops., Teucr., Soorod., Hyp. i. pulv. subt., Cale. carb. 
Hahnem., Cale. phosph., Cale. hypophosph., SO. i. hom. Trit. Bei Entziindungen vieler 
Art. — Ederma (Vemix easeosa artificialis) (D r. S. M e y e r  u . Co., G. m. B. H., vorm . 
T h e o d o r  T e ic h g r a b e r  A.-G., med. Abt., Berlin SW 6 8 ): die darin enthaltenen 
Sehutz- u. Aufbaustoffe den naturlichen in der Vemix easeosa enthaltenen (Chole- 
sterine u. andere Lipoide, Albuminoide, wie Cystin, Tyrosin, Tryptophan u. neben 
weiteren bautschiitzenden u. -bildenden Stoffen Eleidin) nacligeb.: gegen Wundwerden 
der Sauglinge. — Epliedra-Inhalat „Esseff “ ( S a u e r s to f f - F a b r ik  B e r l i n  G. m . b. H., 
Berlin N  65): Lsg. von Ephedrin ztir Inhalation bei Asthma, Bronchitis, Lungen- 
emphysemen, Heuschnupfen usw. — Eucalyptus-M enthol-Inhalat „Esseff “ (Herst. ders.): 
Eucalyptusol u. Menthol enthaltende Inhalationsfl. bei allen Infektionen der Luftwege.— 
Gajanton (A p o th e k e r  E. M etz, Dortmund): Amidopyrin, Phenacetin, Coffein u. 
saure Ca-, Na- u. Li-Verbb. der wirksamen Inhaltsst-offe der China- u. Weidenrinde, 
Analgeticum usw. — Hemostra „Roche“ (P. H o ffm a n n -L a  R o c h e  u. Co. A.-G., 
Berbn N  24): stcrile Lsg. yon Tryptophan u. Histidin zur Behandlung der Aniimien 
nach P o n t ź s  u. T i iiv o l l e . Im  ccm 0,02 g Tryptophan u. 0,04 g Histidin. — Moor- 
paraffin  (F e rd in a n d  B la n k ę ,  Solbad Schóningen, Braunschweig): Gemisch aus 
Paraffin, feinpulvrigem Moor u. Kochsalz (Sole). Zur Warmetherapie mittels Packungen.
— Movin-Mottenseife (C u r ta  U. Co. G. m . B. H., Berlin-Neukolln): Seifenpulver m it 
Zusatz eines gegen Motten schutzenden Stoffes. — Omalkan-Perlen (D r. P k e s e n iu s , 
Frankfurt a. M.): neuer Name fiir Alkapan (C. 1932. I I . 3916). — Salbei-Kamille-In- 
halat „Esseff “ ( S a u e r s to f f - F a b r ik  B e r l i n  G. m . b. H ., Berlin N 65): aus Salboi- 
b la ttem  u. Kamillenbluten hergestellte Inhalationsfl. zur Behandlung von Entziin- 
dungen des Mundes u. der Luftwege. — Stenoppressin (E fe k a-N e o p h arm , A.-G., 
Hannover): in 100 g g-Strophanthin, Efeka 0,1, Lobelia inflata 1,5, A thylnitrit 0,75, 
Cannastrol (ausgewahlte E?:traktivstoffe aus Cannabis indica) 8,0, Ol. Menthae pip. 2,0. 
In  der Einfuhrungsarbeit von D e ic h e r  (Med. W elt 1932. Nr. 42) werden ais mrksame 
Bestandteile genannt: „die Kombination Digitalis-Lobelin-Nitroglycerin". Gegen alle 
m it Depressionsgefuhl einhergehenden krankhaften Zustande am Herzen u. den groBen 
GefaBen. — Thymol-Kampfer Inhalat „Esseff“ ( S a u e r s to f f - F a b r ik  B e r l i n  G. M.
B. H ., Berlin N 65): Thymol u. Campher enthaltende F l. zur Inhalation bei Keuch- 
husten u. den meisten Affektionen der Luftwege. -— V<mo-Mitshekten (Mit s h e k t a  
CHEM.-PHARM. G. M. b . H., Berlin-Wilmersdorf 1): Hypophysenhinterlappen, Neben- 
nieren, Pankreas, Nebenschilddrusenhormone in Kombination m it den homoopath. 
aufgeschlossenen pflanzlichen Gesamtextrakten von Cortex Hamamehdis, F ret. Aeseuli 
hippocastani, Rhizoma Arnicae u. Herba Pulsatillae sowie CaF2. „Yenen-Tonicum" 
zur ursachlichen Behandlung von Krampfadern, Hamorrhoiden usw. (Pharmaz. Ztg. 
77. 1141—42. 2/11. 1932.) H arm s.

Rojahn, Untersuchung von Fićhtennadeleodrakten. Beriehtigung derfruher (C. 1932.
II . 3576) gebrachten Angaben iiber Pinipur, Pino, Phoniz u. Siltana. (Pharmaz. Ztg. 
77. 1113— 14. 26/10. 1932. Halle [Saale], Univ.) D e g n e r .

Diatetische Nahrmittelfabrik Arthur Cahnfeld & Co., Kartoffelin. Dio 
PEYERsehe Analyse von Kartoffelin (C. 1933. I. 967) wird ais irrtiimlich hingestellt 
u. darauf hingewiesen, daB das Prod. ein nach D. R. P. 561687 (C. 1933. I. 87) stiirke- 
arm gemachtes Kartoffelpraparat ist. (Pharmaz. Ztg. 77. 1154. 5/11. 1932.) H a r m s .

Hermann Rodenheck, Uber die thermische Sterilisation wasserfreier Stoffe und die 
Resistenz einiger Bakterien lei Erhitzung in  solchen Stoffen. F ett, Ol u. fl. Paraffin 
verhalten sich bei therm. Sterilisation gleich, Glycerin u. Cumol werden schon bei 
20—30° niedriger liegenden Tempp. steril. Man kann entweder auf offenem Feuer durch 
langeres Erhitzen bei niedrigerer Temp. oder kiirzeres Erhitzen bei hóhcrcr Temp. 
(zweckmaBig F ett, Ol, fl. Paraffin 20 Minuten bei 180° oder 5 Minuten bei 200°, Glycerin
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45 Minuten bei 140°) oder unter \rolliger Erhaltimg der Beschaffenheit im Autoklaven 
bei erheblich niedrigerer Temp. m it einem bestimmten Wasscrzusatz (Fett, Ol, fl. 
Paraffin mit 0,1% W. 30 Minuten bei 120° oder 10 Minuten bei 130°, Glyeerin mit 
12% W. 1 Stde. bei 130°) sterilisieren. (Arch. Hyg. Bakteriol. 109. 67—84. Nov. 1932. 
Berlin, Reichsgesundheitsamt.) ManZ.

Consortium fiir Elektrochemisclie Industrie G. m. b. H., Deutschland, 
Kiinstliche Fdden aus Polyvinylalkohol, insbesondere fiir medizin. Zweeke. M an ver- 
epinnt wss., Weiehmachungsmittel, Fuli- u. Farbstoffe enthaltende Polyvinylalkohol- 
lsgg. nach dem bekannten Trookenspinnverf. Ais Ausgangsmaterial werden je nach- 
dcm lioher oder niedriger polymerisierte Prodd. verwendet. Um besonders stcrile oder 
gut resorbierbare Faden zu orkalten, gibt m an der Spinnlsg. A., Jodoform, Bomx, 
Gelatine u. dgl. zu. E in  Zusatz von BaSO., macht die Faden im Rontgenliclit gut sicht- 
bar. Die fertigen Faden werden durch Behandlung m it HCOH oder gasfbrmigem N 
wasserfest. Die Lsgg. konnen auch zu Filmen, kiinstlichen Dawien, ICapseln, Pillen, 
Tampons u. dgl. verarbeitet werden. (F. P. 732 895 vom 9/3. 1932, ausg. 27/9. 1932.
D. Prior. 10/3. u. 16/11. 1931.) E n g e r o f f .

Temmler-Werke Vereinigte Chemisclie Fabriken, Berlin-Johannisthal, Dar
stellung rciner Hydrojodide von Alkaloiden, dad. gek., daB m an in Weiterbldg. des Haupt- 
pat. hier die Umsetzung der Alkaloide m it A sJ3 in W. oder wss. Lsgg. organ. Losungsmm. 
durchfiihrt. Man lost z. B. Chinin u. A sJs in 10—20%ig., oder auch bis 60%ig. CH3OH 
bei gclinder Warme; bei schwacliem CH3OH krystallisiert das Chinindihydrojodid bei 
Zimmertemp., aus starkerem erst bei Kiihlung (0°). (D. R. P. 566 035 KI. 12p vom 
6/ 6 . 1931, ausg. 9/12. 1932. Zus. zu D. R. P. 564 958; C. (933. I. 676.) Al t p e t e r .

F. Hoffmann-La Roche & Co., A.-G., Basel, Herstellung haltbarer konzentrierter 
Losungen fiir  therapeutisehe Zweeke. Man versetzt Alkaloidsalze, Purinbasen, Selilaf- 
mittel, Campher u. andere scliwerl. Stoffe m it Pyridonen u. Piperidonen ais Losungs- 
yermittlcr zwecks Erliohung der Lóslichkeit. 1. Beispiel: Man erhalt durch Vermisclien 
von 6  Gew.-Teilen Chininhydroehlorid u. 4,9 Gew.-Tcilcn l-Methyl-2-pyridon 10 Vol.- 
Teile einer klaren Lsg., welcho 60% Chininhydroehlorid enthalt. 2. Beispiel: 4 Gew.- 
Teile Theophyllin werden in 100 Gew.-Teilen einer 40%ig. wss. Lsg. von l-Oxyathyl-
2-pyridon gei. Die Lsg. kann verd. werden. (E. P. 381012 vom 4/12. 1931, ausg. 
20/10. 1932.) Sc h u t z .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Yerfahren zur Herstellung von 
Chinaalkaloidlabletlen, dad. gek., daB man die nach Ung. P. 100 631 hergestcllten 
Komplexverbb. oder ein Gemenge eines Chinaalkaloidsalzes mit Sarkosinanhydrid 
bzw. seinen Homologen (z. B. l,4-Didthyl-2,5-diketopiperazin) verwendet. Die so er- 
haltenen Tabletten zerfallen in W. sehr rasch. (Ung. P. 102 745 vom 30/9. 1930, ausg. 
1/6. 1931. Zus. zu Ung. P. 100 631; C. 1932. II. 4444.) K 5 n ig .

George Zographos, Rietli, V. St. A., Mittel gegen Hdmorrhoiden. Man vermischt 
Famkraut u. Ilammeltalg zusammen unter Erhitzen u. setzt Calomd u. Glyeerin hinzu. 
(A. P. 1890 596 vom 7/5. 1930, ausg. 13/12. 1932.) Sc h u t z .

Holstein & Kappert Maschinenfabrik ,,Phonix“ G. m . b. H., Dortmund, 
Sterilisieren von Flaselien m it S 0 2 in geschlossenen Kammern, 1 . dad. gek., daB die 
zu sterilisierenden Flaschen zunachst auf hohere Temp. gebracht u. nach Einblasen 
von gasfórmigem S 0 2 abgekiihlt werden. — 2. Vorr. zur Ausfulirung des Verf. nach 
Anspruch 1, bestehend aus einer verschlieBbaren, Zuleitungen fiir Dampf, W. u. S 0 2 
enthaltenden Kammer, in der Transportbander, Rollenbahnen zum Zu- u. Abfuhren 
der Flaschen vorgesehen sind. — Das Verf. ist einfacher in der Handhabung u. leistungs- 
fahiger ais die bekannten Vcrff. zum Sterilisieren von Flaschen. (D. R. P. 566 711 
KI. 30 i vom 12/2. 1929, ausg. 23/12. 1932.) K u h l in g .

Britisli Cotton Industry Research Association, Didsbury, iibert. von: Robert 
George Fargher, Leslie Douglas Galloway und Maurice Ernest Probert, Man
chester, Verfahren zum Schutz von Stoffen organisehen Drsprungs gegen Meltau oder 
sonstige Pilze. Um Textilien, Papier, Leder, Kautschuk, Holz usw. gegen Pilzbefall zu 
sehutzen, behandelt man sie m it einer wss. Lsg. eines Alkalisalzes eines Arylamids 
einer Salicylsaure. Ais geeignete Verbb. werden genannt Salicylsaureanilid, Salicyl- 
sdurealkoxyanilid, 5-Chlorsalieylsdureanilid, p-Resorcylsdurumilid u. Salicylsaure-o- 
toluidid. (A. P. 1873 365 vom 18/10. 1929, ausg. 23/8. 1932. E. Prior. 18/10. 
192S.) ' B e ie r s d o r f .
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G. Analyse. Laboratorium.
H. Gr. Nevitt, Gewichtsprozenłgleichung ais Hilfsmittel bei chemischen Berechnungen. 

Zur Erleichterung der Umrcehnung yon Gew.-°/o (P') in  Vol.-, Mol.-°/o usw. (P ) u. urn- 
gekelirt, gibt Vf. zwei Diagramme: in dem einen Diagramm (Abscisse: Nichtgew.-°/o 
yon 0—70, Ordinato: Gow.-°/0 von 0—100) sind die Kurven fiir 21 Verhaltnisse R  
der spezif. Gewichte bzw. Mol.-Gewichte (von 0,05 bis 20) der leiehten u. schweren 
Komponenten eingetragen, im zweiten Diagramm (fiir genauere Bereclmungen) ist 
die Ordinate fiir P  u. fiir 1 — (P'  — P) / P  zu yerwendon unter Benutzung einer Hilfs- 
linie u. eines Strahlenbiindels fiir J?-Werte von 0, 0,05, 0,1 . . . .  0,9 (von der gegebenen 
P-Zahl waagerecht zum if-Strahl, senkrecht zur Hilfslinic u. wieder waagerecht zur 
/-O rdinate zuriiek: P  +  P I  =  P'). (Chem. metallurg. Engng. 39. 673—75. Dez. 
1932.) R . K . Mu l l e r .

Marion Eppley, Anderungen der Widerstandstherinometerbrucke (Muller-Briicke) 
und des Kommutalors. Schaltungsanderungen u. Verbesserungen der MiiLLER-Brucke 
(vgl. M u l l e r ,  Bur. Standards J .  Res. 13 [1917], 547). In  einem Anhang ist ein Aus- 
zug aus der Arbeit yon M u l l e r  abgedruekt. (Rov. soi. Instruments 3. 687—711. Nov. 
1932. Newport, Rhode Island, Eppley Research Labor.) L o r e n z .

F. Harold McCutcheon, Zirkulations- und Beliiftungsapparat fu r  wasserige Medien. 
(Science 76. 416— 17. 4/11. 1932. North Dakota State College.) Sk a l ik s .

P . Shiw otinski, Zwei Typen von Laboratoriumspumpen zum Umpumpen von Queck- 
silber. Die Pumpen werden durch Druckwasser aus der Leitung bzw. durch Saugluft 
(Wasserstrahlpumpe) in Betrieb gehalten. Sie fordern 100 ccm Hg pro Minuto iiber 
eine Hohendifferonz yon 38 cm. Konstruktiye Einzelheiten musson im Original ein- 
gesehen werden. (Ukrain, chem. J . [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 6. Wiss. 
Teil. 241—44. 1931.) R o l l .

A. W. Hochloif, Eine elastometrische Methode, zur Quellungsmessung. Es wird eine 
elastometr. Methode zur Messung von Quellungsanderungen bei Gelen beschrieben. 
(Kolloid-Z. 61. 364—65. Dez. 1932. Dnepropetrowsk, Ukrainę, Geburtskilflich-gyna- 
kolog. Klinik d. medizin. Inst.) ROGOW SKI.

P. de Fonbrune, E in  neuer Mikromanipidator. Vf. h a t einen Mikromanipulator 
konstruiert, der nicht durch Schraubentriebe gesteuert w ird ,. sondern durch die Be- 
wegung dreier elast. Membranen. Diese sind ais VerschluB an 3 GefaBen angebracht, 
dereń Innendruck durch Betatigung kleiner Pumpen yariiert w'erden kann. Die 
Pumpen werden durch Bewegung eines Steuerhebels betatigt, wobei der Hebel so 
angeordnot ist, daB gleiohzeitig eine oder mehrere Pumpen in Betrieb gesetzt werden. 
Dadureh kann das Instrum ent beliobig in einer oder mehreren Koordinatenriclitungen 
gleiohzeitig bewegt werden. Die Steuerung der einzclnen Pumpen ist so gowahlt, daB 
die entsprechende Bewegung des Instrum entes im entgegengesetzten Sinne yerlauft, 
ais die des Steuerhebels. Dadureh wird die mkr. Bildumkehrung aufgehobon u. das 
Arbeiten erleichtert. (C. R . hebd. Seances Acad. Sci. 195. 603—04. 10/10. 1932.) R o l l .

P. de Fonbrune, Apparat zur Herstellung von Glasinstrumenten bestimmt fu r  Mikro- 
manipulalionen. Es wird eine Anordnung beschrieben, die es gestattet, einfaeh u. 
schnell u. Mk. Glasinstrumonte, wie Glasspitzen, Mikrocapillaren, Mikropipetten usw., 
mittels eines elektr. heizbaren iridisierten Pt-Fadens u. eines regulierbaren Luftstromes 
herzustollen. (C. R . hebd. Sćances Acad. Sci. 195. 706—07. 24/10. 1932.) K l e y e r .

P. de Fonbrune, Ein neuer Mikromanipulator und Apparat zur Herstellung von 
Mikroinstrumenten. (Vgl. vorst. Ref.) Ausfiihrliche Beschreibung dos yorstehend 
angegebenon Apparates. (Recherckes et Invent. 13. 299—308. Nov. 1932.) K l e v e r .

Karl Rajsky, Uber eine Felderguelle bei der Herstellung von Gelatinelichtfiltem. Bei 
der iiblichen Herst. von Gelatinelichtfiltem dureh VergieBen gefarbter Gelatine auf 
Glasplatten zeigen sich gelegentlich Fehler in Form von m atten Stellen. Bei Trocknung 
der P latten  in bewegter Luft bleiben diese Fehler aus. Yf. erkliirt diese Erscheinung 
durch eine bei der Trocknung eintretende Dohnung der Gelatine uber ihre Elastizitśits- 
grenze in  Verb. m it einem period, wiederkehrenden Verdunstungsverzug. Die aus der 
letztgenannten Ursache auftretende rhythm . Deformationsspannung der Gelatine- 
schicht fiihrt zu Strukturbldg. u. bei geniigend kleiner Periode zu dem m atten Aus- 
sehen der Schicht. (Photogr. Rdscli. 69. 475—76. Doz. 1932.) R o l l .

Ada Estrafallaces, Die Mineralien und die Woodsche Strahlung. Vf. gibt einen 
allgemeinen Uberblick iiber das Verh. yon Mineralien in WooDscher Strahlung u. 
eine Zusammenstellung von Beobachtungen iiber Fluorescenz von 213 Jlineralien im
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WoODschen Licht u. spektroskop. Unterss. an 65 Mineralien. (Ind. chimica 7. 1360 
bis 1366. Okt. 1932. Bari, Univ., Physikal. Inst.) R . K . Mu l l e r .

Charles Morton, Die aulomatische Sleuerung w id Registrierwig der Wasserstoff- 
ionenkcmzentration m it der Glasdektrode. (Vgl. C. 1932.1. 553 u. 2613.) Dio Steuerungs- 
apparatur unterscheidet sich von den friiher beschriebenen im wesentlichen dureh 
Anwendung einer ballist. Nullmethode. -— Abgesehen von der sehr hohen Empfind- 
lichkeit einer solchen Anordnung wird die Eichung dadurch unabhangig yon Schwan- 
kungen der Batteriespannungen u. yon Anderungen der Róhrencharakteristiken. Die 
Verstarkung ist so hoch, daB techn. Schalter olrne weitere Relais betatigt werden 
konnen. — Die Glaselektrode arbeitet auf ^  1  mV zuverlassig, aueh in Ggw. yon starken 
Oxydations- oder Reduktionsmitteln, suspendierten Ndd. oder kolloid-dispersen Sub
stanzen. Sie eignet sich also aueh fiir die Verwendung in der Zucker-, Papier-, Leder- 
oder photograph. Industrie. Eine Registrierzelle, die fiir die Benutzung der Glaselek
trode in  kontinuierlich flieBeńden Lsgg. bestimmt ist, wird beschrieben. Wegen der 
hohen Stromempfindlichkeit der Schaltung geniigen aueh Photo- oder andere sehr 
geringe Strome zur Steuerung. (J . chem. Soc. London 1932. 2469—75. Sept. Chelsea, 
Polyteehnic. London.) J .  L a n g e .

F. J. Garrick, Bemerkung uber die Verwendung von Indicatoren der Acidimetrie 
in  der Argentometrie. Bei Bestst. yon Saure oder Alkali neben Halogenen bietet die 
Verwendung eines einzigen Indicators Vorteile. Nach den Angaben von F a ja n s  u .  
W o l f f  (C. 1924. II . 1610) sind zwar die in  der Acidimetrie yerwendeten Indicatoren 
bei argentometr. Bestst. anderen Indicatoren unterlegen, doch laBt sich m it Metliyl- 
rot, Methylorange oder Bromphenolblau geniigende Genauigkeit erzielen. Die beiden 
erśten Indicatoren in  neutraler Lsg. zeigen im Endpunkt der Titration yon Halogeniden 
m it AgN03 einen Umschlag von Gelb nach Rosa, Bromphenolblau in einer Lsg. mit 
Ph =  4—5 (Zwischenfarbe yon Bromphenolblau ohne blaulichen Farbton, jedoch 
noch kein reines Gelb) einen Umschlag nach Sehwachblau. Bei Zugabe von Halogenid 
zu Silberlsg. ist der Umschlag nicht sehr gut zu beobachten. (Proc. Leeds philos. lit. 
Soc. 2. 301—02. 1932. Leeds, Uniy. Inorgan. Chem. Labor.) L o r e n z .

Kenneth S. Cole und Robert H. Cole, Warmeabgabe von Dewarge.fa.pen. D e w a r - 
GefaBe folgen bei gleichmafliger Ruhrung dem Gesetz der Abktihlung yon N e w t o n . 
Die Warmeyerlustkoeff. sind bei 50— 900/„ig. Fiillung unabhangig yom Vol. Fiir 
die Zwecke der Zwillingscalorimetrie konnen kleine Abweichungen in den Daten der 
zwei GefaBe dureh Anderung des Vol. ausgeglichen werden. (Rev. sci. Instruments
3. 684—86. Noy. 1932. Columbia Uniy. Dept. of Physiology. Woods Hole, Marinę 
Biological Labor.) L o r e n z .

E lem en te  u n d  anorgan ische Verł>indungen.
L. Rosenthaler, Kleine mikrochemische Beilrdge. VII. (VT. vgl. C. 1930. I I . 2017.) 

Vf. beschreibt eine gróBere Zahl von analyt. yerwendbaren Fallungen yon H gN 03 
m it anorgan. u. organ. Substanzen. Ais Reagens diente eine gesatt. wss. H gN 0 3-Lsg.; 
die zu priifenden Stoffe wurden teils in wss. Lsg., teils in festem Zustand angewandt. 
Die Rkk. ivurden auf dem Objekttrager ausgefiihrt. Folgende Substanzen wTirden 
untersucht: Fluorid, Chlorid, Chlorat, Bromid, Bromat, Jodid, Jodsaure, Sulfit, Thio- 
sulfat, Sulfat, Selenit, N itrit, Hypophosphit, Phosphat, Arsenit (u. As20 3), Arseniat 
(u. H 3A s04), Form iat, Acetat, Propionat, n-Butyrat, Isobutyrat, Isoyalerat, Oxalat 
(u. freie H 2C20 4), Lactat, Malat, T artra t (u. Weinsaure), Citrat (u. Citronensaure), 
Benzoat, Sahcylat (u. Salicylsaure), Acetylsalieylsaure, Mandelsaure, Trichloressigsiiure, 
Pikrinsaure, Rhodanid, Atophan, Saccharin, Ainihn, Pyridin, Chinolin, Hexamethylen- 
tetram in, Coffein, Theobromin, Theophyllin, Antipyrin u. Pyramidon. (Mikrochemie
12. (N. F . 6 .) 98— 101. 1932. Bem.) W oE C K E L .

Zoltan Szabó, Uber Bestimmung sehr kleiner Bromidmengen. Die C. 1931. II. 
3124 angegebene Methode zur Br'-Best. wird zur Best. sehr kleiner (10—300 y) Br'- 
Mengen erweitert, Das Verf. ist im wesentlichen das gleiehe, nur muB der Cl2-UberschuB 
noch gróBer sein ais bei groBeren Br^Mengen u. es wird m it 0,001 s ta tt 0,01-n. Na2S20 3- 
Lsg. titriert. Hierdureh sind einige VorsichtsmaBregeln erforderlich — so besonders 
Anwendung nicht zu groBer J'-Mengen u. E inhaltung einer H"-Konz. —, um die an- 
zubringenden Korrektionswerte konstant zu halten. (Z. analyt. Chem. 90. 189— 93. 
Ju li 1932. Szeged, Ungar. Biolog. Forschungsinst, Tihany.) R om an .

F. FeigI und E. Frankel, Uber den Nachweis von Jodiden mit Hilfe von Kaialysen- 
reaktionen. (I.). F e ig l  h a t mehrfach (vgl. besonders C. 1931. II. 2035) auf die Be-
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deutung der analyt. Auswertung yon Katalysenrkk. hingewiesen, wofiir die liier be- 
schriebene R k. ein Modellbeispiel darstellt, wenn ilir aueh keine prakt. Bedeutung 
zukommt. Primiire aromat. Aminę setzen sich m it Brombenzol in Ggw. geringer J '-  
Mengen ais Katalysatoren zu D iphenylderiw . u. H Br um u. das B r' kann dann wie 
iiblich nachgewiesen werden. Die R k. wurde m it o- u. m-Nitranilin, Benzylamin, 
a-Naphthylamin u. Diphenylamin untersucht. Dio R k. wird durch Cl' u. B r' nicht 
beeinfluCt, yerlauft jedoch, wenn aueh sehr langsam, bereits ohne K atalysator, so daB 
stets aueh ein Blindvers. angestellt werden muB. Es wird eine Arbeitsvorschrift fiir 
den J'-Nachweis auf diesem Wege gegeben. Die Empfindlichkeitsgrenze ist 1: 106. 
(Z. analyt. Chem. 91. 12— 14. Okt. 1932. Wien, II. Chem. Univ.-Labor.) R o m a n .

Gustaf Ljunggren und Gósta Frang, Uber Mikrobeslimmungen von Kohlenoxyd 
naeh der Jodpentoxydmelhode. Vff. iibertragen das Verf. der CO-Best. yon SciILAPFER 
u. Ho FM ANN (C. 1 9 2 9 .1. 3013) auf kleincre Dimensionen. Das Gas wird durch liegende 
GlasgefiiBe m it akt. Kohle, CaCl2, P 20 Ł u. Atzalkali u. eine im Heizbad bcfindliche 
Schlange in das Rk.-GefaB geleitet, in dem J 20 6 auf Bimsstein angeordnet ist. Das 
gebildete J  wird in einem anschlieBenden AbsorptionsgefaB in 2 ccm sorgfaltig ge- 
reinigtem CCI., gel. Naeh Beendigung der Absorption wird der Inhalt mittels einer 
Mikrobiirette m it 0,005-n. Na2S20 3-Lsg. fast bis zur Entfarbung u. dann naeh Zusatz 
von 6 ccm l%>g- KJ-Lsg. u. 0,5 ccm Starkelsg. bis zum Farbumschlag titriert. Die 
Grcnauigkeit betragt 0,001 mg J  oder 0,0005 ccm CO. Bei einem CO-Geh. von
0,2 Vol.-°/o geniigt eine Gasprobe von 25 ccm. — Die spontane J-Abspaltung aus J 20 E 
ist beim Durchleiten yon Luft geringer ais beim freien Stehenlassen, was auf Auto- 
katalyse durch einen Stoff schliefien laBt, der von der Luft mitgenommen wird. Eine 
Durchspulung yon 25 Min. Dauer erscheint genugend, um die J-Abspaltung unter 
titrierbaro Werte zu bringen. (Svensk kem. Tidskr. 44. 279—85. Nov. 1932. Lund, 
Medizin.-chem. Inst.) R . K . Mu l l e r .

M. Bichowsky und J. Gingold, Uber eine rationelle Methode zur Analyse natiir- 
lieher Magnesiumsilieale. Zur Durchfuhrung einer techn. Analyse von Mg-Silicaten 
wurden die Hauptkomponenten A120 3, Fe20 3, MgO u. CaO in die Sulfate ubergefuhrt. 
Durch 1 -std. Erhitzung auf 750° werden A12(S0 4)3 u. Fe2(S 0 4)3 quantitativ  in die 
Oxyde ubergefuhrt, wahrend M gS04 u. CaS04 unyerandert bleiben. — 0,5 g der fein- 
gepulverten Substanz werden dreimal m it H 2F 2 abgeraucht; der Riickstand wird m it 
W. aufgenommen u. m it H 2S 0 4 versetzt. Die klare Lsg. wird zur Trockne eingedampft. 
Naeh 1 -std. Gluhen bei 750—800° wird m it W. aufgenommen u. kurz aufgekocht, 
Beim Stehen flocken A120 3 u. Fe20 3 aus, werden abfiltriert u. gewogen. Naeh AufschluB 
m it Soda wird Fe m it TiCl3 titriert. —  In  einem Teil des Filtrates wird S 0 4 bestimmt; 
es ergibt sich MgO u. CaO. Im  anderen Teil wird Ca m it Oxalat gefallt. — Alkalien 
werden im H 2F,-AufschluB bestimmt. (Angew. Chem. 45. 785—87. 17/12. 1932. 
Berlin.) L o r e n z .

A. Travers und Silice, Verdunnte Perchlorsaure ais Oxydationsmitlel. Es konnte 
festgestellt werden, daB verd. HC104-Lsgg. unter Druck ais Oxydationsmittel wirken 
konnen. So wurden 25 mg Cr in einem zugeschmolzenem Rohr bei 260° in 25 Min. 
durch eine 20°/„ig. HC104-Lsg. yollstandig, durch eine 5%'g- Lsg. teilweise oxydiert, 
wahrend bei Atmospharendruck die Oxydation erst bei einer 65%ig- Lsg. beginnt. Die 
Oxydation durch die 65%ig. Lsg. ist besonders fiir die metallurg. Analyse geeignet, 
da sie erlaubt, das Cr+++-Ion in Chromsaure iiberzufiihren, ohne die Mn-Ionen zu oxy- 
dieren. (C. R. liebd. Seances Acad. Sci. 195. 709—10. 24/10. 1932.) K l e y e r .

Herbert Alber, Uber die Anwendung miJcroehemischer Arbeitsmeihoden in  der Eisen- 
industrie. Zusammenfassender Vortrag iiber die neueren Ergebnisse der qualitativen 
u. ąuantitatiyen Mikroanalyse in Anwendung auf dio Probleme der Fe-Industrie. 
(Jernkontorets Ami. 116. 519—37.1932. Stockholm, T. H ., Metallograph. Inst.) R. K. M.

Peter Dickens und RudolJ Brennecke, Die Anwendung der potenliometrischen 
Ma/Sanalyse im  EisenhuUerdaboratorium. V. Die Beslimmung von Molybddn. (IV. ygl. 
C. 1933. I. 91.) 1. Fallungsjnethode. Bei Anwendung eines Mo-Bleches ais In-
dicatorelektrode, Normalkalomelelektrode ais Bezugselektrode u. HgC104 oder 
Pb(C104)2 ais Titrierfl. liiBt sich Mo potentiometr. genau bestimmen. Im  ersten 
Fali darf kein Cl' zugegen sein, bei der 2. Methode ist die Gegenspannung auf 
1 V. herabzusetzen. Die Trennung des Mo yom Fe in Stahlunterss. muB m it NaOH 
erfolgen. Die Titration wird m it Pb(C104)2 ausgefuhrt. Ein Zusatz von HCOONa halt 
Al in Lsg., ohne die Pb-Fallung zu storen. Die Trennung des Mo yon Cr, V u. W  erfolgt 
naeh K a s s l e r  (C. 1928. II. 1015 u. 1 9 2 9 .1. 3124). Der Zusatz yon Na2S 0 3 zur Red.
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des Fe (3) stórt liierbei nicht. Das Verf. von R o u s s e a u  (C. 1931. II. 473) bewahrt 
sich nicht. 2. Beduktometr. Methode. Das Verf. von T r z e b i a t o w s k i  (C. 1930. II. 1409)
— Titration der Mo-Lsg. m it SnCl2 — ergibt bei Einhaltung gewisser Arbeitsbedingungen
sehr guto Resultate. (Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. Eisenforschg. Dusseldorf 14. 249—59. 
1932. Dusseldorf.) _ E c k s t e i n .

H isash i K iyota , Elektrolytische Abscheidung von Z ink aus saurer Lósung. Vf. 
empfiehlt zur quantittitiyen Best. des Zn, es aus essigsaurer Lsg. auf eine Pt-Schale 
von 150 ccm Inhalt elektrolyt. niederzuschlagen, wobei die Anodę zur Durchmischung 
mit ~1500 Touren/Min. rotiert. Bei einem Źn-Geh. von 0,5—1 g soli dio Saure 0,15 
bis 0,33 n. u. die Vers.-Dauer 80—40 Minuten sein. Man arbeitet m it 0,5—0,6 Artip., 
bis eine Probe m it K4[Fe(CN)0] keine Zn-Rk. mehr gibt u. elektrolysiert dann mit
3—4 Amp. noch 10 Minuten weiter. Na2S 04 u. (NH4)2S 04 stóren nicht in Konzz. 
< 0 ,1 5  n. Die Elektrode m it Zn-Nd. kann direkt zur nilchsten Best. benutzt werden. 
Aus schwefelsaurer Lsg. erhalteno Ndd. waren fur quantitative Bestst. nicht verwendbar. 
(Mem. Coli. Sci., ICyoto Imp. Univ. Ser. A. 15. 301—10. Sept. 1932.) L. E n g e l .

Seiji Kaneko und Chujiro Nemoto, Volumetrische Analyse mit fliissigen Amal- 
gamen. Vereinfachung der Methode von N a k a z o n o  (J. chem. Soc. Japan 42 [1921]. 
36). (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 343B—43B. Juli 1932. Tokyo, Electro- 
technical Labor. Ministry of Communications.) L o r e n z .

Adrien Delauney, Verfahren zur Bestimmung von Spuren Quecksilber in  Form 
rergleichbarer Binge von Quecksilberjodid. Beschreibung eines zur Darst. der H g J2- 
Ringe dienenden App. Naehweisgrenze 0,01 mg Hg. Einzelheiten vgl. Original. (Ann. 
Falsificat. Fraudes 25. 409—12. Juli/Aug. 1932.) D e g n e r .

Georges Denigós, Charakterisierung des Kupfers und Nachweis von Spuren dieses 
MetaUes mittels seiner oxydationskalalytisclien Eigenschaflen gegenuber dem Mangan bei 
Gegenwart von Nalriumhypobromit. (Vgl. C. 1932. II. 3922.) 10 ccm der Unters.-Fl.,
4 Tropfen M nS04-7H20-Lsg. (4 g/l), 5 Tropfen ca. 10-n. NaBrO-Lsg. u. 20 ccm dest. W. 
mischen, aufkociien, nach genau 2 Min. Siedcn abkiihlen, vom H ydrat des MnO» u. 
etwaigem CaC03 u. MgC03 abzentrifugieren: bei bis zu 0,5 mg/l Cu Rosafiirbung durch 
M n04'. Etwaige rotgelbe MiBfarbung durch N a B rO - tlb e r s c h u B  mittels 1—2 Tropfen 
pyridinfreie NH3-F1. (1 °/0) beseitigen. — Zum Nachweis von 0,01 bis 0,02 mg Cu in 
natur lichen Wassern 50 — von Meerwasser 30 —  ccm u. 4 Tropfen der obigen M nS04- 
Lsg. aufkochen, bei Beginn des Kochens, oline es zu unterbrechen, 5 — bei Meerwasser 10
— Tropfen der NaBrO-Lsg. zusetzen, auf 10 ccm einkochen, erkalten lassen u. wie
oben zentrifugieren. Rk. wie oben. Grenzkonz. 1/10°. Blindyers. m it in Glas redest. W. 
Dio Rk. ist auch zur colorimetr. Cu-Best. geeignet. Ni u. Co katalysieren sic ebenfalls, 
aber erst in 12- bzw. 45-facher Menge. (Buli. Trav. Soc. Pharmac., Bordeaus 70. 
179—82. 1932.) D e g n e r .

Erich Schwarz von Bergkampf, Kleiner Beitrag zum analylischen Yerlialten des 
Galliums. 1. Beim Auflósen von Al-Legierungen, die einige %  Ga enthalten, in  verd. 
H 2S 04 bleibt das Ga ais fl. Metalltropfchen zuriick (ygl. R e i c h e l , C. 1932. I. 2979).
2. Die p n -G re n z e n  der Fallung von Ga(OH)3 aus sauren u. natronalkal. etwa 0,1-n. 
Lsgg. werden durch Messung m it Chinhydron- u. H 2-Elektrode bestimmt. 3. Die 
FłiUung des Ga m it Kupferron (C. 1931. I . 2905) aus weinsaurer Lsg. in Ggw. von Fe, 
Ti u. Al gelingt naeh Abscheidung des Fe u. Ti, wenn der Geh. an H.,S04 nicht mehr 
ais 6 ccm auf 400 ccm Lsg. betragt. Nach Veraschen, Gluhen u. Wiigen des Nd. folgt 
eine róntgenspektr. Priifung. (Z. analyt. Chem. 90. 333—35. 1932. Karlsruhe, Techn. 
Hochsch.) E c k s t e i n .

B estand teile  v o n  P flanzen  u n d  Tieren.
F. P. Mazza und A. Rossi, Eine Mikromethode zur Bestimmung von Calcium, be- 

śonders in biologischen Flussigkeiten. Vf. fiillt CaO ais CaS03 • 2 H„0 u. titriert mit 
ł/ l00 n. Jodlsg. Niiheres im Original. (Arch. Scienze biol. 16. 136—40. 1931. 
Neapel.) G r i m m e .

Delafield Du Bois, Eine Glaselektrode zur Bestimmung des pf[ im  Blut. (Science 
76. 441—43. 11/11. 1932.) _ P a n t k e .

Heinz Briihl, Eine Mikromethode zur direkten Bestimmung der organischen Sauren 
im  Blutserum. Die auf dem Prinzip von MoND u. N e t t e r  (C. 1925. II. 315) beruhende 
Methode gestattet die Best. der organ. Sauren in 2 ccm Serum m it 3%  Fehlergrcnze. 
Die Titration in 1 ccm U ltrafiltrat m it 1/20-n. HC1 liefert eine „Verdrangungskurve“ . 
Abb. s. Original. (Biochem. Z. 256. 293—307. 29/12. 1932. Marburg, Univ.-Kinder-
k lin ik .)  ŚlM ON.
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Michel A. Macheboeui und Cr. Sandor, Unlersuchung iiber die Extraktion von 
Lipoiden aus Blułserum mit Ather in Gegeniuart kleiner Alkóhólmengen. A. allein extraliiert 
selbst innerhalb von Tagen keine nennenswerten Mengen von Lipoiden aus Serum. Wird 
dem A. bei der Extraktion der Lipoide A. zugefiigt, so erhalt m an in einer scharf um- 
grenzten Zone des A.-Geh. (5—13 Vol.-% des Serums) eine optimale Menge der Lipoide 
extrakiert, die etwa 50% der Gesamtlipoidmenge ausmaoht. In  dieser Zone iiber- 
wiegen im E strak t die unyerseifbaren Anteile der Lipoide, wahrend dieP-haltigenLipoide 
zurucktreten. Die Fallungseigg. der Proteine werden durch den A.-Zusatz in den ge- 
nannten Grenzen nicht yerandert. Die Globulinę der extrahierten Seren sind aber prakt. 
lipoidfrei; die der Extraktion widerstehenden Lipoide begleiten die Albuminę. Das Heraus- 
lósen der Lipoide aus dem alkoholhaltigen Serum durch A. erfolgt nicht sofort nach dem 
Vereinen der Fil., sondern setzt schlagartig nach dem Verlauf einer Latenzzeit ein. Die 
Dauer der Latenzzeit ist abhangig von der Konz. des A. im Serum u. schwankt zwischen
6 u. 30 Stdn. bei Konzz. zwischen 10 u. 6%  A. — Diese Ersclieinungen werden aus- 
fiihrlicli diskutiert. (Ann. Physiol. Physicochim. biol. 8. 380—98. 1932.) W a d e h n .

G. Ettisch und O. Einstein, Die Standardisierung des Oóldsols zur C. Langeschen 
Ooldsolreaktion. Zugleich ein Beitrag zur Frage des Mechanismus der Langeschen Liguor- 
reaklion. (Vgl. C. 1929. I. 2340.) Zur Best. der Verwendbarkeit eines Goldsols zur 
LANGEschen Liąuorrk. war bisher immer ein n. u. ein patholog. Liąuor notig, was 
neben der Schwierigkeit der Beschaffung den Nacliteil hat, daB ein n. Liąuor ais phy- 
siolog. Fl. nicht genau reproduzierbare Eigg. hat. Vff. zeigen nun, daB ein naoh der 
F a r a d a y -ZsiGMONDYschen A.-P-Keimmethodo hergesteOtes Goldsol durch geeignete 
Veranderung seines Ph (durch NaOH- bzw. HCl-Zusatz) zur Liąuorrk. geeignet wird. 
Eine Slandardpruflsg. yon 4,19 g Glykokoll u. 4,17 g KC1 in 100 ccm W. zeigt m it dem 
geeigneten Goldsol, wenn man die Liąuorrk. bei Verwendung der Priiflsg. an Stello 
des Liąuors ausfiihrt, ein charakterist. Koagulationsbild, bei zu saurcm Goldsol starkere 
u. bei alkal. gar keine Koagulation. Dadurch wird dio Verwendung yon Liąuor fiir die 
Best. der Verwendbarkeit eines Goldsols fiir die Liąuorrk. unnotig. Dio Wrkg. yon 
Glykokoll ist sehr ahnlich der Wrkg. der Substanz, die den Untersehied von n. u. patho
log. Liąuor bedingt. Da die gemeinsamen Eigg. im wesentlichen die eines Zwitter- 
ions sind, haben komplizierte Erklarungsyerss. an Wahrscheinlichkeit yerloren u. dio 
wirksame Substanz des patholog. Liąuors konnte sogar eine gewohnlicho Aminosaure 
scin. (Naturwiss. 19. 506—10. 1931. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. physikal. 
Chemie u Elektrochemie u. Bcrlin-Buch, Neuropatliolog. Inst.) L. E n g e l .

ZdenSk Rektolik, Volumelrische Bestimmung von Blei in  Plunibum aceticum bas. 
sólutum. Die nach Vorschrift der Ph. A. V III. bereiteto Lsg. von bas. Bleiacetat wird 
mit einer K 2Cr04-Lsg. (194,21 g K 2Cr04 in 1 1 W.) m it AgN03-Lsg. (5°/„ig) oder Brom- 
thymolblau (0,1 %ig) ais Indicator titriert. Die Bleiacetatlsg. wird vor der Titration 
m it HNOa u . CaC03 neutralisiert (gegen Lackmus). Die Methode gibt m it beiden 
Indicatoren zuyerlassige Werte. (Ćasopis ceskosloy. Lćkdrnictya 12. 241—43. 15/10. 
1932. Prag, Inst. f. anal. Ch. der ćcch. KARLS-Univ.) M a u t n e r .

L. David, Der Nachweis gleichzeiliger Anwesenheit von Luminal und Veronal. 
I s o l i e r u n g :  0,05 g des Gemisches in 1 ccm verd. A. lósen, unter standigem 
Schiitteln 15 ccm W. zusetzen, nach nochmaligem kriiftigem Durchschiitteln stehen 
lassen. Luminal scheidet sich je nach Menge bald oder spater in charakterist. Kry- 
stallen (Abbildung) ab, Veronal aus dieser Lsg. nicht einmal innerhalb 48 Stdn., sondern 
erst nach Einengen auf 1—2 ccm in ganz anders geformten, ebenfalls charakterist. 
Krystallen (Abbildung). — N a c h w e i s  n e b e n e i n a n d e r :  0,02 g in 1,5 ccm 
NH3-F1. (10%) losen, 2,5 ccm H 20 2-Lsg. (10%) zusetzen, erhitzen, abkiihlen: bei Ggw. 
von Luminal mostfarben, Veronal allein farblos. Nachweis von Veronal in  diesor Rk.- 
F l.: m it A. ausschiitteln, ath. Lsg. m it N a2S 0 4 entwassern, filtrieren, F iltra t verdampfen, 
Veronal bildet Krj'stallc, Luminal allein amorphe M. Dio m it A. ausgeschiittelte most- 
farbene Fl. +  3 ccm HC1 (25°/0) m it 5 ccm A. ausschiitteln, weiter wie vorher: rotlich- 
braune, amorphe M., bei Ggw. von Veronal daneben dessen Krystalle. — Beim Vor- 
liegen der in A. unl. Na-Salze sind diese m it W. +  HC1 anzuschiitteln. —  Noch sicherer 
ist folgondes Verf.: 0,02—0,03 g in  1 ccm absol. A. gel. +  2 ccm W., 1 ccm ca. n. 
N aN 02-Lsg. +  1 ccm konz. H2S 04 mischen, abkiihlen, unter yorsichtigcm Schiitteln 
in  5 ccm NaOH-Lsg. (30%) gieBen: Veronal allein orangegelb bis -rot, Luminal allein 
liellcitronengelb. (Pharmaz. Ztg. 77. 1165— 66. 9/11. 1932. Szeged, Uniy.) D e g n e r .

Em. Perrot und Raymond-Hamet, Uber ein neues Verfahren zur Gehaltsbestimmung 
der Yohimbe-Iiinden und iiber dessen Anwendung zur Bestimmung des Gesamtalkaloid-
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und des YóhimbingehaLtes von sechzehn in  Kamerun geemteten Rinden. 40 g feinst- 
gepulverte Rindo +  ca. 25 ccm Na2C03-Lsg. (10%) m it Bzn. ausziehen, die filtrierte 
Bzn.-Lsg. m it H-COOH-Lsg. (2°/0) ausschiitteln, der filtrierten H-COOH-Lsg. NaHC03 
in geringem UberschuB zusetzen, m it Clilf. ausschiitteln, die Chlf.-Lsg. trocknen, fil- 
trieren, zur Trockne bringen, den Ruckstand im Dampftrockcnsehrank zur Gewichts- 
konstanz trocknen ( =  Gesamtalkaloide). — Zur Best. des Yohimbins allein, ais HC1- 
Verb., diesen Gesamtalkaloidniekstand in móglichst wenig absol. A. aufnehmen, 
Aceton u. dann tropfenweise HC1 bis zur schwach kongosauren Rk. zusetzen, nach 
24 Stdn. Eisschrank dic ausgeschiedenen Krystalle abfiltrieren, m it Aceton u. A. 
waschen u. zur Gewielitskonstanz trocknen ( =  Yohimbin-HCl). — In  15 von Pausiny- 
staha Yoliimbe stammenden Mustem schwankte der Geh. an Gcsamtalkoloiden zwi
schen 5,35 u. 9,35% (Durchschnitt 6,87), der Geh. an Yohimbin zwischen 1,67 u. 3,40% 
(Durchschnitt 2,61). (Buli. Sci. pharmacol. 39 (34). 593—97. Nov. 1932.) D e g n e r .

H. Neugehauer, Die Luminescenz von Oinseng. Weitere Unterss. an U rtinkturen 
aus Drogen einwandfreier Herkunft haben gezeigt, daB die friiher (C. 1930. II. 2416) 
mitgeteilten Luminesccnzerseheinungen so starken Schwankungen unterworfen sind, 
daB sie nicht mehr ais zur Beurteilung der Drogę u. ihrer Zubereitungen geeignet an- 
gesehen werden kónnen. (Pharmaz. Ztg. 77. 1154. 5/11. 1932. Leipzig, Dr. W il l m a r  
Sc h w a b e .) D e g n e r .

M. Wagenaar, Uber die Fdrbung der verschiedenen Arlen von Strophanlhussamen 
mit Schwefelsaure. Vf. empfiehlt, s ta tt H =SO,j (80°/o) eine Mischung von konz. H 2S 04 
3 +  Glycerin 1 anzuwenden, wobei eine nicht sehr schnelle, aber intensiyere u. langer 
fisdert bleibende Farbung die Unterschiede in den verschiedenen Gewebeteilen beąuem 
zu beobachten gestattet. (Pharmac. Weekbl. 69. 1340—49. 26/11.1932. R otter
dam.) ______  D e g n e r .

Henri Augustin Vollet, Dantin, Frankreich, Mascliine zur Bestimmung des 
jReibungskoeffizienten von Ol und der Reibungsabnutzung von Stoffen, bei welcher Brems- 
krafte m it Antriebskraften, die an einer oberen u. einer unteren Reibungsflaehe eines 
scheibenfórmigen Reibungskórpers angreifen, ins Gleichgcwicht gebracht werden, gek. 
dureh zwei um eine gemeinsame Achse m it gleicher Geschwindigkeit in Drehung ver- 
setzte Treibscheiben u. eine zwischen diesen koaxial, jedoch frei angeordnete an- 
getriebene Scheibe. — Die Maschine arbeitet in der Weise, daB z. B. zum Messen des 
Schliipfrigkeitsgrades einer zu priifenden Fl. unter bestimmten Druek- u. Temperatur- 
yerhaltnissen die Fl. zwischen die getriebenen Scheiben u. die angetriebene Scheibe 
gefiihrt wird. Die GroBe des Winkelausschlags der mitgenommenen P latte gibt dann 
ein MaB fiir den Schliipfrigkeitsgrad der Fl. Die Messung der Reibungsabnutzung 
eines Stoffes, der die Arbeitsflache wenigstens einer der Scheiben bildet, erfolgt durch 
die Best. der Gewiehtsverminderung dieser Scheiben nach einer gewissen Zeit der 
Reibungsbeanspruchung. (D. R. P. 564 469 KI. 421 vom 13/6. 1929, ausg. 19/11. 
1932. Fr. Prior. 13/6. 1928.) H e in r ic h s .

Henry W. Lindley, Berlin-Liehterfelde, Mikroskoprefralctometer zur Durchfuh- 
rung von Messungen verschicdenster A rt an festen oder fl. Substanzen, insbesondere 
an SIineralpulver, unter Verwendung der Einbettungsmethode, dad. gek., daB, um 
den Strahlengang innerhalb des App. selbst andern zu kónnen, der Refraktometer- 
tisch m it verstellbaren, das Licht auf das Untersuchungsobjekt bzw. dessen Trager 
werfenden Beleuehtungskórpern u. das Mikroskop m it einem Objektiy, das ein oder 
mehrere ausschaltbare Glieder aufweist, u. gegebenenfalls m it einem Tauchkórper 
ausgestattet ist. (D. R. P. 567149 KI. 42h yom 17/4. 1929, ausg. 29/12. 1932. H e i n .

Francesco Leti, Rom, Eerstellun-g eines Reagenzes fiir  den Nachweis von Zucker 
im R a m ,  1. dad. gek., daB ein Gemisch von NaOH u. B i-N itrat zusammengesehmolzen 
wird, indem in das geschm. NaOH das Bi-N itrat zweckmaBig unter Umriihren oder 
Sehutteln eingebracht wird u. daB die Schmelze nach dem Erstarren fiir die Verwendung 
in Pulver- oder Pastillenform gebracht wird. — 2. dad. gek., daB auf 100 Gewichtsteile 
NaOH 5 Gewichtsteile B i-N itrat kommen. (D. R. P. 567116 KI. 12 n vom 29/4.
1931, ausg. 28/12. 1932. I t. Prior. 1/5. 1930.) D r e w s .

Ludwig Heilmeyer, Medizinische Spektrophotometrie. Ausgew. Mcthoden u. neuere Unter- 
suchungsergebnisse an Korperfarbstoffen u. Kórperfliissigkeiten. Jena: Fischer 1933. 
(XVI, 274 S.) 4°. M. 18.—; Lw. M. 19.50.

Alfred Lusczak und Eugen Hammer, Thymol, Benzol, Toluol, ihre spektrogr. Bestimmg.
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in Gebrauchsgegenstanden u. in d. Luft d. Aufenthaltsraume. Berlin, Wien: Urban & 
Schwarzenberg 1933. (VII, 83 S.) gr. 8°. =  Abhandlungen aus d. Gesamtgebiete d. 
Hygiene. H, 12. M. 4.50.

Jose Eleiżegui Sieyro, Teonica analitica dcl liąuido ccfalorraquideo. Madrid: A. Marżo 1932. 
(136 S.) M. 10.—.

Untersuchungsmethoden Sur Arzneispezialitaten. Zagest. von d. Spezialitaten-Kommission 
d. internat. Apothekerbundes: Hermann Thoms u. a. Leyde: Fćdćration internat, phar- 
mazeutiąue 1932. (87 S.) gr. 8°. Hlw. nn M. 5.—.

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

F. A. Max Wiilfinghoff und G. Jungnitz, Haschinenteclmisches in  der chemischen 
Fabrilc. Riclitlinien fur die W ahl u. den Betrieb verschiedener Maschinen u. Maschinen- 
teile: Feuerungen, Kessel, Kraftmaschinen, Kraftiibertragung, Arbeitsmaschinen, 
Druckluft- u. Vakuumanlagen, Gasanlagen, Behalter, Armaturen, Dampf- u. Heizapp., 
Materiał (GuBeisen, Schmiedeeisen u. Stahl, Legierungen, Cu, Ni, Al, Pb, Holz, Ton), 
Behandlung u. Verh. der Baustoffe, W.-Behandlung, Gesamtanlage, Allgemeines. 
(Chem. Fabrik 6. 8—17. 4/1. 1933. Berlin.) R. K . Mu l l e r .

— , Modeme Werkstoffe aufier Metallen und Legierungen fu r  die Konstrukticm 
chemisch-technischer Apparate. Tabellar. Ubersichten iiber die physikal. u. mechan. 
Eigg. von emailliertem Stahl, Glas, Quarz, chem. Steinzeug, Holz, saurcfestem Zement, 
Kokskohle, Vulkanfiber, Aabestfaser-Portlandzement, H art- u. Weichgummi, feuer- 
festem Materiał, Bestandigkeit einiger nichtmetall. Werkstoffe gegenuber yerscłriedenen 
Chemikalien; mechan., physikal. u. elektr. Eigg. yerschiedener Kunstharze; mechan. 
u. therm. Eigg. warmeisolierender Stoffe. (Chem. metallurg. Engng. 39. 651—58. 
Dez. 1932.) R . K. Mu l l e r .

Hugh Miller, Ausschaltung von Unsicherheit in  Werkstoffen. Grundsatze fiir die 
Auswahl von Werkstoffen, piast. u. Kautsehukauskleidungen, Anwendung von Mauer- 
werk. Ais Mindestdauer der H altbarkeit sollen 3 Jahre angesetzt werden. (Chem. 
metallurg. Engng. 39. 646—50. Dez. 1932. Buffalo, N. Y.) R . K . M u l le r .

Franz Krczil, Neuere Fortschritte auf dem Oebiete der Wiedergewinnung von Gasen 
oder Datnpfen aus Oas-Dampfgemischen mitlels technischer Adsorptionsstoffe. Es wird 
die Arbeitsweise der Absorber der Firmen Z a id a n  H o j i n  R ik a g a k u  K e n k y u jo  
(Tokio), CjVRB0-N0RIT-Un I0JT (Frankfurt), Mb t a l l g e s . A. G. (Frankfurt), I . G. 
F a r b e n in d u s t r ie  A.-G. u. Ch e m in OVA G es. an H and  der Patentliteraur besprochen. 
(Petroleum 28. N r. 50. 6— 10. 14/12. 1932.) K. O. Mu l l e r .

Heinz-Paul Rauert, Untersućhung von pordsen Massen fiir Acetyl&nflaschen hin
sichtlich ihrer Aufnahmefahigkeit fu r  Acetylen. Die Adsorption der trockenen Massen 
fiir C2H , ha t fiir ihre Verwendung keine Bedeutung; vorteilhaft ist eine hohe Capillaritat 
fiir die Aufnahmo der Acetonlsg. F ur die Losliehkeit des Gases in Aceton spielt die 
Ggw. von Luft eine Rolle. W ahrend die im Aceton gel. Luft erst in gróBerer Menge 
nachteilig fiir die Aufnahme des Acetylens ist, darf der Luftgehalt des in die Flaschen 
gedruckten Acetylens nur gering sein. (Azetylen Wiss. Ind. 35. 97—108. 113—18. 
1932. Hamburg.) __________________  L u d e r .

Jean Henri Groven, Belgien, Verfahren und Vorriclitung zum Trennen feiner 
Teilchen. Um %. B. Kreide yerschiedener KorngróBe zu trennen, laflt man eine dreh- 
bare u. gegebenenfalls schwingende Siebtrommel in einem Behalter m it Kreidemilch 
sich drehen. Die feinsten Teile dringen in das Innere der Trommel, wo sie noch dureh 
weitere Siebe in yerscliiedene KorngróBen getrennt werden konnen. (F. P. 677 914 
vom 5/7. 1929, ausg. 17/3. 1930. Belg. Prior. 6/7. 1928.) H o r n .

Wab ag Wasserreinigungsbau G. m. b. H., Deutschland, Flussigkeitsfilter. Die 
Reinigung des gekórnten Filterm aterials erfolgt dureh ein Gemisch von W. u. kom- 
primierter Luft. Die gesamte Anlage wird naher beschrieben. (F. P. 736 453 yom 
30/4. 1932, ausg. 24/11. 1932.) D r e w s .

Charles Frederick Scott, Perth, Olfilter. Die in einem Hohlkórper befindliche 
Reinigungspatrone besteht aus einer innen m it Gewebestoff ausgelegten Gazehiille. 
Zwischen der in der Mitte der Patrone befindhchen Olverteilungsleitung u. der Innen- 
seite des Gazekorpers befindet sich ein poróses Fiillmaterial. (E. P. 383 562 yom 
19/5. 1932, ausg. 8/12. 1932.) D r e w s .
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Paul Meyer, Frankreich, Druckfilter mil auswechselbarer Filleroberflachę. Das 
Filter eignet sieli insbesondere zur Verarbeitung von Wein, Bier oder anderen alkoh. 
Getranken. Dio Konstruktionseinzelheiten werden nalier beschrieben. (F. P. 735 900 
vom 25/4. 1932, ausg. 16/11. 1932.) D r e w s .

Ernest Isidore Gallaud, Frankreich, Ultrafiller. Das Filterelement stellt ein 
flaches taschenahnliches Gebilde dar, dessen Seitenteile aus Ultrafiltermembranen 
bestehen, welche auf einen Rahmen geklebt sind, Ein im Innern des Elementes an- 
gebrachtes Mctallnetz o. dgl. verhindert die gegenseitige Beriihrung der beiden Mem- 
branen. Die Einzelheiten der Vorr. werden naher beschrieben. (F. P. 736 405 vom 
1/9. 1931, ausg. 23/11. 1932.) D r e w s .

Louis Ernest Raimbert, Frankreich, Filter fu r  korrodierende Fliissigkeiten. Dio 
FI., z. B. Sauren oder Alkalien, t r i t t  seitlicli in die Filterkammer ein, dereń Filter, 
iibereinander angeordnete Flachschalen m it feinen Rillen u. Offnungen, kein Verdrangen 
des ais Filtermasso dicnenden Sandes gestatten. Ein Mitreiflen von Filtersand durch 
die FI. ist unmóglich gemacht. (F. P. 676 854 vom 19/6. 1929, ausg. 28/2.1930.) H o r n .

Cecil Gordon Vokes und Herbert Dingle Fry, London, Filier, insbesondere fu r  
Petroleum, Alkohol o. dgl. Die zu filtrierende FI. umstrómt eine Anzahl von Filter- 
elementen, welche aus schraubenfórmig aufgewickelten metali. Bandem bestehen u. 
welche an einem Ende geschlossen u. am anderen Ende in den AuslaB des Filters munden. 
Das untere Endo der Filterclemente sitzt nur lose in einer Lochplatte, so daB die einzelnen 
Filterelemente in Vibration versetzt werden konnen, so daB dio darauf abgcsetzten 
festen Teilclien abfallen u. sich im unteren Teil der Anlagc ansammeln. (E. P. 381 205 
vom 26/6. 1931, ausg. 27/10. 1932.) D r e w s .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., undLodge-Cottrell Ltd., Birmingham, 
Elektrische Entstaubung von Oasen. Um eine gleichmiiBige Feldstarke zu erzielen, sind 
die Sammelelcktroden abwechselnd aus Halbleitern, wie Zement, Marmor, Holz, Papier 
u. dgl., u. aus Leitern zusammengesetzt. Die lialbleitendcn Teile sind durch Metall- 
einlagen m it den leitenden verbunden u. den Ionisationselektroden gegeniiber an- 
geordnet. (E. P. 365 018 vom 29/7. 1931, ausg. 4/2. 1932.) H o r n .

Mathias Franki, Augsburg, Enlfernen von Kohlensdure aus Oasgemischen. Das 
die C02 enthaltende Gas, z. B. Luft, wird in Kalteregeneratoren gekiiklt, durch die 
abwechselnd wenigstens eine Komponente des Gemisches nach der Trennung strómt. 
Aus den Regeneratoren gelangt das Gasgemisch in die Trennungsanlagen. Das ent- 
spannte Gas entfernt durch Sublimation die in den Regeneratoren abgesetzte feste CO,. 
Die in den Regeneratoren einstromende Luft soli móglichst lceinen hóheren Druck ais 
8—10 a t  absol. aufweisen. (Schwz. P. 156 552 vom 8/4. 1931, ausg. 17/10. 1932.
F. Prior. 15/4. 1930 u. 19/3. 1931.) D r e w s .

Stratmann & Werner, Deutscliland, Kiihlsole, bestehend aus einer Salzlsg. u. 
Zusatzen, die dereń Wasserstoffionenkonz. im Sinne einer Korrosionsverminderung 
beeinflussen sollen, z. B. Aklivkohle, Bleicherde, Kieselsauregel, Baumt. (F. P. 729 305 
vom 6/1. 1932, ausg. 21/7. 1932. D. Prior. 6/1. 1931.) J o h o w .

Carbo-Norit-Union Verwaltungs-Ges. m. b. H., Deutschland, Eztraktion von in  
Wasser gelósten oder suspendierten organischen Fliissigkeiten durch Ausschiitteln mit 
akt. Kolile. Nach dem Absitzen dcrselben wird das iiberstehende W. dekantiert u. 
die von der Kohle adsorbierte organ. FI. m it W.-Dampf abdest. Auf diese Weise gelingt 
es z. B., Bzl. u. Anilin zu gewinnen. (Vgl. D. R. P. 564 668; C. 1933. I. 651.) (F. P. 
734 842 vom 7/4. 1932, ausg. 28/10. 1932. D. Prior. 2/5. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Contact Filtration Co., Californien, iibert. von: Ira K. Fuller, Olean, Auf- 
arbeiten von ausgebrauchten Adsorptionsmitteln. Die fiir dio Olreinigung yerwendeten 
Adsorptionsmittel werden zuniichst m it einem Ól-Lósungsm. behandelt u. sodann 
getrocknet. AnschlieBend folgt Vermisehen m it einem Lósungsm. fiir den adsorbierten 
Stoff. Sodann wird das Adsorptionsmittel durch F iltration von dem Gemisch getrennt. 
Der Filterkuchen wird hiernach m it frischem Lósungsm. gewaschen. Ais Lósungsm. 
wird ein Gemisch von Bzl. m it Methyl-Athylketon genannt. (A. P. 1890 255 vom 
27/9. 1929, ausg. 6/12. 1932.) D r e w s .

Contact Filtration Co., Californien, iibert. von: Ira K. Fuller, Olean, Auf- 
arbeiten von ausgebrauchten Adsorptionsmitteln. Das fiir die Olbehandlung yerwendete 
Adsorptionsmittel wird m it verhaltnismaBig groBen Mengen eines Ollósungsm. be
handelt. Das Gemisch wird gegebenenfalls erhitzt u. sodann durch Filtration getrennt. 
Der Filterkuchen selbst wird hierauf m it einer yerhaltnismaBig geringen Menge des 
Lósungsm. naehbehandelt. A. P. 1 890 284 vom 27/9.1929, ausg. 6/12.1932.) D r e w s .
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Stichw6rterverzeichnis. Alph. Zsstellg. techn. Gegcnstandc mit Angabe d. dazugehorigen 
Patcntklasscn, Gruppcn u. Untcrgruppen. Bearb. im Reichspatentamt. 4. Aufl. Berlin: 
C. Heymann 1933. (VIII, 375 S.) 4°. nn. M. 38.—; geb. nn. M. 40.—.

III. E lektrotechnik.
A. P. Maschowetz, Beilrage zur Frage der Methoden zur Unlersuchung und Her- 

stellung von Zementdiaphragmen. Vf. untersucht die Porositiit, Durchlassigkeit, Diffun- 
dierbarkeit u. elektr. Leitfahigkeit von Zementdiaphragmen, wie sie zur Alkalićhlorid- 
elektrolyse verwendet werden. Die Unters. wird zunachst durchgefiihrt an einigen ge- 
brauchten Diaphragmen aus dem Betrieb von Gr ie s h e im -E l e k t r o n . E s zeigt sich, daB 
die Verluste durch Zuruckdiffusion yonNaOH gering sind im Verhaltnis zu den Verlusten 
an elektr. Energie, die durch den Spannungsabfall in dem Diaphragma bedingt sind. 
Die elektr. Leitfahigkeit steht im Zusammenhang m it der Porositiit, die daher móglichst 
lioch sein soli. Die Leitfahigkeit neuer Diaphragmen ist wesentlich hoher, ais nach 
einigem Gebraucli u. zwar infolge Umwandlung des Ca(OH)2 des Zements in CaC03. 
Dieser Vorgang beeinfluBt die Porositiit u. dam it die Leitfahigkeit. Aus diesem Grandę 
empfiehlt Vf. auch, die frischen Diaphragmen nach Abbinden des Zements nicht m it 
k., sondern m it koehendem C02-freien W. auszulaugen, da dann ihre Leitfahigkeit 
bis zu 25% hoher sein kann. Durch Zusatz von gemahlenem Faserasbest zum Zement 
ist es Vf. gelungen, die Porositiit der Diaphragmen u. dam it ihre Leitfahigkeit u. gleich- 
zcitig auch ihre m edian. Widerstandsfiihigkeit zu erhóhen. Durch Umwandlung des 
Ca(OH)2 der frischen Diaphragmen in CaC03 lassen sich Diaphragmen erhalten, dereń 
elektr. Leitfahigkeit sich wiihrend ihrer Benutzung nicht andert. Dies geschieht am 
besten durch Behandeln der abgebundenen Diaphragmen m it gasfórmigem NH3 u. 
Eintauchen in  starkę (NH4)2C03-Lsg., dio durch Absorption des NH3 schnell u. gleich- 
maBig in  die Poren eindringt. (Ukrain, chem. J . [ukrain.: Ukraiński chemitschni 
Shurnal] 6. Wiss.-techn. Teil. 220—43. 1931.) R ó l l .

J. L. Woodbridge, Einige interessante Oesichtspunkte bei Bleiakkumulatoren. Be- 
merkungen iiber die Arbeitsweise des Akkumulators, die Notwendigkeit, Fe u. Cl aus 
dem Akkumulator auszuschlieBen, Lokalwrkg., Sulfatisierung, Schiidigung durch 
Zusatzstoffe, Ladung, die Lebensdauer beeinflussende Faktoren u. Kapazitatsyor- 
schriften. (Chemical Buli. 19. 271—73. Dez. 1932. Philadelphia. R . K. Mu l l e r .

William H. Wood, South Euclid, Porige Diaphragmen fu r  elektrolytische Zwecke. 
Eine piast. Muttersubstanz, wie Gummi oder ahnliche Stoffe, wird m it durchlassigen 
faserigen Stoffen, wie unbehandeltem Haar, Vogelfedern, Baumwolle, Hanf, Flachs, 
Pflanzenstengeln o. dgl. innig vermengt u. wiedcrliolt in derselben Richtung ausgewalzt. 
Die erhaltenen Stuclce werden schichtweisc zusammengelcgt, gehartet u. geschnitten. 
(A. P. 1890 242 Tom 23/6. 1927, ausg. 6/12. 1932.) D rew s.

Electrical Research Products Inc., New York, Verfahren zum Aufbringen 
(Aufschmelzen) eines emailleartigen Isolationsiiberzuges au f einen elektrisch leitenden 
Draht mittels cincr Hitze, die man aus der Verbrennung der verbrennbaren Bestand- 
teile des Uberzugsmaterials erhalt, dad. gek., daB die Flamme u. der Rauch beim Auf- 
brennen von dem D raht abgelenkt werden. — Der in der Flammenspitze infolge der 
unvollstandigen Verbrennung entstehendo RuB kann sich also nicht an dem fertig- 
gebrannten Uberzug absetzen. (D. R. P. 566 612 KI. 21e vom 5/6. 1930, ausg. 19/12. 
1932. A. Prior. 6/6. 1929.) H e in r ic h s .

Jaroslaw’s Erste Glimmerwarenfabrik in Berlin, Berlin-WeiBensee, Trocknung 
ton fasersloffhaltigen, mit einer alkoholisclien Kunstliarzlosung uberzogenen Bahnen und 
Streifen, die fiir elektr. Isolierzwecke, insbesondere ais sog. H artpapier yerwendet werden. 
Die Bahnen werden zunachst in einer yon einem zirkulierenden Luft- oder Gasstrom 
durelizogenen Kammer vor- bzw. unyollstandig getrocknet u. anschlieBcnd in einer 
zweiten Kammer der endgiiltigen Trocknung unterworfen. Nach einer weiteren Aus- 
bildung des Verf. erfolgt die Trocknung in  einer einzigen Kamnier, durch die gleichzeitig 
zwei oder mehrero entgegengesetzt laufende, sich verschieden yerteilende Trocken- 
gasstróme streiclien. Das m it Losungsmm. angereicherte Gas wird einer Riick- 
gewinnungsanlage zugelcitet. (E.PP. 354099 vom 17/9. 1930, ausg. 27/8. 1931. D. 
Prior. 19/9. 1929 u. 365 922 [Zus.-Pat.] vom 5/5. 1931, ausg. 18/2. 1932. D. Prior. 
5/5. 1930.) E n g e r o f f .
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Herbert Greger, Takajo Machi Akita, Japan, Unmittelbare Erzeugung von elek- 
trischem Strom durch Yerbrennung von Oasen in  einer Zelle, in der sich ein ais Diapkragma 
dienender Behalter, z. B. aus MgO, zur Aufnahme eines Salzbades ais Elektrolyt be- 
findet, durch den brennbares Gas geleitet wird, wahrend die Yerbrennungslult an dem 
Behalter cntlang streicht. Ais Elektrolyt wird ein Salzgemiseh aus Alkali- u. Erd- 
alkalimetallcarbonaten u. Alkalimetallehloriden yerwendet. Die Zelle wird bei einer 
Temp. von unterhalb 700° betrieben, was durch den niedrigen F. des verwendeten 
FluBmittelgemisches ermoglicht wird. (E. P. 369 920 vom 22/11. 1930, ausg. 28/4. 
1932.) Ge is z l e r .

Westinghouse Electric & Mfg. Co., E ast Pittsburgh, Elekłrische Enłladungs- 
róhre mit Oluhkathode. Die Erhitzung der Kathode erfolgt direkt m it Hilfe eines period. 
variierenden Stromcs. (Dan. P. 42 272 vom 2/8. 1928, ausg. 19/5. 1930. A. Prior. 
3/8. 1927.) D r e w s .

Grigsby-Grunow Co., Chicago, iibert. von: Henry Johannes Miller und Frank 
J. Cahn, Chicago, Hcrstellung von Ozydkathoden. Erdalkalicarbonate werden m it einer 
Lsg. von Nitrocellulose hoher Viscositat in A. u. Amylacetat durch einen mindestens 
8 Stdn. dauernden MalilprozeB irmig yermischt. Die Mischung wird dann auf dic 
K athode aufgespritzt, die, nachdem sio in die Róhre eingebaut ist, auf Zcrs.-Temp. 
der Carbonatc erhitzt wird, wobei gleiclizeitig eine Verdampfung der ais Bindemittel 
yerwendeten Nitrocellulose erfolgt. Es entstehfc ein harter, glatter Oxydiiberzug von 
groBer Haftfahigkeit, der der K athode hohe Lebensdauer verleilit. (A. P. 1 874 785 
vom 23/6. 1930, ausg. 30/8. 1932.) Ge is z l e r .

Grigsby-Grunow Co., Chicago, iibert. von: Henry Johannes Miller, Chicago, 
Oxydkathode. Die K athode wird zuniichst m it einer Schicht von kolloidalcm BaC03 u. 
dann m it krystallinem Carbonat oder umgekehrt uberzogen, in die Róhre eingebaut u. 
bis zur Zers. des Carbonates gegliiht. Zur Herst. des Kolloids lost man Ba(OH)a- H 20  in 
iibersehiissigem Methylalkohol auf, leitet dann C 02 in die Lsg., filtriert den krystallinen 
Nd. ab, der dann durch Zusatz von W. in den kolloiden Zustand ubergeht. (A. P.
1 884 082 Tom 4/8. 1930, ausg. 25/10.1932.) Ge is z l e r .

Fritz Hansgirg, Radenthein, Osterreich, Ozydkathode fiir elektr. Ventile. Das 
Aufbringen von Oxyden der Erdalkali-, Erd- oder seltenen Erdmetallc geschicht durch 
Elektrolyse bei so hoher Spannung (70—250 V.), daB Funkenbldg. an der zu iiber- 
ziehenden K athode auftritt. Infolge der Erhitzung des nicdergesehlagenen Oxyd- 
Hydroxydgemisches entsteht eine innige Verb. zwischen dem Uberzug u. dem Grund- 
metall, so daB eine starkę Emission schon entsteht, wenn die K athode auf beginnende 
Rotglut erhitzt wird. Um bei Verwendung von W  oder einer Legierung yon Cr, Ni u. Fe 
ais Baustoff fiir die K athode eine Verunreinigung des Oxydiiberzugs durch diese Metalle, 
die die Emission stark  herabsetzt, zu yermeiden, iiberzieht man das Gnmdmetall 
vorher m it Au, Ag oder einem Platinmetall. Zur Herst. eines Uberzuges yon BaO 
wird ais Elektrolyt zweckmaBig eine gesatt. Lsg. von Ba(OH)a yerwendet, der ein 
Formiat, z. B. von Ba u. Sr, zugesetzt ist. (E. P. 381 934 yom 2/7. 1931, ausg. 10/11. 
1932. F. Prior. 19/11.1930.) Ge is z l e r .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland (Erfinder: Jan 
Hendrik de Boer, Marten Cornelis Teves, Albertus Koerts und Cornelis Johannes 
Dippel, Holland), Photozelle m it einer K athode aus Alkalimetall, besonders Cs, auf 
einer Schicht yon Cs20 . Die Anodę besteht aus einer so diinnen Metallhaut, daB sie 
durclisichtig ist. Das Anodenmetall, z. B. P t, wird auf einer Glaskugel niedergeschlagen, 
die konzentr. zur Glashiille in der Zelle angeordnet ist. Die einfallenden Lichtstrahlen 
werden durch die Anodę nicht behindert. (Aust. P. 3970/1931 vom 10/9. 1931, ausg. 
3/3.1932. Holi. Prior. 27/9.1930.) Ge is z l e r .

Automatic Electrical Co. Ltd., Liverpool, und Philip Norton Roseby, Liverpool, 
Maęnetkem, besonders fur Belastungsspulen. Die Isolation der Pulyerteilchen geschieht 
durch ein Metallfluorid. Man behandelt z. B. Pulver aus einer Ni—Co—Fe-Legierung 
n u t H F oder Kieselfluorwasserstoffsaure. Das Uberzugsmaterial wird durch das Pressen 
u. eine nachtriigliehe Gliihbehandlung nicht schadlich beeinfluBt. (E. P. 381 916 vom 
30/7. 1931, ausg. 3/11. 1932.) Ge is z l e r .

Western Electric Co., Inc., New York, iibert. von: Charles C. Neighbors, 
Chicago, Magnetkem. Die PreBmischung en thalt neben der gepulyerten Legierung u. 
dem Isoliermittel eine wasserlósliclie organ. Saure, wie z. B. Wein-, Milch- oder Citronen- 
siiure. Eine geeignete Mischung besteht z. B. aus 0,3 Tin. Weinsaure, 1,05 Tin. Natrium- 
silicat, 0,75 Teilen Talk u. 0,75 Teilen Kaolin. Dieses Gemisch wird m it 12 Teilen W.
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angemaćht u. 100 Teilen oiner aus 91% Ni, llcsfc Fe bcstchenden gepulverten Legierung 
zugesetzt. Die.M. wird dann gotrocknot u. gegliiht. Sie enthillt hierauf keine wasser- 
adsorbiercnden Bestnmltcilc niehr. (A. P. 1 866 123 vom 31/12. 1930, ausg. 5/7. 
1932.) Ge is z l e r .

IV. W asser; Abwasser,
E. C. Craig, E. L. Bean und R. W. Sawyer, Venvendung von Eisen und Kalk 

bei der Beseitigung des Mangans. Inlialtlich ident. m it der C. 1932. II. 3932 ref. Arbeit. 
(J . Amer. W ater Works Ass. 24. 1762— 79. Nov. 1932. Providence, R. I.) Ma n z .

K. A. Keirn, Pflege und Betrieb von Chlorapparaten. Erlauterung von Bauart u. 
W artung der Cl-Dosierungsapp. (Sewage Works J . 4. 881—84. Scpt. 1932. Buffalo, N. Y., 
Wallaee & Tiernan Co.) Ma n z .

David Wilbur Horn, Ist die Chlorung fiir Keime tódlichl Der n. Geh. des 
Sehwinimbeekenwassers an akt. Cl von 0,2—0,0 mg/l liindert die Entw. der noch vor- 
handenen Keime auf dem Nahrboden nicht; es ergibt sich auch nach Bindung des 
akt. Cl durch Thiosulfat bei der Entnahme oder bei der Verimpfung der gleiche Coli- 
befund. (Amer. J . Pharmac. 104. 651—55. Okt. 1932.) Ma n z .

Willem RudolJs, Enzyme und Schlammfaulung. (Vgl. C. 1933. I. 474.) Durch 
den Zusatz von Enzymen zu Frisch- u. Belebtschlamm konnte unter yerschiedenen 
Bedingungcn keine merkliclie Wrkg. hinsichtlich Sehnclligkeit der Ausfaulung, Gas- 
ausbeute etc. erreicht werden. (Sewage Works J. 4. 782-—89. Sept. 1932. New Brun
swick, N. J . ,  Dept. Sewage Research.) Ma n z .

W. D. Hatfield und K. Morkert, Die Beseitigung der Schwebesloffe und die Gas- 
bildung in den Imhoffbecken in  Decatur, Illinois. Bei der kurzeń durch das relatiy warme 
u. starkehaltige Abwasser bedingten Absetzzeit von ca. 1 Stde. wurden 54,8°/0 der 
Schwebestoffe beseitigt; bei Zufiihrung von Belebtschlamm vermindertc sich die Gas- 
ausbeute auf ca. 246 1 je kg Trockensubstanz, im iibrigen wurde der Betrieb nicht 
beeintrachtigt. (Sewage Works J . 4. 790—94. Sept. 1932. Decatur, III.) Ma n z .

Willem Rudolfs und P. J. A. Zeller, Wirkung von Sulfaten a u f die Schicefel-
wassersloffbildung bei der Schlammfaulung. Dor Zusatz von Sulfaten (1 g jo Liter)
yerminderte u. verzogerte die Gasbldg.; die Mengc des gebildeten H 2S ist vom Sulfat- 
geh. u. von Gcsamtgasmenge unabluingig; daneben wird auch freier S in erlieblicher 
Menge gebildet. (Sewage Works J . 4. 771—81. Sept. 1932. New Brunswick, N. J . Dept. 
Sewage Research.) Ma n z .

Gordon M. Fair und Edward W. Moore, Warme- und Energieverhallnisse bei der 
Faulung des Abwasserscldammes. IV. Messung des Warme- und Energieiuechsels. (III. 
vgl. C. 1932. II. 3592.) Zwischen der Verbrennungswarme der Ausgangs- u. Endprodd. 
wird eine nach den Verss. der Vff. zwischen 21,7°/0 Verlust u. 28,3°/0 Zunahme schwan- 
kende Differenz bcobachtet, dio von positivem oder negativem Vorzeichen ist, je nacli- 
dem die bei der Faulung iiberwiegenden Prozesse endotherm oder exotherm verlaufen. 
Bei passender Einsaat wird regelmiiCig eine Zunahme des Energieinhaltes der Endprodd. 
erhaltcn. Auf Grund thermodynam. tJberlegungen u. des Verlaufes der bei der Faulung 
vorwiegenden Rkk. wird eine Erklarung dieser Warmezunahme gegeben. (Sewage Works 
J . 4. 755— 70. Sept. 1932. Cambridge, Mass., Haryard Univ.) Ma n z .

— , Vorschlag eines Einheitsverfahrens fu r  die Beslimmung des biochemischen Sauer- 
stoffbedarfes. Weiterer Bericht der vereinigten Kommission der technischen Gesnndheits- 
behórden an den grofien Seen und am Ohioflup. In  Erganzung der Vorschriften fiir die
O-Best., vgl. T h e r ia u l t  u. Mitarbeiter, C. 1932. II. 2218) werden fiir die Best. des 
biochem. Sauerstoffbedarfes Richtlinien fiir die Probenahme, Herst. u. Vorbereitung 
des Vcrdiinnungswasscrs (dest. W. m it 0,3 g/l NaHC03), Vorbehandlung der Proben 
(Einstellung des pn-Wertes in den Grenzen 6,5—8,0, Aufhebung der O-Ubersattigung, 
zweckmaCige Wahl der Verdunnungen) u. die Ausfuhrung von blinden Verss. bei
5-tagigcr Bebrutung bei 20° gegeben. (Sewage Works J . 4. 738—54. Sept. 1932.) Ma n z .

Henry Weiner, Schnellbestimmung der Feuchtigkeit im  Abtcasscrschlamm. Man 
flockt 200 ccm Schlamm m it 20 ccm 5%ig. FeCl3-Lsg. unter 1 Minuto langem Durch- 
riihren aus, saugt iiber einem Biichnertrichtcr ab u. erm ittelt die Menge des Filtrates. 
Stellt man unter Kontrolle m it der gravimetr. Best. m it dem spezif. Schlamm eino 
Vergleichskurve auf, so stimmen die ennittelten W erte auf 1/2°/0 iiberein. (Sewage 
Works J . 4. 795—99. Sept. 1932. Colgate, Md.) Ma n z .
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Cyrus B. Wood, Washington, Columbia, Ke.imlolend.es Mitiel zur Reinigung von 
Wasser, bestehond aus Bernsteinsa.urechlorim.id (Succinchlorimid), das m it W. in Bern- 
steinsauremonoamid u. unterchlorige Sauro zerfallt. (A. P. 1891462 vom 12/5. 1928, 
ausg. 20/12. 1932.) M. F. Mu l l e r .

V. Anorganische Industrie.
Georges Claude, Uber die Herstellung von Sauerstoff. Vf. berichtet insbesondere 

iiber dio Fortschritte in  der 0 2-Herst., dio durch dio Erfindungen von F r a n k l  ermóg- 
licht wurden. (C. R. hebd. Sćances Acad. Soi. 195. 919—22. 21/11, 1932.) L o r e n z .

— , Erzeugung von Wasserstoffmperoxyd. Uberblick iiber dic Verff.: direkte Syn
these, Darst. iiber B a02, Na.,0, u. auf elektrolyt. Wege iiber (NH.,)2S20 8, Reinheit, 
Stabilisierungsverff., Berechnung der Ausbeute an akt. 0 2, dereń Abhangigkeit yon 
verschiedcnen Faktoren. (Metallbórse 22. 1438—39. 1470—71. 1630—31. 21/12. 
1932.) R . K . Mu l l e r .

Benj. Snellman, Uber Schwefel, dessen Darstellung, Absatz und Anwendung. Uber- 
bhck. (Pappers-Triivarutidskr. Finland 1932. 770. 772—73. 775—78.15/11.) R . IC. Mu.

?W. J. Miiller, D. M. Forbes und R. Fort, Zur Theorie der Kammerreaktion.
II. Uber die Hydrolyse der Nitrosylschwefelsaure. (I. vgl. C. 1931. I I .  3372.) Um zu 
priifen, ob bei der Hydrolyse der S 0 5HN unter Konz.-Bedingungen, die den Verhalt- 
nissen in der Pb-Kammer entsprechen, H N 03 intermediar gebildet wird, untersuchen 
Vff. dio bei Verdiinnung einer Lsg. von S 0 5HN in 80%ig. H 2S 0 4 m it verd. H2SO.t 
auf eino Konz. von 60%  entstehenden N-Verbb. Aus der Differenz der gesamten 
N-Mengo (Nitrometer) u. der m it ICMn04 bestimmten H N 02-Menge wird die gebildete 
Menge H N 03 erm ittelt. Es ergibt sich, daB die Hydrolyse nach S 0 5HN +  H20  =  
H 2S 04 -f- H Ń 02 (1) sehr rasch yerlauft, wobei schon wahrend des Mischens ein Teil 
der HNO» in Form nitroser Gase entweicht. Bei langerem Stehen nimmt die Konz. 
der H N 02 ab, hauptsachlich durch Entweichen nitroser Gase, durch Durchleitcn von 
Luft wird' hierbei das Auftreten von H N 03 begunstigt, yermutlich durch Verschiebung 
des Gleichgewichts 2 H N 02 ^  H N 03 +  2 NO -f H 20  (2) nach der rechten Seite. 
Bei Durchfiihrung der Rk. in NO-Atmospliare wird entsprechend diesem Gleichgowicht 
nur wenig H N 03 gebildet. Bei Verminderung des NO-Partialdrncks durch einen 
N2-Strom laBt sich erkennen, daB giinstigstenfalls ca. 60%  der vorhandenen Nitrose 
reagiert, wahrend der yorhandene Rest NO +  N 0 2 ausgetrieben wird. Die Rk. 2 yer- 
liiuft auch bei hóheren Tempp. nicht sehr schnell. — F ur dio Theorie der Kammerrk. 
ergeben sich gegenuber der I. Mitt. wesentlicho Vereinfachungen: Die Autoxydation 
der H N 02 yerlauft wesentlieh langsamer ais die Oxvdation von H2S 03 durch HNO„. 
Die direkte Oxydation durch H N 03 tr i t t  nur ais Nebenrk. (bei Zugabe yon H N 03 
oder dereń Bldg. durch Absorption von N 0 2) auf. Fiir die Hauptrk. wird folgendes 
Schema aufgestellt. I. Gasrk. 2 NO +  0 2 =  2 NO, (in allen Tcilen des Systems).
I I . Auflósungsrkk. an der Gas-Fl.-Phasengrenze a) S 02 +  H20  =  H,SOs (G lo  VER, Kam- 
mern u. Rk.-Tiirme), b) NO +  N 0 2 +  2H 2S 04 =  2 S 0 5HN +  H 20  (G a y -L u s s a c , teil- 
weiseKam mernu. Rk.-Tiirme), c)NO +  N 0 2 +  H 20  =  2 H N 02 (Ort wio a). III. Hydro- 
lysenrk. (fl. Phase) SOsHN +  H 20  =  H 2S 04 -f  H N 02 (Ort wie l i  a). IV. Oxydationsrk. 
(fl. Phase) H2S 03 +  2 HNO, =  H2S04 +  2 NO +  H 20  (Ort wie II a). (Angew. Chem. 
45. 782—85. 17/12. 1932. Wien, T. H., Inst. f. chem. Technol. anorgan. Stoffe.) R. K. M.

William C. Weber, Phosphorsaurefabrikation in Trail. Vf. beschreibt die Arbeits- 
weise der CONSOLIDATED MINING & SMELTING Co. OF Ca n a d a , L t d . in Trail 
bei der Darst. yon H3P 0 4 aus Montana-Rohphosphat m it hohem Geh. an organ. Bestand- 
teilen. Das Ausgangsmaterial wird zusammen m it H 3P 0 4-Lsg. in  Rohrmiihlen zu einem 
Brei yerarbeitet, der m it schwacher Waschlsg. behandelt u. m it der gerade erforderlichen 
Menge H2S04 aufgeschlossen wird. Nach Abkiihlung wird die Saure von dem durch K on
troli© der H2S04-Konz. in krystalliner Form abgesehiedenen Gips durch Vakuumfilter be- 
freit u. ais reine Lsg. m it 30—32% H3P 0 4 gewonnen. Einzelheiten vgl. Original. Ais 
Nebenprodd. kónnen auBer dem Gips auch hochwertige SiO, u. H 2SiF„ aus dem ent- 
wickelten SiF4 erhalten werden. (Chem. metallurg. Engng. 39. 659—62. Dez. 1932. 
New York, D o r r  Co.) R . K . Mu l l e r .

Jaros la V Milbauer, Uber ImprdgnierungskoJden von „Carboraffin“-Typus. Die 
Herst. von „Carboraffin“ m it ZnCl2 ais Aktivierungsmittel wird mit der von „R adit“ 
(ZnCl2 u. CaCl2 ais Aktivierungsmittel) yergliehen. F ast aussehlieBhch wirksam ist 
bei der Herst. von „R ad it“ das ZnCl2, wogegen das CaCl2 eher zur Verdiinnung des
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ZnCL dient, ohno die Wrkg. des ZnCl2 zu steigern. (Chom. Obzor 7. 189—90. 
19327) _ . " Ma u t n e r .

Jaroslay Milbauer, Uber die spezifische Entfarbung der W eine niitlels Imprag- 
nierungskohlen. Die selektive Adsorption der roten Weinfarbstoffe wird von Aktiv- 
kohlen, die m it ZnCl2 oder m it CaCl2 oder aueh m it Gemiselien beider Chemikalien 
ak tm ert wordeu sind, bewirkt. Diese Feststcllung steht im Widerspruob zum Inhalt 
des Tschechosl. P. 15 227. Zur Prufung dieser selektiven Farbstoffadsorption wird ein 
Gemisch von Congorot u. Tartrazin yorgeschlagen. Langeres Erhitzen der Schmelze 
beim Herstellen der Aktivkohlo fordert dio Entstehung einer Kohle, die die roten Woin- 
farbstoffe starker adsorbiert ais die gelben Farbstoffe. Zur Bewertung der Entfarbungs- 
leistung wurde eine einfache photograph. Methode ausgearbeitet. (Chem. Obzor 7. 
190—92. 1932.) _  Ma u t n e r .

Louis Beuret und Roger Cazaud, Frankreich, Gewinnung von Ozon. Die Elek
troden sind unm ittelbar auf dem Dielektrikum angebraeht, sei es dureh trockene 
Metallisierung, sei es dureh tJberziehen m it metali. Glasuren, so daB auf diese Weise 
die Ausstrahlungselektroden nicht nur geringe Ausdehnung u. geringes Gewicht er
halten, sondern aueh leicht zu kuhlen sind. Die Bldg. yon Funkenentladungen oder 
anderen schadliehen Ausstrahlungen wird auf diese Weise vermieden. (F. P. 731888 
vom 15/4. 1931, ausg. 9/9. 1932.) D r e w s .

Chemieverfahren G. m. b. H., Kassel, Herstellung von Kaliumhydrat. Zu
F. P . 696 386; C. 1931. I . 1338 ist nachzutragen, daB das bei der Behandlung der 
Solvaylauge anfallende Erdalkalicarbonat in das Oxyd iibergefiihrt, dieses zusammen 
m it dem erlialtenen K,SO,i in Ggw. von W. zu KOH u. Erdalkalisulfat umgesetzt u. 
letzteres wieder in den ProzeB zuriickgefuhrt wird. (Schwz. P. 156 428 vom 2/6.
1930, ausg. 17/10. 1932. D . Prior. 13/7. 1929.) Dr e w s .

Hubert Kappen, Bonn, Herstellung von Kaliumnilrat, 1. dad. gek., daB das bei 
der Erhitzung yon Carnallit m it W.-Dampf erhaltene, im wesentlichen aus KC1 u. MgO 
bestehende Gemisch bis zur t)bcrfiihrung des letzteren in Mg-Nitrat m it H N 03 oder 
m it nitrosen Gasen behandelt u. in bekannter Weise umgesetzt wird. — 2. dad. gek., 
daB zum Zwecke der Erzielung einer móglichst hohen Ausbeute an K N 03 dureh ent- 
sprechende Bemessung der H N 03 oder des alkal. gemaehten Kalisalzes dafiir gesorgt 
wird, daB ein ausreichender tlberschuB yon KC1 iiber Mg-Nitrat in der Lsg. enthalten 
ist. (D. R. P. 566 781 KI. 121 vom 18/11. 1930, ausg. 21/12. 1932.) D r e w s .

Patentverwertungs A.-G. „Alpina“ ; Soc. An. pour l’Exploitation de Brevets 
„Alpina“; Patents Exploitation Cy. „Alpina“ Ltd., Bascl, Herstellung von Alkali- 
nilraten. Zu D. R. P. 555 903; C. 1932. II. 1952 ist nachzutragen, daB die Umsetzung 
des Alkalichlorids m it H3PO., unter Durchleiten eines Luftstromes vorgenommen wird. 
(Holi. P. 28 019 vom 12/2. 1929, ausg. 15/10. 1932. D. Prior. 14/2. 1928 u. 21/5. 
1928.) D rew s.

Paul Kubełka und Wilhelm Schneider, Tschechoslowakei und Deutschland, 
Gewinnung von AlkalinUrał. Ca(N03)2 wird in wss. Lsg. m it Alkalichlorid umgesetzt, 
wobei ein Teil des Alkalinitrats dureh Kuhlung des Rk.-Gemisches abgetrennt wird. 
Das CaCl2 wird aus der nach der Abtrennung des A lkalinitrats zuruckbleibenden Mutter- 
lauge dureh Zusatz von Ca(OH), gefallt u. cntfcrnt. Hiernach werden weitere Mengen 
von Alkalinitrat dureh Kuhlen aus der Mutterlauge abgeschieden. -— Weitere Aus- 
fulirungsformen des Verf. werden beschrieben. (F. P. 736 815 vom 7/5. 1932, ausg. 
29/11. 1932. D. Prior. 8/5. 1931.) D r e w s .

Bam ag-M eguin A .-G ., Berlin, Gewinnung von Natronsalpeter und Ammonchlorid 
aus durcli Umsatz von Natriumchlorid und Ammonnilrat entstandenen Salzgemischen, dad. 
gek., daB das nasse Salzgemisch gesiebt wird, wobei das N aN 03 auf dcm Sieb bleibt, 
wahrend das NH4C1 durchfallt. (D. R. P. 567 363 KI. 121 vom 5/3. 1930, ausg. 31/12.
1932.). D r e w s .

Soc. de Produits Chimiąues des Terres Rares, Frankreich, Entwassern von 
Chloriden, inśbesondere von Magnesiunichlorid. Das partiell entwiisserte Chlorid wird 
in geschmolzenem Zustand der Einw. eines elektr. Stromes unterworfen, derart, daB 
eine Zers. des W. erfolgt, ohne daB das Chlorid in nennenswerter Weise angegriffen 
wird. Man kann entweder m it groBer Spannung u. niedriger Strom starke oder um- 
gekehrt m it hoherer Stromstarke u. geringerer Spannung arbeiten. Arbeitet man m it 
geringer Spannung u. m it geringer Stromstarke, so ist auBere Warmezufuhr erforderlich. 
(F. P. 736 415 vom 2/9. 1931, ausg. 23/11. 1932.) D r e w s .
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Soc. de Produits Chimigues des Terres Rares, Frankreich, Enlwassem ton 
Chloriden, insbesondere von Magnesiumchlorid. Das in ublicher Weise durch Einw. 
von Cl auf MgO enthaltende Mineralien erhaltene Prod. wird in geschmolzenem Zu- 
stand durch Dekantieren von den Oxydcn u. sonstigen Verunreinigungen getrennt. 
Nach dieser Reinigung wird cs fiir die elektrolyt. Gewinnung yon metali. Mg benutzt. 
(F. P. 736 416 vom 2/9. 1931, ausg. 23/11. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Julius Soli, 
Leyerkusen), Aufschlieflen von lonerdehaltigen Maierialien, wie Ton, Bauxit, Plionolit, 
Lcucit oder anderen Śilicaten, mittels H F, in Ggw. anderer Mineralsauren, 1. dad. 
gck., daB man der AufschluBsaure von voi;nherein soviel Tonerdesalzc, ausgenommcn 
A1F3 allein, hinzufiigt, daB die H F infolge tlberfiihrung in komplcxc Bindung die S i02 
des unl. Riickstandes nicht mehr lost. — 2. dad. gek., daB die aufzuschlieBenden Stoffe 
in gekórnter Form in einem m it Ablauf yersehenen GcfaB aufgeschlossen werden. —
3. dad. gek., daB der AufschluB des gckórnten Materiales in mchreren m it Ablauf 
yersehenen Gef&flen yorgenommen wird, wobei nach dem Gegenstromprinzip die 
frische AufscliluBlsg. auf das am weitesten aufgeschlossene Materiał gegeben u. nach 
Durchstromcn auch der anderen GefiiBe schlieBlich im letzten GefaB m it frischeni 
Materiał fertig neutralisicrt wird. (D. R. P. 566 690 KI. 12m vom 31/10. 1931, ausg. 
19/12. 1932.) D r e w s .

Clay Reduction Co., Illinois, ubert. von: Svend S. Svendsen, Chicago, Her- 
slellung ton Aluminiumliydroxyd. Tonerde u. S i02 enthaltendes Materiał wird mit 
trocknem NH.jF yermengt. Durch Erliitzen wird das Si aus der Mischung in Form 
von Ammoniumsilicofluorid entfernt; die Tonerde wird in Sulfat iibergefiihrt, welchcs 
nach Zusatz von NH3 das Hydroxyd ergibt. Weitero Ausfiihrungsformen des Verf. 
werden beschrieben. (A. P. 1889 080 vom 7/9. 1928, ausg. 29/11. 1932.) D r e w s .

Clay Reduction Co., Illinois, ubert. von: Svend S. Svendsen, Chicago, Gewin- 
nung ton Melallsulfalen, insbesondere Aluniiniumsulfat. Ton wird m it FluBspat u. 
(NH4)2S 04 erhitzt, wobei sich das yorhandene Si ais Fluorid ycrfliiclitigt. Der Riick- 
stand wird m it einem reaktionsfaliigen Sulfat oder m it H„SO., erhitzt, so daB das ge- 
samte Al in Sulfat iibergefiihrt wird. — D as Verf. kann in entsprechend geiinderter 
Wcise auch fiir die Herst. anderer Sulfat e yerwendet werden. (A. P. 1889 710 vom 
5/2. 1930, ausg. 29/11. 1932.) D r e w s .

Bradley-Fitch Co., Duluth, ubert. von: Kenneth A. Kobe, Minneapolis, Ge
winnung ton Manganocarbonat avs Manganoozyd enthallenden Sto/fen. Das Ausgangs- 
material wird m it einer Lsg. eines NH4-Salzes, z. B. (NH4)2S 04 in der Hitze digeriert, 
wobei das entstandene NH3-Gas gleichzeitig entfernt wird. Die Lsg. wird vom Riick- 
stand getrennt u. auf Manganocarbonat yerarbeitet. Das NH4-Salz wird durch Zu- 
gabe von NH3 u. CO, zur Lsg. regeneriert. (Hierzu ygl. E. P. 319 605; C. 1930.1. 3606.) 
A. P. 1889 021 yom 29/11. 1929, ausg. 29/11. 1932.) D r e w s .

Minerals Increment Co., Wilmington, iibert. von: Ralph J. Mc Inerny, Eugene
F. Williams, Los Angeles, und Herbert L. Glaze, South Pasadena, Herstellung ton  
Tilanehlorid aus Titandioxyd und Chlor. E in Gemenge von TiO» u. Kohle wird in 
einer geeigneten Retorte auf ca. 600° erhitzt u. m it Cl behandelt. Das TiCl4 gelangt 
zusammen m it dem iiberschussigen Cl sowie dem CO u. C 02 in einen Expansionsraum, 
welclier auf einer Temp. yon 136° gehalten wird. Hier setzt sich etwa yorhandenes 
FeCl3 ab. Das gasfórmige TiCl., wird durch F iltration mittels einer porigen P lattc 
von mitgerissenem FeCl3 befreit. Die F ilterplatte wird ebenfalls auf einer Temp. yon 
136° gehalten; sie besteht aus porigem Carborundum bzw. Alundum o. dgl. Das TiCl.j 
wird durch Kondensation gewonnen. Die zur Durchfiihrung des Verf. geeignetc An- 
lage wird naher beschrieben. (A. P. 1888 996 yom 19/3. 1928, ausg. 29/11.
1932.) D r e w s .

VI. Glas. Keram ik. Zement. Baustoffe.
H. I. Karmaus, Kurze Vbersichl iiber das Email hinsichtlich seines Aufbaues und 

seiner Prufungsmethoden. Nach einem kurzeń tlberblick iiber dic heutige Auffassung 
vom Wesen des Emails werden besprochen: Physikal. Yerh., speziell therm . Ausdehnung, 
giinstigste Zus., Priifung auf meehan. Festigkeit-, therm . Widerstandsfahigkcit, chem. 
Angreifbarkeit, Auslaugbarkeit von Sb1'1 u. SbIv. (Sprechsaal Keramik, Glas, Email 65. 
907—08. 923—25. 29/12. 1932.) R o l l .

H. Karmaus, KontrolU der Beize. Die Bcize soli regelmśiBig durch Titrątion
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m it NaOH auf ihre Siiurekonz. u. durcli T itration m it KMnO.j auf ihren Fe-Geh. kon- 
trolliert werden. (Emailwaren-Ind. 10. 27—28. 26/1. 1933.) R oli*.

Emil Dietel, Prdblematisches und Neues aus der Sicherheitsglasindustrie.. Die 
Siclierheitsglaser m it ncuartigen Zwischenschicliten haben gegenuber den Cellulosc- 
csterglasern, besonders m it Celluloidzwischenscliicht, verschiedene Vorztigc; docli haben 
sich die Celluloidzwischenschichten jahrelang gut bewahrt, u. es lassen sich bei sorg- 
faltiger Fabrikation cinwandfreie Prodd. crzielen. Dio Zwischenschicliten aus Poły- 
merisationsharzen liaben den Vorzug grofierer Stabilitat, besserer Durchsichtigkeit, 
gunstigerer mechan. Eigg., auch lassen sich solche Siclierheitsglaser leichter sehneiden. 
(Sprechsaal Keramik, Glas, Email 66. 23—24. 12/1. 1933. Freiberg.) R oli,.

R. Rohm und W. Rohm, Warum Normung des Siclierheitsglases ? Vff. geben 
einen kurzeń Uberblick uber die zurzeit auf dem M arkt befindlichen Siclierheitsglaser 
(Einschichtglascr aus Hartglas oder aus organ. Kunstmassen u. Mehrschichtgliiser m it 
den versehiedenen Arten von Zwischenschicliten). Die bei Sicherheitsglas haupt- 
sachlich interessierenden Eigg. sind Splittersicherheit, Lichtbestandigkeit, Warme- 
bestandigkeit, W iderstand gegen Feuchtigkeit u. zusammenwirkende atmosphar. Ein- 
fliisse. Es wird eine ausfiihrliche Zusammenstellung der fiir diese Punkte bisher vor- 
geschlagenen Prufungsverff. gegeben, u. eine Vereinheitlichung u. Festlegung auf be- 
stimmte Minimalanfordcrungen gefordert. (Sprechsaal Keramik, Glas, Email 66. 24—29. 
12/1. 1933. Troisdorf u. Aachen.) R o l l .

Helmut Mertens, HerstellungsverfaJiren von Sicherheitsglas. Ubersicht iiber den 
lieutigen Stand der Herst. von Sicherheitsglas aus Verbundglas, Hartglas u. glasartigen 
Kunstmassen. (Sprechsaal Keramik, Glas, Email 66. 19—20. 12/1. 1933. Kunzendorf, 
N .-L.) R o l l .

Fritz Ohl, Neue Wege der Sicherheiłsglasfabrikation. Vf. bespricht die Vorschlago 
zum Ersatz des Celluloids ais Zwischcnschichtmaterial durch andere Kunstmassen. Ais 
solche kommen einerseits Kunstharze aus Polymerisatiousprodd. von ungesatt. Verbb. 
in Frage (Vinyl- u. Aerylsauredriw .), andererseits Cellulosederivr. Vf. yerspricht sich 
von der Verwendung der letzteren die besseren Erfolge, u. bespricht ausfiihrlich die 
m it Benzylcellulose ais Zwischenschicht erzielten guten Resultate. (Sprechsaal Keramik, 
Glas, Email 66. 20—22. 12/1. 1933. Darm stadt.) R o l l .

W. Rohm, Beurteilung der Verwendung von Hartglas ais Sicherheitsglas in  der 
Literatur. Zusammenstellung der fiir u. gegen Hartglas ais Sicherheitsglas fiir Autoś 
aprechenden Literaturangaben. (Sprechsaal Keramik, Glas, Email 66. 43—45. 19/1.
1933. Aachen.) R o l l .

Helmut Mertens, Nachbearbeitung von Sicherheitsglas. Sicherheitsglas kann auf
2 Arten geschnitten werden. Die eine Methode besteht darin, daB man m it einer dunnen 
(2 mm) scharfkantigen Fe-Scheibe u. Carborunduni eine Glasseite u. die Zwischen
schicht durchschleift u. die andere Seite m it dem Diamanten schneidet. Nach der 
anderen Methode werden beide Seiten genau gegenuber m it dem Diamanten geschnitten, 
die Schnittstelle durch elektr. Heizung oder li. W. erwarmt, so daB die Zwischenschicht 
piast, wird, die Scheibc an der Schnittstelle etwas durchgebogen u. die Zwischenschicht 
m it einer Rasierklinge durchtrennt. (Sprechsaal Keramik, Glas, Email 66. 29—30. 12/1.
1933. Kunzendorf, N.-L.) R o l l .

M. K. Hoffmann, Darstellung hoclischmelzender Olćiser. Vf. ha t eine einfache
Sehinelzmethode m it dem magnet, abgelenkten Lichtbogen ausgearbeitet (20—40 Amp. 
Gleichstrom). Ais Unter lagę fiir die Schmelzmasse dienen (Juarzitsteine, auch kann 
die Schmelzmasse in Form geprefiter Pastillen von ca. 4 g, die an ein Magnesiastabchen 
angeschm. sind, verwendet werden. Die im Lichtbogen geschm. Tropfen (ca. 1 K arat) 
fallen in einen m it W. gefiillten Eimer. — Vf. konnte nach diesem Verf. griines Cr20 3 
bei 2200° leicht schmelzen. Ferner wurden durch Zusammenschnielzen von BeO u. 
A120 3 Alem ndrit u. aus Z r0 2 u. S i02 ZirJcon hergestellt u. beim Abschreeken in  W. ais 
weiBe Krystallpulyer erhalten. Phenakit, Beryli u. M ullit wurden beim Abschreeken 
ais klare Gliiser erhalten. Brechungsexponent kleiner ais der der Krystalle. —  Mischt 
man Gr7aspulver, z. B. Kronglas m it 1/,J ZiV/:oJipulver (1 Mol Z r0 2 +  1 Mol S i02), 
preBt, schmilzt u. schreckt ab, so erlialt man ein schónes, durchsichtiges, hartes u. 
hochschm. Glas. Auf gleiche A rt lieBen sich Phenakit, Beryli, Mullit, Alemndrit, 
Korund, Zirkon, Fluflspat in Glas auflósen (10—50, meist 33l/3°/0 der Mineralien- 
komponente). Ebenso wurden MgO, BeO, T h02 u. ZrO„ m it Glas geschm. (Fortschr. 
Minerał., Kristallogr. Petrogr. 17. 420—21. 1932. Freiberg i. S., Hiittenmann. Inst. 
d. Bergakademie.) S k a lik s .



Antoni Eiger, Feinzement. (Vgl. St e in e r , C. 1932. I I .  107 u. C. 1932. II . 911.) 
Diskussion. (Tonind.-Ztg. 56. 1158—59. 21/11. 1932. Warschau.) SALMANG.

Donovan Werner und Stig Giertz-Hedstrom, Zementlheorie und Bekmteclinik.
I. Stig Giertz-Hedstrom, Das Zusammenwirken voti Wasser und Zement in Beton. 
(Ygl. C. 1931. I I . 1620. 1902; 1932. I. 569.) Zusammonfassendc Darst. der Wrkg. 
des W. auf die mechan. Eigg. des Betons, der Folgerkk. der chem. Umsetzung von 
Zement u. W. u. der Vol.-Verteilung der yerschiedenen Stoffe in frischem u. erhartetem 
Beton boi yerschiedener Luftfeuchtigkeit. (Betong 1932. 213—19. Stockholm,
Zemcntlab. d. Ingenieurwiss. Akad.) R. K. Mu l l e r .

Folke Wingwist, Etwas iiber den Einflu/3 verschiedener Bodenatien auf Beton. 
Hauptsachlicli auf Grund der Verss. von Ge s s n e r  (C. 1932. II. 3599) wird das Verh. 
von Betonroliren verschicdener Herst. in yerschiedenen Bóden dargestellt. (Betong 
1932. 227—33.) R. K. Mu l l e r .

Karl Bonthron, Haydit. Herst., Eigg., Verh. u. Verwendung des von H a y d e  
(C. 1929. II. 87) erfundenen Betonzusatzmaterials auf Grund amerikan. Literatur- 
angaben. (Betong 1932. 220—26.) R. K. Mu l l e r .

Fritz Eisemann, Zur „St/slematik der Kalkę". Stellungnahme zu L u f t s c h it z  
(C. 1932. II. 3941). (Tonind.-Żtg. 56. 1217—18. 8/12. 1932.) S a lm a n g .

G. Milani, Die sdurefeslen Ziegel. tlberb lick  iiber H erst. u. Eigg. (Corriere d. 
C eram isti 13. 399. 401. 403. 405. Nov. 1932.) R . K . Mu l l e r .

Alberto Pellacini, Die schiidlichen Stoffe im  Ziegdton. Bcmerkungen iiber den 
schiidlichen EinfluB von CaC03, CaSO.„ Pyrit, Fe- u. Mn-Oxydhydraten, NaCl, Sand, 
Na2SO.,, K„SO.,, MgS04, Kies usw. u. dereń Beseitigung. (Corriere d. Ceramisti 13. 
405. 407. 409. 411. N ot. 1932.) R. K . Mu l l e r .

Alfred Greiner, Boston, Rens E. Schirmer, Newton, und Lawrie L. Witter,
Jam aica Plain, V. St. A., Metallisieren von Olas u. anderen keram. Stoffen. Die Gegen- 
stande werden an den Stellen, an denen sie metallisiert werden sollen, bis zur begin- 
nenden Plastizitat crhitzt. Dann laBt man auf diese Stellen Metalle oder dereń Verbb. 
cinwirken, so daB sie auf eine gewisse Tiefe in den zu metallisierenden Gegenstand 
eindringen. Die Metallverbb. werden liierauf durch Erhitzen des Gegenstandes in 
reduzierender Atmosphare in das Metali iibergefuhrt. Zur Verkupferung von Glas 
erhitzt man den Gegenstand zunachst mit einer Flamme, bis er piast, zu werden beginnt, 
u. setzt dann den Flammengasen CuCla zu. Das Metali hafte t fest auf der Unterlage. 
Die Gegenstande aus keram. Stoff konnen m it Metallgegenstanden, z. B. durch Loten, 
verbunden werden. So kann m an Flaschen, dereń Hals auf die angegebenc Weisc 
metallisiert ist, ohne Beeintraclitigung des Inhalts zulóten. (A. P. 1 884 665 vom 
5/10. 1929, ausg. 25/10. 1932.) Ge is z l e r .

William Podmore, Stoke-on-Trent, England, Brennen von keramischen Oegen- 
standen. Die in Kammern zu brennenden Gegenstande stehen auf einer aus SrSO., 
u. Al(OH)3 bestehenden Schicht. Die Schicht wird durch Mischen von etwa 2 Teilen 
SrSO,] u. 1 Teil Al(OH)3, Gluhcn der Mischung bei etwa 1200°, Mahlen des Gliihgutes 
u. Einstreuen des Pulvers in dio Kammer hergestellt. Es erfolgt keine Beschadigung 
der Kammern u. keine Gefahrdung der Arbeitcr. (E. P. 383 933 vom 28/7. 1932, 
ausg. 15/12. 1932.) K u h l in g .

Georges Brighenti, Lyon, Oeformte Maśsen. Zement u. Sand werden in  ge- 
eigneten Verhaltnissen gemischt, u. die Mischung wird m it einer etwa 20%ig- Lsg. von 
FeCl2 angemacht. Die gegebenenfalls unter Druck geformten Massen werden in einem 
feuchten Raum abbinden gelassen, anschlieBend bei allmahlich steigenden Tempp. 
getrocknet u. gegebenenfalls in geschmolzenen Schwefel getaucht. Die Erzcugnisse 
sind durch grofie H artę u. Festigkeit ausgezeichnet. (Schwz. P. 154459 vom 11/2.
1931, ausg. 1/8. 1932. F. Prior. 12/2. 1930.) K u h l in g .

Raoul Roux, Paul Guery und Philippe Weyers, Monttournais, Frankreich, 
LeicJiie Bausloffe. Ton, besonders fetter Ton, Holzmehl, Mg enthaltende Silicate, wio 
Asbest oderTalkum, u. gegebenenfalls CaC03 werden innig gemischt, geformt, getrocknet 
u. gebrannt. Durch die Verkohlung des Holzmehls Termindert sich das Gewicht der 
Formlinge um etwa 50°/o- Die Erzeugnisse sind feuersielier, nagelbar u. besitzen 
schalldampfende u. warmeisolierende Eigg. (E. P. 380 369 vom 11/3. 1932, ausg. 
6/10. 1932.) K u h l in g .

Michael Sherbrooke Banks, Ipswich", England, Baukorper. Zement oder Ge- 
mische von Zement u. Farbstoff werden m it der erforderlichen Menge W. angemacht,
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zu P lattcn geformt, welche e i n e  glatte Oberflache besitzen, z. B. dadurch, daB sio 
auf eine Glasplatte aufgespritzt werden, u. dann vor yolligera Abbinden auf der rauhen 
Oberflache m it einer Holz-, Papp- o. dgl. -sohicht belegt, welche sich wahrend des 
Abbindens m it der Zementplatte fest yerbindet. Dio glatte Oberflache kann noch 
poliert oder m it einem Zellstofflack uberzogen werden. (E. P. 383 660 vom 1/8. 1931, 
ausg. 15/12. 1932.) K u h l in g .

Frederick Waldemar Engholm, Hove, England, Kunsłateine, Holzersutz u. dgl 
MgO wird m it Talkum oder anderen Silicaten des Mg, Marmorstaub, Holzmehl o. dgl
u. gegebenenfalls Farbstoffen gemischt, wss. Lsgg. von MgCl2 zugegeben, die Mischungcn 
geformt, abbinden gelassen u., wenn erforderlich, m it Lack uberzogen. Die Erzeug 
nisse sind unentflammbar, wasserdicht, hitze- u. frostbestandig, sicher vor Insekten 
fraB u. konnen leicht bearbeitet werden. (E. P. 383779 vom 5/1. 1932, ausg. 15/12 
1932.) K u h l in g .

Charles Diehl und Samuel T. Sherrick, Colorado, Isóliermasse fur Eisschranke, 
bestehend aus (Pfund) 40 Regenerat, 60 Bentonit, 1 Scliellack oder Harz in Tri- 
iithanolaminlsg. u. 1 Gallone W. (A. P. 1888 437 vom 3/11. 1930, ausg. 22/11. 
1932.) P a n k ó w .

Oscar Gossler, Hamburg, Isolierkorper aus einzelnen mittels eines nachgiebigen
u. nachgiebig bleibenden Klebemittels impragnierten Glasgespuistschichten nach 
P aten t 511 455, 1. gek. dureh eine einseitige, beiderseitige oder allseitige Decklage 
oder Hulle aus Metallfolic. — 2. dadvgek., daB die Decklage oder Hulle aus Metall- 
folie in Verb. m it einer nicht durchlócherten Hulle aus Papier o. dgl. besteht. — Dio 
Erzeugnisse sind gegen auBere Einww., wie StoBe o. dgl., in hohem MaBe unempfindlich. 
(D. R. P. 566774 KI. 80 b vom 26/4. 1928, ausg. 21/12. 1932. Zus. zu D. R. P. 
511 455; C. 1931. I. 122.) K u h l in g ,

Aktieselskabet Sano, Frederiksberg, Herstellung von Korkisólationsplatten unter 
Zusatz Yon Asphalt o. dgl., dad. gek., daB das Pressen in einer stark isolierten Form 
vorgenommen wird, in der die W annę infolge der zwischen den Korkstiicken vorhandenen 
Luft zunimmt u. zu einem passenden Zeitpunkt zum Stillstand kommt. — 2. dad. gek., 
daB die Warmesteigerung dadurch zum Stillstand gebracht wird, daB die Korkmisełmńg 
Yor dem Schliefien der Form u. Yor dem Pressen m it einer Yerdampfenden Fl. iiber- 
braust wird. — 3. dad. gek., daB zu der yerdampfenden Fl. ein die Brennbarkeit ver- 
mindernder Stoff zugesetzt wird, z. B. Wasserglas, Alaun o. dgl. — Ais Abkiihlung 
bewirkende Fl. findet W. Verwendung. (Dan. P. 43 302 vom 9/12. 1929, ausg. 3/11- 
1930.) __ D r e w s .

Mortimer T. Harvey, Newark, N. J ., Wasserfeste tjberzugs- und Formmasse, er
halten dureh Einw. von alkal. Stoffen, wie Kalk, Zement, Tonerde, MgO, BaO, Ba(OH)2, 
NaOH, N a2C 03 u. (NH4)2C 03, auf Ac/ijounufischahnol. Vgl. D. R. P. 534 834; C. 1931.
II. 3674. Das Prod. eignet sich z. B. zum tlberstreichen von Mauem, Wanden, Holz, 
Tuch, Filz u. a. (A. P. 1 838 075 vom 9/2.1928, ausg. 22/12. 1931.) M. F. Mu l l e r .

Adolf Wolfsholz, Dusseldorf, Diclilen und Harlen von Gebdudeleilen u. dgl. Die 
zu dichtenden oder hartenden Teile werden gleichzeitig oder nacheinander unter Druck 
behandelt m it wss. Alkalisilicat- u. solchen Erdalkali- oder Erdmotallsalzlsgg., welche 
m it den Silicatlsgg. unter Bldg. steinharter Erzeugnisse reagieren. (E. P. 384265 
vom 16/2. 1931, ausg. 22/12. 1932. D. Prior. 14/2. 1930. K u h l in g .

Hans Hirsch, TJrsachen der Sinterung Yon Tonen. EinfluB d. Zusammensetzg. auf Sintc- 
rungsfahigkeit, Fcinlieit, Zusatze, Aufbcrcitg., Verformg., PreBdruck, Brennbcdinggn, 
Berlin: Verl. Keram. Rundschau 1032. (20 S.) gr. 8°. M. ■—.80.

[russ.] Władimir Awgustowitsch Kind, Chem. Charakteristik von Portlandzoment. Lenin- 
grad-Moskau: Gosstrojisdat 1932. (56 S.) Rbl. 1.20.

Der Tunneloien. Hrsg. von Felix Singer. Berlin: Vcrl. Chem. Laboratorium f. Tonindustrie 
1033. (78 S.) gr. 8°. Lw. M. 5.80.

v n .  A grikulturchem ie. D iingem ittel. Boden.
C. Kriigel, C. Dreyspring und H. Kurth, Der Einflufl der Phosphorsaurediingmig 

a u f den Ertrag und die Qualitat von Braugersten. (Vgl. C. 1931. II . 2200.) Die Super- 
phosphatgabe bewirkte ausgesprochene Wachstumsbeschleunigung der Braugerste bei 
ausgesprochener Kurzstrohigkeit. Die Kórnerem te wurde entschieden starker gefórdert 
ais die Strohernte. Das Korn-StrohYerhaltnis betrug 1:1 ,08 bis 1:1,17. Das 1000- 
Kom gewicht lag bei der hóchsten Superphosphatgabe stets oberhalb 40 g, das Hekto-
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litergewicht oberhalb 60,0, im Mittel 70,3. Sehr giinstig wirkt sich aucli die Diiugung 
auf Kórnerdicke u. -gleichnmBigkeit aus, der EiweiBgeh. wurde entschieden herab- 
gedrtickt, der Starkegeh. u. dadurch dio Extraktausbeutc wesentlich erhóht. (Supor- 
phosphate 5. 229—43. Dez. 1932. Hamburg.) Gkim m e .

V. Casaburi, Saalgidstimulieninq. Behandlung mit ,,Uni-Doa“, einer Hg-Verb. 
der Methylendinaphtholsulfonsaure, wirkte merklich erntesteigernd, gleichzeitig or- 
hóhend auf das hl-Gewiclit u. den Klebergeh. (Ind. ehimica 7. 1630—33. Dez. 1932. 
Neapel.) Gr im m e .

S. J. Caplan, Pelroleumspezialiłdten: Insektenbekdmpfungsmitlel. Rezeptc fur 
Mittel gegen Fliegen, Motten u. Mucken. (Petrol. Engr. 4. Nr. 3. 50. Dez. 1932.) G ri.

— , Viehspritzmittel. Richtlinien fiir prakt. Zus. (Soap 8. Nr. 10. 85—86. Okt.
1932.) Gr im m e .

— , Tlialliumsulfut ais Nagetiergifl. Giftwrkg. u. Gegengift. (Soap 8. Nr. 10. 87.
Okt. 1932.) .. Gr im m e .

Max Hessenland, Fritz Fromni und Leo Saalmann, Uber den Einflufi der Chloratc
auf die Brennbarkeit von Gewebcn. 3. Mitt. (2. vgl. C. 1932. H. 592.) Vff. bestimmten 
die Zeit, welcho eine genau 4 X 10 cm groCe Probo von Woli- bzw. Baumwollgewebe 
zum vollstandigen Abbrennen braucht. Dio Gowebe hatten  glciche Bindung u. 
gleiche Fadenzahl, gearbeitet wurde boi einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35—40%. 
Zur Entziindung wurde eine ca. 5 cm lange Stichflamme gewiihlt. Die Proben wurden
1—4-mal m it 2%ig. Chloratlsgg., bzw. 1-mal m it 20%ig. Chloratlsg. getrankt. Ais 
Chloratlsgg. wurden verwandt NaC103, Ca(C103)2 (I. G.), NaC103 -1- CaCL, Ca(C103)2 +  
CaCl2 +  MgCl2 (Feldmuhle), die Konz. wurde stets auf 2%  Chlorat eingestellt. Im 
Original die fiir Brenndauer u. Entziindungstcmpp. ormittelten Wcrte. Die Verwendung 
des liygroskop. Ca(C103)2 an Stelle von NaC103 fuhrte zu keiner Erhohung der Brenn
dauer, dagegen wirken 0aCl2 u. MgCl2 entscliieden erhóhend auf Brenn- u. Entzundungs- 
dauer, sowio Entziindungstemp. Wollstoffo sind an sich schwerer entflammbar ais 
Baumwollgewebe. (Chem.Ztg. 56. 502—03. 1932. Kónigsberg [Pr.].) Gr im m e .

G. Barbier, Uber das Kalium in den Bodenlósungen und iiber den Kationenaustausch. 
(Vgl. C. 1932. II . 2716.) Untersucht werden die m it dest. W. u. Salzlsgg. erhaltencn 
Bodenausziige auf K ,0 , CaO. K 20  wird ais Kalium kobaltinitrit bestimmt. Mit Hilfe 
dieser Methode kónnen 0,2 mg K 20  sicher bestimmt werden. Bezuglich der Einzelheiten 
muC auf das Original verwiesen werden. Die elektr. Leitfahigkeit der Ausziige mit 
dest. W. wird bestimmt, um die Salzkonz. kónnen zu lernen. Es zeigt sich, daB die 
K 20-Konz. am gróBten dann ist, wenn die angewandte W.-Menge am geringsten ist. 
Vf. stollt Betrachtungen dartiber an, in welcher Weise das an fiir sich unl. K 20  in Lsg. 
geht. Es spiolen eine Rolle der K 20-Geh. (austauschbar) des Bodens u. die Kationeu- 
konz. der Bodenlsgg. (Ann. agronom. [N- Ser.] 2. 628—53. Sept./Okt. 1932. Versailles, 
Station Centrale d’Agronomie et de Biologie des Sols.) L. W o l f .

A. B. P. Page, Die Messung der Gaskonzenłration bei Educherungen. Vf. bevorzugt 
dio Vakuummethode u. beschreibt einen prakt. App. in 3 Ausfiihrifngsformen. (J. Soc. 
chem. Ind., Chem. & Ind. 51. Transact. 369—74. 11/11. 1932. Slough.) Gr im m e .

Hubert Kappen, Bonn, Herstellung von Mischdungern, dad. gek., daB die von 
der Salzsauregewinnung aus Kalisalzen stammenden alkal. Salzruckstande m it Plios- 
phorsaurediingern vermischt werden. — Die Erzeugnisso besitzen giinstige diingc- 
teclin. Eigg. (D. R. P. 566 990 KI. 16 vom 27/11. 1930, ausg. 24/12. 1932.) K u h l in c .

Artur Streich, Berlin, Verfahren und Yorrichlung zur Veniichlung von Unkraut 
und zur Forderung des Pflanzemcachslums. Der zweckmaBig geglattete Erdboden 
wird mit kurzgemahlener, m it W. fl. gemachter, in der Papierfabrikation ubliclier 
Holzcellulose bedeekt, so daB nach dem Trocknen der M. eine am Boden haftende, 
zusammenhangende H aut entsteht. Die Verteilung der fl. M. auf dem Erdboden kami 
m it einem an sich bekannten Spritzapp. vorgenommen werden. (E. P. 383 267 vom 
5/2. 1931, ausg. 8/12. 1932. D. Prior. 19/2. 1930.) Gr a g e r .

Darex Akt.-Ges. fiir Kautschukverarheitung, F rankfurt a. M., Verfahren zum  
Schulze lebender Pflanzen, insbesondere von Blumcn u. Strauchern u. zur Bekampfung 
von dereń Krankheiten, dad. gek., daB man die Pflanzen unter Behandlung m it Gummi- 
milchsaften, welche sich sowohl in naturlichem, wie praserviertem, konserviertcm u. 
vulkanisiertem Zustand befinden u. konz. oder verd. zur Anwendung gelangen kónnen, 
teilweise oder ganz m it einem Hautchen von gegebenenfalls vulkanisiertem Kautschuk 
uberzieht. Den Gummimilchsaften kónnen zweckmaBig noch Stoffe, welche, wie z. B.



1 9 3 3 . I . H V11I. M e t a l l u r g i e . Me t a l l o g r a p h ie  u s w . 1 3 4 1

Seifen, Seifenbildiicr, Soda, Hydrosilicate oder Perśalze, geeignet sind, dic Obcrfliichcn- 
spannung herabzusetzen u. dic Benetzbarkeit zu erhóhen oder Stoffe, welclie uner- 
wiinschter Schaumbldg. entgegenzuwirken vermogen, wie z. B. Dioxan, oder Stoffe beider 
Art zugesetzt werden. (Oe. P. 130 646 vom 10/12. 1929, ausg. 10/12. 1932.) G r a g e r .

Societa Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro, Achille Carughi und Carlo 
Paoloni, Italien, Yerfahrm zur Herstdlung eines antikryptogamen Kupferprodukłes. 
Um ein Prod. von der Zus. 3 CuO ■ CaCl2 ■ x H 20  zu erhalten, wird CuS04 u. NaCl, zweck- 
maCig in aquivalcnten Mengen uber Kalkmilch zur Rk. gebracht. Der erhalteno Nd. 
wird abfiltriert, gewasclien u. getrocknet. Um den Nd. frei von CaS04 zu erhalten, 
muB wiederholt gewasclien werden. Das Mittel wird zum Gebrauch zweckmiiBig verd. 
m it inerten, Haft- oder Emulgiermitteln, denen auBerdem andere Fungicidc oder 
Insekticide zugesetzt sein konnen. (F. P. 736 640 vom 4/5. 1932, ausg. 25/11. 1932. 
I t.  Prior. 3/8. 1931.) Gr a g e r .

Soc. de 1’Institut de Recherches Scientifiques et Industrielles (Fondation 
Georges Jacguemin). Pulvermischung zwecks Herstdlung einer Kupferacetalbruhe, 
welche 1. u. unl. Cu-Verbb. zur Bekampfung von Kryptogamen cntlia.lt. Die zur Herst. 
der K upferacetatbruhe dienende trockene Salzmischung besteht aus z. B. 45% CuS04, 
32% (CH3COO)2Ca u. 23% Soda. Bei dcm Einriihren in W. werden Kupferacctat, bas. 
Kupfercarbonat u. Kupferhydroxyd, letztere in kolloidaler Form, gebildet. Die Mengen- 
vcrlialtnisse konnen selbstverstandlich geandert werden. An Stelle des (CH3COO)2Ca 
kann aueh ein anderes Erdalkaliacetat benutzt werden. Man kann noch andere Fun- 
gicide, wie S oder K 2MnOT, u. Insekticide, wic Calciumarseniat, zusetzen. Dio fertige 
Briihe soli sich durch groBe Haftfestigkeit u. Emulsionsbestandigkeit auszeichnen. 
(F. P. 736165 vom 1/8. 1931, ausg. 21/11. 1932.) Gr a g e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Franlcfurt a. M., Verfahren zur Hcrstellung 
einer Kupfercyanverbindung, welchc ais Schadlingsbckampfungsmittel wie ais Trocken- 
beizmittel fur Getreide, insbesondere aber ais FraBgift fur Raupcn verwendbar ist, 
dad. gek., daB man 2 Mol eines Salzes der HCN auf 1 Mol eines Cuprisalzes bei Ggw. 
von 1 Mol NH3 zur Einw. bringt. Man erhalt eine griin gcfarbtc Verb. von der Zus. 
eines Monoaminocupricyanids: Cu(NH3)(CN)2. (Vgl. aueh C. 1930. I. 2791 [E. P. 
323 802]). (Oe. P. 130 642 vom 21/8.1929, ausg. 10/12.1932. D. Prior. 3/9.1928.) G r.

Soc. An. Etablissements & Laboratoires Georges Truifaut, Versailles, PJlanzen- 
scliutzmittel, besteliend in einer Kombination von organ. Farbstoffen, z. B. Thiazincn, 
Oxazinen, Azincn, Thiazolen, Chinolin-, S-, Acridin-, Xanthendi- u. -Triphenylmethan- 
oder Azofarbstoffen, m it Mono- oder Polyaminen der Fettreihe bzw. deren Salzcn, 
z. B. Diamyl-, Undecyl-, Hcxadecyl-, Hexadecyldimcthyl-, Undecenyl- oder Hcpta- 
dećenyldiathylamin. Es konnen aueh bas. D criw . von Fettsiiuren, z. B. Oleyldiathyl- 
aminoathylamid, Oleylaminopropylathylamid oder 01eyl-^-oxy-y-diathylaminopropyl- 
amid verwendet werden. Ais Salze kommen z. B. die Chlorhydrate, Oxalate, Tartrate, 
Benzoate oder Salicylatc in Betracht. Sclbstvcrstandlich konnen andere wirksame 
Mittel u. Tragerstoffe zugesetzt werden. Die uberraschende Wrkg. is t auf die Herab- 
setzung der Oberflachenspannung des W. durch die genannten Mittel zuriićkzufuhren. 
(Oe. P. 130 651 vom 31/7. 1930, ausg. 10/12. 1932. F . Prior. 16/8. 1929.) Gr a g e r .

VIII. M etallurgie. M etallographie. M etallverarbeitung.
P. Rosin und E. Rammler, Ein Beilrag zur Giiltigkeit der Hancockschcn Formel 

f  iir den gunstigsten '1'rennungsgrad. Vff. zeigen, daB die HANCOCKsche Formel aueh fur 
die Windsichtung yon Kohle zutrifft. Dieser Nachweis zeigt die innere Wesensver- 
wandtschaft aller Aufbereitungsvorgange u. maclit deutlich, daB die Abhangigkeit 
zwischen Ausbringen u. Ausbeute durch ein allgemeińes Gesetz gercgelt wird. (Metali
u. Erz 29. 518—20. Dez. 1932.) K u n o  W o l f .

L. E. Tucker und S. J. Swainson, Fortschriite in der Flolationcyanlaugung. Vff. 
besprechen die Kombinationsmóglickkeiten der yerscliiedenen Aufbereitungsartcn, 
insbesondere fiir Edelerze, u. heben hervor, daB neuerdings immer haufiger die Flotation 
m it der Cyanlaugung kombiniert wird. (Engng. Min. J . 133. 618—20. Dez. 
1932.) ~ K u n o  W o l f .

Heinrich Pincass, Cellulosemnthogenal ais Sammler. Vf. regt an, Cdlulose- 
xantliogenat an Stelle des teuereren Natrium xanthogenats fiir Flotationszwecke zu 
benutzen. Die C-Kette des Benzylxanthats entspricht der C-Kette in  dem Cellulose- 
xanthogenat, das ebenfalls sechs C-Atome enthalt. Aus dieser Analogie folgert Vf.,
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daB auoli das Celluloseprod. Sammlereigg. haben miisse. (Metali u. Erz 29. 517— 18.

A. Kriża und F. Poboril, Beitrag zur Kon&titulion des Systems Fe-C-Si. Die 
Konzz. des Eutektikums beim System Fe-C-Si wurden mkr. bis 6%  Si bestimmt. 
Durch therm. Analysen der Legierungen beim Erstarren m  mkr. Priifung der geharteten 
Muster wurde die Loslichkeit des Carbids in der festen y-Lsg. bestimmt. Durch therm . 
Analyse im erstarrten Zustand wurden die Umwandlungspunkte nach C h e v e n a rd
u. S a la d in  bestimmt. Dio durch die Punkte A gelegte Linie des Kaumdiagramms 
gibt die Tempp. der begimienden perlit. Umwandlung an. Die Konst.-Diagramme 
von Fe-Si-C wurden fiir 1, 2, 4 u. 6%  Si konstruiert. Bei 8%  Si existiert eine homogene 
y-Phase nicht. Die perlit. Umwandlung bei Legierungen m it mehr ais 0,48% C endet 
m it beginnendem Schmelzen. (Chem. Obzor 7. 147—51. 165—71. 192—97. Sept. 1932. 
Pilsen, A. G. yorni. S koda.) M a u tn e r .

A. John Macdonald, Hoc7iofenschmelzpraxis. Der EinfluB eines verschiedenen 
S i02 u. Al20 3-Geh. im Eisenerz auf die Herst.-Kosten wird besprochen. Auf die Wichtig- 
keit einer richtigen Bemessung des Si-Geh. im Boheisen fiir dio Stalilerzeugungsyerff. 
wird hingewiesen. (Blast Furnace Steel P lan t 20. 883— 86. Dez. 1932.) W e n t r u p .

Ralph H. Sweetser, BeweHung eines Prozents Kieselsaure in  Eisenerzen. Der von 
Jah r zu Jah r steigende S i02 Geh. der Lako Superior Eisenerze fiihrt zur Erórterung 
der Frage, ob die Herst.-Kosten des Roheisens dadurck bceinfluBt werden. Im  Gegensatz 
zu bisher im Schrifttum yertretenen Ansichten wird festgestellt, daB ein Wachsen 
des S i02-Geh. im Erz nicht notwendigerweise den Koksyerbrauch erhoht. (Blast 
Furnace Steel P lan t 20. 708— 11. Sept. 1932.) WENTRUP.

Augustę Le Thomas und Marcel Olinger, EinfluP Iwheren Siliciwru/ehaltes auf 
die Grapliitbildung in  OufSeisen. Ausfiihrlichere Mitt. iiber die C. 1933 .1. 292 ref. Arbeit. 
(Buli. Ass. techn. Fonderie 6. 640—47. Okt. 1932. Centre de Recherches de Fonderie 
des H auts Fourneaux de Saulnes.) Za p p n e r .

H. Kalpers, Die Uberhitzung von OufSeisen im  elehtrischen Vorlierd. Es wird von 
der Verwendung eines elektr. AjAX-WYATT-Induktionsofens an Stelle eines olbeheizten 
Kuppelofenyorherdes berichtet. Die Uberhitzung des Eisens konnte auf Tempp. von 
1580—1600° gebracht werden. Hierdurch sowie durch die intensive Durchmischung 
des Bades wurden die Festigkeitseigg. bedeutend yerbessert. Die Kosten des Verf. 
werden angegeben. (GieBerei 20. 7—8. 6/1. 1933.) W e n t r u p .

G. Calbiani, Der EinfluP der Warmebehandlung a u f einige Eigenscliaften von gc- 
wohnlichein, Qualitałs- und Spezialgufieisen. (Ygl. C. 1 9 3 2 .1. 1291. II . 112.) Vf. unter
sucht den EinfluB yerschiedener Warmebehandlung (Gluhen, Normalgluhen, Tempern, 
Tempern +  Nachlaufen, Zementieren, Zementieren 4 - Tempern) auf die Eigg. von 
grauem GuBeisen. Die mechan. Eigg. werden bei gewóhnlichein GuBeisen am meisten 
yerbessert durch Normalgluhen, bei Qualitats- u. SpezialguB (Ni- u. Ni-Cr-GuB) durch 
Tempern u. Nachlaufen. AuBer (in einigen Fallen) Gluhen u. Tempern m it u. ohne 
yorhergehendes Zementieren erhóhen die untersuchten Warmebehandlungsmethoden 
im allgemeinen die Angreifbarkeit durch verd. HC1 u. H 2S 04, dagegen wird die Rost- 
bestandigkeit in  W. ansekeinend yerbessert. Durch Normalgluhen (fiir sich oder nach 
Zementieren) u. durch Zementieren m it nachfolgendem Tempern wird die VerschleiB- 
harte erheblich yerbessert, durch gewohnliches Gluhen jedoch yerschlechtert. Die 
mit der Warmebehandlung yerbundene Strukturanderung ist im allgemeinen nicht 
sehr deutlich erkennbar, meist werden Ubergangsstrukturen erhalten. (Metallurgia 
ital. 24. 929—45. Dez. 1932. Sesto S. Gioyanni, Wiss.-Techn. Inst. E. B r e d a .) R. K. Mii.

A. Koch und E. Piwowarsky, Einflup des KoJilenstoffgehaltes au f dasGefiige und 
die Festigkeitseigenschaften des grauen OuPeisens, unter Berucksichiigung verschiedener 
Siliciuingehalte, GiePtemperałuren und Wandstarken. Es wurden Schmelzen m it C-Gehli. 
zwischen 2,6 u. 3,5% u. Si Gehh. zwischen 1,6 u. 2,5% im BRACKELSBERG-Ofen her- 
gestellt u. zu Probestaben m it 22—67 mm Durchmesser yergossen. In  der Auswertung 
der Versuchsergebnisse wird auf den EinfluB des C u. Si auf den Graphitgeh., das 
metallograph. Gefiige u. die Festigkeitseigg. eingegangen. (GieBerei 20. 1—7. 6/1.
1933. Duisburg u. Aachen.) W e n t r u p .

Arthur Jung, Erfahrungen mit Rohrenboden fiir  Konrerter. Die H altbarkeit von 
Konyerterboden, dereń Lócher yor dem Brennen m it Holznadeln oder Eisenrohren 
yersehen wurden, sowie der EinfluB der beiden Ausfiihrungsformen auf die Blasezeit
u. das Ausbringen (Auswurf) werden yerglichen. (Stalli u. Eisen 52. 1285— 88. 29/12.

Dez. 1932.) K uno  W o l e .

1932, Peine.) W e n t r u p .
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H. H. Shepherd, Erfaliruńgen mit dem „balanced blast‘'-Kuppdofen. Die Tlieoric, 
die der Entw. des „balanced blast“ -Kuppelofens zugrunde liegt, wird besprochen. E n t
sprechend der Absicht, in der Schmelzzone nur CO bei der Verbrennung des Kokses 
zu erzeugen, sind die Hauptdiisen m it besondercr Regelung yersehen, auch dio Hilfs- 
diisen, die der W eiteryerbrennung des CO zu C02 dienen, sind einzeln einzustcllen. 
W eiterhin wird der Umbau eines 60 Zoll-Ofens u. sein Betrieb bcschrieben, wobei 
die Móglichkeit, billigeren Koks zu yerwenden, besonders erórtert wird. (Eoundry 
Trade J . 47. 399—401. 29/12. 1932.) W e n t r u p .

J. H. Hruska, Ferligmachen von StaJdchargen. I .—IV. Die Gesichtspunkte, die 
beim Ecrtigmachen yon Stahlchargen zu beachtcn sind, werden zusammengestellt. 
Die Lóslichkcit von 0 2 in reinem, sowie Mn-legiertem Eisen, sowie der 0 2-Geh. yer- 
sehieden hergestellten Eisens wirdangegeben. W eiterhin wird der 0 2-Geh. der Schmelzen 
vor,der Desoxydation erórtert. Dic yerschiedenen Methoden der Desoxydation (yoll- 
stiindige, halbe, in  Pfanne oder Ofen), der EinfluB der Ofenart u. -gróBe auf die Des- 
oxydation u. die yerschiedenen iiblichen Desoxydationsmittel insbesondere die Des- 
oxydation m it Al, Mn-Si-Legierungen, Ti, B-Legierungen u. U-Lcgierungen werden 
kurz besprochen. Dic Eaktoren, welche die GieBgeschwindigkeit beim GieBen aus 
Pfannen m it BodenverschluB beeinflussen, werden zusammengefaBt. (Blast Eurnace 
Steel P lan t 20. 705— 07. 771—73. 838—40. 894—95. 904. Dez. 1932.) W e n t r u p .

H. Roth, Magnetstalil und magnetisclie Mcfimethoden. Vortrag uber dio magnet. 
Eigg. von Cr-, W- u. Co-Magnetstahl u. die MeBapp. unter besonderer Boruckeichtigung 
des Magnetstahlpriifers von H a r tm a n n  & B r a u n . (Jernkontorets Ann. 116. 537— 49. 
1932.) R . K . Mu l l e r .

A. Okkenhaug, Spezial- oder Koldenstoffstald zum Gesteinsbokren. Die Unters. der
Bohrleistungen zweier Spezialstahle u. eines C-Stahles ergab keine Unterschiede. 
(Tidskr. Kemi Bergvaes. 11. 135—36. 1931.) W e n t r u p .

P. Rontgen und R. Buchkremer, Der Einflu/3 von melallischen Vemnreinigungen 
au f die technische Zinkeleklrolyse. Vff. untersuchen im AnsehluB an friihere Arbeiten 
(vgl. C. 1932. I. 1001) den EinfluB metali. Verunreinigungen, wie Cu, Co, N i, As, Sb, 
Fe, Cd, sowie den EinfluB der krit. Stromdichte u. der Wasserstoffiiberspanming auf 
den Verlauf der Zinkelektrolyse, insbesondere auf die Stromausbeute, sowie die chem. 
u. physikal. Beschaffenheit des kathod. Nd. Vff. diskutieren yor allem die an der 
Kathode bei manchcn Verunreinigungen (besonders bei Cu u. Ni) auftretenden 
Korrosionserscheinungen, u. nehmen an, daB die Intensitat der Korrosion durch die 
Potentialdifferenz zwischen Zn u. Eremdmetall, durch die Hohe der krit. Stromdichte 
an dem abgeschiedenen Fremdmetall, sowie durch die Anzahl der Korrosionsherde, 
d. li. durch die Anzahl der abgeschiedenen Eremdmetallkrystalle, bestimmt wird. — 
Im  einzelnen wurde folgendes beobachtet: Cu u. ahnlich Co scheiden sich schon aus 
recht verd. Lsgg. in relatiy groBen Mengen ab, u. geben so zur Schwammbldg. AnlaB, 
wahrend sich bei groBeren Mengen Cu oder Co (etwa 1000 mg/l) infolge Wiederauflósung 
fast gar kein Zink mehr abschcidet. Doch fiłllt die Ausbeute m it zunehmendem Geh. 
an Eremdmetallen bei Cu stiirker ais bei Co. — Beim N i ist infolge des niedrigeren Eigen- 
potentials die Abschcidung aus verd. Lsgg. u. dam it dio Anzahl der Korrosionsherde 
geringer ais beim Cu, andererseits aber der Aktionsradius fur die Korrosion gróBer. So 
bilden sich infolge Wiederauflósung u. Wiederabscheidung des Zn in benachbarten 
Zonen auf der Kathode cigenartige Streifenmuster heraus. — A s  u. Sb haben eine sehr 
niedrige krit. Stromdichte, neigen aber stark  zur Bldg. von schutzenden Deckhiiutclien, 
u. gebon dam it zu einer starken Warzeń- u. Knospenbldg. AnlaB. Dabei setzt Sb von 
allen lmtersuchten Metallen dio Stromausbeute am stiirksten lierab. Doch kann diese 
Wrkg. durch kleine Zusatze yon Koli., wie Gelatine, erheblich abgeschwacht werden. -— 
Auch beim Cd wurde eine starkę Knospenbldg. gefunden, die aber, da Cd keine Deck- 
hautehen bildet, im Gegonsatz zu Sb u. As darauf beruht, daB gerade die Cd-Krystalle 
sich yorzugsweise m it Zn bcdecken. — Fe konnte erst bei Gehh. von etwa 5000 mg/l 
spurenweise im Zn-Nd. nachgewiesen werden, wobei gleichzeitig Korrosion einsetzt. 
(Metali u. Erz 29. 449—56. Nov. 1932.) Co h n .

Alfred H. Loveless, Bausloffefiir chemische Fabriken. I II . Blei. (II. vgl. C. 1932.
II. 1673.) (Ind. Chemist chem. Manufacturer 8. 289—90. 310— 12. 352—53. Okt. 
1932.) E r ie d e m a n n .

B. Blumentbal und M. Hansen, Uber den Einflu/3 von Cadmium und Blei au f die 
Eigenschaflen des Aluminiums. Die Verss. wurden an Legierungen ausgefuhrt, die das 
Zusatzmetall in feiner Verteilung im Al enthielten. Die gleichmaBige Verteilung wurde
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jedesmal dureh Durclileuohtung mittels Róntgenstrahlen liachgewiesen. Fiir Legie
rungen, die im fl. Zustand heterogen sind, ist es notwendig, die feine Verteilung des 
Zusatzmetalls im fl. Al auf mechan. Wege bei Tempp. vorzunehmen, bei denen die 
Absetzgeschwindigkeit der Teilchen klein ist. Is t dann die GieB- u. Erstarrungsge- 
schwindigkeit groB genug, so ist eino feine Verteilung des Zusatzmetalles aueh im 
festen Zustand gewahrlcistet. — Die Al—Cd- u. Al—Pb-Legierungen lassen sich k. u. w. 
walzen, schmieden u. ziehen. Cd bewirkt eine geringe Erhóhung der Zugfestigkeit 
der normalisierten Legierung. Dureh Ausharten lassen sich Zugfestigkeit u. Hartę 
noch weiter steigern; Dehnung u. Biegezahl gehen dadurch zuriick. Die Anderung der 
elektr. Leitfahigkeit ist nur gering. Pb zeigt keincn EinfluB auf die mechan. Eigg. 
von Al. Beim Korrosionsstandyers. t r a t  dureh Pb keine Anderung im Ge\vichtsverlust 
ein. An der Luft werden Al—Pb-Legierungen ebenso wic Rein-Al nicht angegriffen. 
Aus yergleichenden Zerspanungsverss. geht hervor, daB Pb die spanabhebende JBc- 
arbeitungsfiihigkeit des Al yerbessert. (Metallwirtsch., Metallwiss., Metalltechn. 11. 
G71—74. 683—85. 16/12. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser-W ilh.-Inst. f. Metallfor-
schung.) Go l d b a c h .

Hans Schmitt, Das Eloxalverfahren. Zusammenfassung. (Metallwirtsch., Metall
wiss., Metalltechn. 11. 689—90. 16/12. 1932.) L e s z y n sKI.

— , Zur Herstellung ozydfreien Berylliums. (Ygl. SLOMAN, C. 1933. I. 118 ) BeO- 
freies Be kann in einer Schichtdicke von 25 mm erhalten werden dureh Elektrolyse 
eines Bades aus 1 Gew.-Teil N aF u. 2 Gew.-Teilen BeF2 bei 650—700° m it Cu-Kathódo 
u. rotierender Graphit- oder Be-Anode in Ni- oder Graphittiegeln, ferner dureh Elektro
lyse von Be(N03)2 in fl. NH3 (B oo th  u. TORREY, C. 1932. I. 928) durcli Zers. von Be- 
Salzen unter LuftausschluB nach VAN Ar k e l  (aus B eJ2 wenig erfolgreich), . dureh 
Sublimation bei 1900° u. einem Druck von 0,05 mm Hg (in geringer Menge, jedoch 
sehr geschmeidiger Form), event. aueh dureh Desoxydation von BeO-haltigem Be. 
(Metallbórse 23. 18—19. 50—51. 14/1. 1933.) R. K. Mu l l e r .

Curt Agte, Das Hartmetall Widia in der Hand des Chemikers. Glas kann m it 
Widia (WC) gedrcht, gebohrt, gefrast, gehobelt u. m it Gewinden yersehen werden. 
Vf. zeigt ais Beispiele m it Widia bearbeitete Glasgeratc. Widia kommt ferner in Betracht 
fiir dio Bearbeitung yon Metallen, Isolierstoffen, Mauerwerk (z. B. Bohrungen in 
ICacheln), fur Kugeln, Schalen oder Pistills zu Mahlzwecken u. fiir Sandstrahldusen. 
(Chem. Fabrik 6 . 5—6. 4/1. 1933. Berlin-Lichterfelde.) R. K. M u l l e r .

N. Akulov und N. Briichatov, Uber eine Methode zur quantitaliven Untersuchung 
der Walztezlur. (Vgl. C. 1931. II. 2964.) Vff. yerwenden dio Messung der Abhangigkeit 
des Drehinoments einer runden Scheibc aus gewalztem ferromagnet. Materiał im starken 
Magnetfeld vom Winkel zwischen Walz- u. Feldrichtung zur quantitativen Unters. 
der W alztextur, wobei sie die qualitativen Ergebnissc der Rontgenanalyse zu Hilfe 
nehmen. Die Rcchnung geschieht unter der schemat. Annahme von 5 diskreten Lagcn 
der K rystallite u. das Ergebnis wird in dem prozentuellen Anteil der einzelnen Lagen 
wiedergegeben. Ais Beispiele werden weiches Fe, Transformalorenblech u. N i  in liart- 
gewalztem Zustand besprochen. (Ann. Physik [5] 15. 741—49. 15/12. 1932. Moskali, 
Uniy., Physikal. Inst., Magnet. Lab.) L. E n g e l .

P. C. Hermann, Neues Verfahren magnetischer Messungen an Blechstreifen. Vf. 
beschreibt ein MeBgerat zur Best. der Anfangspermeabilitat, Remanenz u. Ivoerzitiv- 
kraft u., zur Aufnahme von Magnetisierungskuryen u. Hysteresissehleifen an Blech
streifen von ferromagnet. Materialien, das dem vom Vf. (C. 1933. I. 299) beschriebenen 
ahnlich ist. Die erreichte Empfindhchkeit ist bei einer Stromstarke von 50 rnA in der 
JleBschleifo u. einem Skalenabstand von 1 m 4,5 cm/Oersted. Um die VerlaBlichkeit 
der Messungsergebnisse zu priifen, werden an Nicalloy (50% Fe +  50%  Ni) Messungen 
m it einem Streifen u. zum Vergleich m it einem Ring ausgefiihrt u. recht befriedigende 
Ubereinstimmung erzielt. Die Unterschiede (masimal 0,07 Gauss) sind wahrschein- 
lich auf UngleiehmaBigkeiten des Materials zuruckzufiihren. (Z. techn. Physik 14. 
39—44. 1933. Berlin-Reinickendorf, Forsch.-Inst. d. A.E.G.) L. E n g e l .

Hans A. Horn und Karl Tewes, Was mufi der ScliweiPfachmann uber Metallo
graphie wissen ? An Hand des Diagrammes Eisen-Kohlenstoff beschreiben Vff. die yer- 
schiedenen Gefugearten, die beim autogenen u. elektr. Schweiflen yon Stahl auftreten. 
Aueh die Arbeitsmethoden der Metallkunde finden. soweit sie fur die SchweiBtechnik 
yon Bedeutung sind, gebiihrendo Beachtung. Die Arbeit enthalt eine groBe Zahl von 
Gefiigebildem. (SchmelzschweiBg. 11. 114—15. 178—81. 225—27. 251—54. 261—64. 
Dez. 1932. Berlin-Charlottenburg.) L u d e r .
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F. R. Hensel und E. I. Larseil, Mctallurgie einiger Variablen bei der Lichtbogen-
schweiflung. (Vgl. C. 1932. II. 1070. 1933. I. 120.) Verschicdenheiten bei der Licht- 
bogenschweiBung, welche die Analyse des abgescliiedenen Metalls beeinflussen, werden 
besproehen. Zunehmcnde Bogenlange bzw. Voltzahl entsprićht steigendem Ns-Geh., 
abnehmender Schlagfestigkeit u. Dehnung; ebenso nelnnen Mn- u. Si-Geh. ab. Seliwei- 
Bung in einem 3" tiefcn Loch eines Stahlblookes zeigt besonders starkę Yeranderung 
der Analyse gegeniiber SehweiBung in freier Luft. Auch Yerwendung von Wechsel- 
oder Gleichstrom ergibt wesentliclie Unterschiede der Analyse. C- u. Mn-Geh. ist bei 
Wechselstrom hoher, die N2-Absorption ist beim Kohlenstoffgleiclistrombogen 3 x  so 
groB wio bei Wechselstrom. Dio Umhiillung der SchweiBelektroden ist ein wesentlieher 
Faktor, kann jedoch, da nicht genau bekannt, nicht naher behandelt werden. Dio 
Gasatmospliare in der Nalie eines Lichtbogens zeigt Verringerung des 0 2-Geh. Ver- 
wendbarkeit der Mc QuAiD-EHN-Probe. Der EinfluB eines Alterungsyers. (Aus- 
walzen um 10°/o u. Erwarmen auf 300°) auf vcrscliiedenes Schweiflmaterial wird gepriift, 
oline jedocli allgemein deutbare Resultate zu ergeben. (Metals and Alloys 3. 250—54. 
256. Nov. 1932. Westinghouse Elec. a. Mfg. Co.) Za p p n e r .

— , Die Kaltvercliromungsbdder. Die Yerchromung im k. Bado bietet neben der 
Ersparung der Badbehcizung u. der Yerminderung der schiidlichen Diimpfe ais Vorteile 
die Verbesserung des Streuverm6gens u. dadureh eine Herabsetzung der notwendigen 
Stromdichte, sowie eine erhóhte H artę der Uberziige. — Es wird iiber giinstige Ergeb- 
nisse m it dem „Cromolit“ -Bade ( B re ra ,  P a g l i a  & Ca, Turin) bei Arbeitstempp. 
zwischen 12 u. 22° berichtet. (Ind. chimiąue 19. 891—92. Dez. 1932.) K u tz e ln ig g .

R. A. Claussen und H. L. Olin, Einige neue organische Zusatzagenzien fu r  die 
Verkadmung. Nach Besprechung der zahlreichen, bislier Yorgesclilagenen u. meist 
durch P aten t geschiitzten Zusatze wird iiber Verss. m it den folgenden Zusatzagenzien 
berichtet: 1. „ S t e f f e n s  waste“ , ein Prod., welches bei der Entzuckerung der Riiben- 
zuckermelasse anfallt, 2. Kornwcicliwasser, ein Abfallprod. der Starkeindustrio. Es 
werden Yergleiche m it der Wrkg. von Casein, sowie von „Gulac“ u. „Bindex“ (Prodd. 
aus Sulfitablauge) angestellt. Das Streuvermogen ist bei Verwendung der neuen Mittel 
besser ais bei der yon Gulac. Optimale Stromdichte: 3,5—5 Amp./qdm. (Trans, eleetro- 
chem. Soc. 63. 8 Seiten. 1933. Iowa, Uniy. Sep.) K tjtz e l ń ig g .

H . Rohrig, Zur Akimomchen Theorie der Struklurkorrosion. An eine Veróffent- 
liehung von Aki^iow (vgl. C. 1933. I. 122) ankniipfend te ilt Vf. einige Beispiele zu 
dem dort angeregten Beobachtungsverf. fur Korrosionsunterss. m it. Beim Atzen yon 
metallograph. Schliffen bleiben bei Al—Cu-Legierungen die Cu-Aluminidkrystalle, 
beim Rein-Al die Si- u. die Fe-Aluminidkrystalle blank u. unangegriffen, wahrend 
die unedlere Grundmasse, der Al-Mischkrystall in der TJmgebung der Einschliisse aufgel. 
wird. — Die Bldg. schiitzender Filmo erstreckt sich nicht immer iiber dio gesamte 
Oberflache. Bei der Iiorrosion yon Al-Blechen in 3°/0 NaCl-Lsg. m it H 20 2-Zusatz 
zeigt sich auf dem sonst dunkel ycrfiirbten Blech um die ausgeschiedenen Si- u. Al3Fc- 
Krystallo ein heller Saum, an dem es wegen H-Abscheidung nicht zur Filmbldg. kommt. 
Auch fur den Fali, daB die K ornm itte yon Misehkrystallen zur Anodę wird, werden 
Beispiele gebracht. (Korros. u. Metallschutz 8. 313—-14. Dez. 1932.) Go l d b a c h .

G. W . Akimow, Metalle und Legierungen bei hohen Temperaturen. I. Gaskorrosion 
von Kohlenstoffstahlen bei hohen Temperaturen. Die Gaskorrosion yon C-haltigen Stahlen 
besteht im wesentlicken in 2 Vorgiingen: 1. Oxydation des Metalles, u. 2. Oxydation 
des C (Entkoklung). Zu ihrer Unters. wurde ein Elektrostahl, enthaltend 0,58°/o C,
0,26°/0 Mn, 0,18°/0 Si, 0,02°/o S u. 0,025°/o P  yerwendet. Die Gesehwindigkeit der beiden 
Teilprozesse ist yerschieden, u. von der Temp., der Dicke der entkohlten Schicht u. 
der Oxydschicht abhangig. Die Zeitkurye des Prozesses folgt nicht der einfaehen 

. parabol. Abhangigkeit, da der Vorgang kompliziert wird durch die Ggw. der entkohlten 
Schicht u. dio Bldg. yon Bissen in dem Oxydfilm. Die sichtbare Entkohlungszone hat 
bei geniigender Dieke die S truktur yon eingestrahlten FeiTitkornern. Die Beziehung 
zwischen Temp. u. Gaskorrosion wird ebenfalls durch eine komplizierte Exponential- 
funktion ausgedruckt. Die Kurve zeigt einen krit. Punkt u. muB in 2 unabhangige 
Zweige geteilt werden, entsprechend der Gaskorrosion yon a- u. y-Eisen; letzteres hat 
kleinere Oxydationsgcschwindigkeit. W.-Dampf beschleunigt die durch Luft bewirkte 
Korrosion. Die Gaskorrosionsgeschwindigkeit ist keine einfache Funktion des C-Geh.; 
die Abhangigkeit ist bei yerseliiedenen Tempp. u. yerschiedener Dauer des Prozesses 
yerschieden. Geharteter Stalli wird imierhalb 230—350° langsamer oxydiert ais ge- 
gliihter. \ rerformung erhóht die Gaskorrosion. (U .S.S.R. sci. Res. Inst. supremo
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Counoil Nat. Econ. Nr. 459. Transact. Central Aero-Hydrodynam. Inst. Nr. 90. 
3 — 4 4 .) ScHONFELl).

G. W. Akimow, Die Korrosion an Nietverbindungen bei Duraluminkonslruktionen. 
(Vgl. C. 1932. II . 1505.) Bei Duraluminkonstruktionen t r i t t  an Nietstellen infolge des 
Potentialunterschiedes zwischen Blech u. N iet erhdhte Korrosion auf. Der Potential- 
unterschied wird auf den yersehiedenen Cu-Geh. der fur die Nieten u. Bleche ver- 
wandten Werkstoffe zuriickgefuhrt. Die Unters. ergab, daB ein Unterschied im Cu- 
Geh. bis zu 2,5% auf die Korrosion des Nietmaterials allein keinen merklichen EinfluB 
hat. Bei Kombination m it dem Blechmaterial wirken Nieto m it niedrigerem Cu-Geh. 
ais das Blech ais Anodę, m it hóherem Cu-Geh. ais Kathode. Auf Grund der Begel 
iiber den EinfluB der Anoden- u. Kathodenoberflache wird empfohlen, zur Verringerung 
der Korrosion der Nieten dereń Cu-Geh. gegenuber dem des Bleches zu erhóhen. (Korros. 
u. Metallschutz 8- 309—13. Dez. 1932.) GoLDBACH.

Antoine M. Gaudin, Salt Lalce City, V. St. A., Schaumschwimmverfahren. Ais 
Aktivator bei der Flotierung yon Zinkerzen wird ein Ditliiocarbamat, besonders das 
Diisoamylammoniumsalz der Diisoamyldithiocarbaminsaure yerwendet. Der pn-W ert 
der Triibe wird zwischen 7 u. 10 gehalten. (A. P. 1 879 871 vom 1/8. 1929, ausg. 27/9. 
1932.) Ge is z l e r .

Foundry Materials, Inc., Ljaidhurst, Ohio, iibert. von: Edwin A. Inkley, 
Lyndhurst, Formsandmischung, besonders fiir StahlguB, bestehend aus Formsand, der 
mit 3—10% einer Lsg. folgender Zus. angemacht ist: 80—90% einer Lsg. von Wasser- 
glas yon 40° Bć., 2—7%  kolloidaler Ton, Rest W. Die M. ist selbsthiirtend. Dio aus 
ihr hergestellten Formen besitzen glatte Oberflache u. geniigende Porositat. (A. P. 
1 879 272 vom 21/2. 1931, ausg. 27/9. 1932.) Ge is z l e r .

Benjamin F. Wallace, Brooklyn, New York, Formpuder fiir griine Sandformen, 
bestehend aus einer Mischung von schwer osydierbarem Graphit, RuB, der durch Zers. 
von gasfórmigen KW-stoffen erhalten wurde, in einer Menge von iiber 10% u. hóch- 
stens 10% eines Bindemittels. Eine geeignete Mischung wird z. B. hergestellt aus 
66 Teilcn amorphem Graphit, 66 Teilen Flockengraphit, 66 Teilen RuB u. 23 Teilen 
einer Tragantgummi-Glycerinlsg., die -nie folgt hergestellt wurde: 1 Teil Tragantgummi 
wird in 20 Teilen W. gel. Zu der Lsg. werden 2 Teile Glycerin gegeben. Die Mischung 
wird unter standigem Riihren unter Erhitzen auf 120—130° getrocknet. Sie zieht 
kein W. an u. laBt sich in mehreren Schichten auf die Form ohne abzublattern auftragen. 
(A. P. 1 868 646 vom 13/8. 1929, ausg. 26/7.1932.) Ge is z l e r .

Copper Deoxidation Corp., New York, Herstellung uon Formstuclcen aus Metallen 
oder Legierungen unter Ausschlufi des Sclimelzweges. Die Metallpulvcr oder kleinen 
Metallstiicke werden durch Abbeizen yon Verunreinigungen, wie Oxyden, Sulfiden, 
Carbonaten oder Sulfaten, befreit, dann in nicht oxydierender Atmosphare auf eine 
Temp., die zwischen der Rekrystallisationstemp. u. dem F. des Metalles liegt, erhitzt u. 
schlieBlich zu Formstucken verprcBt. Das Verf. eignet sieh besonders zur Behandlung 
von Zn, Sn, Al oder Pb u. Legierungen dieser Metalle, wie Messing oder Bronze. Wenn 
man ein Arbeiten in reduzierender Atmosphare yermeiden will, dann kann man die 
gereinigtcn Metallteilchen m it Cu uberziehen. Es ist dann móglich, in einer Atmosphare 
aus H 2 u. H 20-Dampf zu arbeiten, die billig lierzustellen ist. (E. P. 377 640 vom 10/6. 
1932, ausg. 18/8. 1932. A. Prior. 10/6. 1931.) Ge is z l e r .

Raymond Foss Bacon, Bronxville, V. St. A., iibert. von: Rocco Fanelli und 
J. Bencowitz, New York, Chlorieren von Pyriten unter Gewinnung von Scliwefel. Der 
ChlorierungsprozeB wird so geleitet, daB neben freiem S, der verdampft, FeCl2 gebildet 
wird, das durch Behandlung m it einem Gemiseh aus Dampf u. Luft bei einer Temp. 
zwischen 440 u. 600° in Fe20 3 u. HC1 umgesetzt wird. Das HCl-Gas wird getrocknet u. 
zusammen m it Luft bei Tempp. zwischen 205 u. 530° iiber einen K atalysator, z. B. 
ein Chlorid oder Sulfat von Cu oder Ni geleitet. Das gebildete Cl2 wird nach Reinigung 
von unzers. HC1- u. yon W.-Dampf in den ChlorierungsprozeB zuriickgefuhrt. Nach
E. P. 375795 soli das bei der Chlorierung gebildete FeCL bei 300—350° m it Cl2 zu 
FeCl3 aufchloriert werden, das bei 300—400° m it W.-Dampf in Fe20 3 u. HC1 umgesetzt 
wird. (E. PP. 375 370 und 375 795 yom 25/2. 1931, ausg. 21/7. bzw. 28/7. 1932.
A. Prior. 25/2.1930.) Ge is z l e r .

Birger Fjeld Halvorsen, Norwegen, Aufarbeitung von sulfidischcn Eisenerzcn. 
Dio Erze werden nur m it so yiel Luft oder anderen 0 2 enthaltenden Gasen geróstet, 
daB sich nur das Fe oxydiert, wahrend der S elementar abgetrieben u. kondensiert wird.
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Die geringe Menge S 02, die sich in den Abgasen von der Kondensation findet, wird 
dadurch nutzbar gemacht, daB man die Abgase im Kreislauf ftihrt. Bei BeriihTung mit 
frischem Erz wird S 03 zu elementarem S umgesetzt. Das bei der Róstung erhaltene 
]?e30 4 wird m it H 2 zu Metali reduziert. (F. P. 730 585 vom 27/1. 1932, ausg. 18/8. 1932. 
N. Prior. 30/1. 1931.) Ge is z l e r .

Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Dusseldorf, Baustahl. Der Geh. an C soli 
unter 0,12% liegen. Die Gelih. an Si, Mn u. Cu bewegen sioh zwischen 0,6 u. 1,0%,
0,8 u. 2,0%, bzw. 0,5 u. 2,0%. Cr kann in  den Grenzen von 0,1 bis 1,5% vorlianden 
sein. Der Werkstoff besitzt eine Zugfestigkeit von iiber 50 kg pro qmm, eine Elastizitats- 
grenze von 70% der Zugfestigkeit u. eine Delmung, die hoher ist ais dio eines Stahles 
von gleiclier Zugfestigkeit. (F. P. 729 310 vom 6/1. 1932, ausg. 21/7. 1932. D. Prior. 
9/1.1931.) Ge is z l e r .

Thos. Firth & John Brown Ltd., England, Versticken von Clirom- und ton auste- 
niłischen Chrom-Nickdstćihlen. Die Gegenstande werden vor der Einw. der dio Ver- 
stickung lierbeifuhrenden Gase m it reduzierenden Gasen, besonders m it nascierendem H, 
behandelt, z. B. indem man die Gegenstande in HC1 cintaueht. Die auf den Werk- 
stoffen vorhandenen, passiyierend wirkenden Oxyde werden durch die Behandlung 
entfernt u. eine wirksamere Nitrierung wird erreicht. (F. P. 730 766 vom 30/1. 1932. 
ausg. 24/8. 1932. E. Prior. 25/2. 1931.) Ge is z l e r .

Hirsch Kupfer- und Messingwerke Akt.-Ges., Finów, Mark, Herstdlung von 
nicht rostenden Chromstahllegierungen. Die Behandlung des Stahles zur Verminderung 
des Geh. an C wird in einem Induktionsofen yorgenommen. Aus der gebildeten ehrom- 
haltigen Schlacke wird das Cr durch silico- oder aluminotherm. Red. wieder in die 
Legierung ttbergefuhrt. Die Entarm ung der Schlacke kann auch mittels kohlenstoff- 
reiehen Eisen-Chromlegierungen erfolgen. (E. P. 377 951 vom 30/1. 1931, ausg. 1/9. 
1932. D. Prior. 31/12. 1930.) Ge is z l e r .

Firth-Sterling Steel Co., M eKeesport, Pen., Stahllegierung m it einem Geh. an  C 
von hóehstens 1,0%, an Cr von iiber 6% , an Ni von 0,5 bis 20,0% u. an Al von 2,5 
bis 8,0%- Die Legierungen werden zur Erzielung eines m artensit. Gefiiges bei 975 
bis 1250° gegluht. Durch den Zusatz von Al wird die H artę der Legierungen erhóht, 
ohne daB ihr W iderstand gegen korrodierende Einflusse herabgemindert wird. (E. P. 
378 478 vom 13/3.1931, ausg. 8/9.1932.) Ge is z l e r .

Heraeus-Vacuumschmelze Akt.-Ges., H anau a. M., Herstdlung von kohlenstoff- 
freien Legierungen. Kohlenstoffhaltige Legierungen werden im SchmelzfluB m it Oxy- 
dationsmitteln in einer Atmosphare von I i ,  behandelt. Bei der Entkohlung von Ferro- 
chrom oder Chromstahl wird Chromoxyd ais Oxydationsmittel fiir den C verwendet. 
Man kann aueh aus Erzen durch Red. m it C, zweckmaBig im UnterschuB, kohlen- 
stoffreie Legierungen erschmelzen, indem man das Erz-Kohlegemiseh in einer Atmos- 
philre von H 2 auf einem Bad von dem Metali, dessen Legierung man herstellen will, 
einsclimilzt. (F. P. 731243 vom 10/2. 1932, ausg. 31/8. 1932. D. Prior. 9/10.
1931.) Ge is z l e r .

Continental Steel Corp., Kokomo, Indiana, iibert. von: Julian L. Schueler, 
Kokomo, Rostsichere Eisenlegierung, bestehend aus 0,1—0,3% Cu, 0,3—0,5%  Ni,
0,07—0,3% Cr, Rest in der Hauptsache Fe. Die Werkstoffe eignen sioh besonders zur 
Herst. von Drahtziiunen, Bedachungsplatten u. Dachrinnen. (A. P. 1 874 814 vom 
27/11. 1931, ausg. 30/8.1932.) Ge is z l e r .

Bonney-Floyd Co., Columbus, Ohio, iibert. von: H. Alton Mitchell und Alfred 
W. Gregg, Columbus, Eisenlegierung m it naclistohender Zus.: 2—12% W, 1—-10% Cr,
0,1—5,0% Ni, 0,1—8,0% Al, 0,1—2,0% V, 1,75—4,0% C, 0,5—2,0% Mn, 0,2—3,0%  Si, 
Rest Fe. Die Werkstoffe werden besonders in den Fallen verwendet, bei denen es auf 
hohc VerschleiBfestigkeit ankommt. GemaB A. P. 1876724 wird vorgeschlagen, die 
angegebenen Legierungen zur Herst. von SchweiBstaben zu yerwenden. (A. PP. 
1876 724 u. 1 876 725 vom 16/1. 1930, ausg. 13/9.1932.) Ge is z l e r .

British &Dominions Feralloy Ltd., London, Herstdlung von Eisen-Aluminium- 
legierungen. Zur Vermeidung der Bldg. von Aluminiumkratzen, die infolge einer Ver- 
klebung des Tiegels seine Lebensdauer yerringern u. auBerdem GuBfehler bedingen, 
schm. man die Legierungskomponenten in Ggw. yon CaF2 ein. (Schwz. P. 153 249 
vom 14/10. 1930, ausg. 1/6. 1932. E . Prior. 21/10. 1929.) Ge is z l e r .

American Smelting & Refining Co., New York, iibert. yon: Luther Willis 
Lennox, Pało Alto, Cahfornien, und Horatio Seymour Wildman, Chihuahua, Mexico, 
Abróstung von komplexe7i Zinkerzen. Die Erze werden in iiblicher Weise bis auf einen
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Geh. von 1 bis 3%  S herunter geróstefc. Ohne das Rostgut abzukiihlen wird ihm dann 
ein Chlorierungsmittel, wic NaCl, bcigcmisclit. Es wird dann so lange weitęrerhitzt, 
bis die Verunreinigungcn (Pb u. Cu) u. die Edelmetalle verfluchtigt sind. Dio Temp. 
darf dabei naturlich nicht so liocli gesteigert werden, daB dio Zinkverbb. verdampfen. 
(A. P. 1 883 234 vom 7/2. 1929, ausg. 18/10. 1932.) Ge is z l e r .

American Smelting & Refining Co., New York, ubert. von: Bruce W. Gonser, 
Amarillo, Texas, Entfemung von Cadmium und Blei aus Zinkerzen. Die feuchtcn Erze 
werden m it NaCl u. Kohle gemischt u. die Mischung auf einem Verblaseapp. gesintert. 
Dio Temp. wird so hoch gehalten, daB die Hauptmenge des Cd vcrfliichtigt wird. Eine 
Pb-Verfliichtigung wird durch eine rasche Abkiihlung der Charge von der Rk.-Temp. 
vermicden. Der Geh. der Beschickung an S soli unter 4%  betragen. Das Sintergut 
wird dann zcrkleincrt, angefeuchtet, wiederum m it NaCl u. Kohle gemischt u. dic 
Mischung bei hoherer Temp. unter Verfliichtigung des Pb verblasen. Eine Yerfluchtigung 
yon Zn wird dadurch vermieden, daB die Beschickung nur kurze Zeit auf der Ver- 
fluchtigungstemp. des PbCl2 gehalten wird. (A. P. 1 883 235 vom 12/10. 1929, ausg. 
18/10.1932.) Ge is z l e r .

American Smelting & Refining Co., New York, ubert. von: Jesse Oatman 
Betterton, Omaha, Nebraska, Eińbringen von Arsen in  HartUeilegierungen. Das ge- 
sclimolzene H artblei wird bei einer Temp. von etwa 470° m it Hilfe von Ruhrfliigeln 
derart geruhit, daB sich ein Strudel bildet, in den ein Gemisch von As20 3 u. Red.- 
Mitteln (Kohle oder Feinkoks) eingetragen wird. Dio Mischung wird auf diese Weisc 
unter die Oberflache gezogen u. in dem Metali verteilt, ohne daB sie m it Luft in Be- 
riihrung kommt. (A. P. 1 882 749 vom 16/3. 1929, ausg. 18/10. 1932.) Ge is z l e r .

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, Pen., ubert. von: Ralph B. Derr, 
Oakmont, Pen., Aufarbeitung von Aluminiumfolienabfallen, die m it Papier oder einer 
anderen organ. Substanz yorbunden sind. Die Abfalle werden, Yorzugsweise im ge- 
preBten Zustand, in nicht oxydierender AtmosphiŁre bis zur Yerkolilung der organ. 
Substanz erhitzt (450—550°). 85—90% der organ. Stoffo werden auf diese Weisc 
abgetriebcn. Die Kohle wird dann in schwach oxydierendcr Atmosphare verbrannt. 
Das Al wird nicht m it oxydiert. Nach A. P. 1869844 werden dic in  einem korbahnlichen 
Behalter befindlichen Abfalle in einen Ofen m it durchlochtem Boden eingesetzt, durch 
den h. reduzierende Gase strómen. (A. PP. 1 869 844, 1 869 886 Yom 9/4. 1931, 
ausg. 2/8. 1932.) Ge is z l e r .

Horace Campbell Hall, Derby, England, und Tennyson Fraser Bradbury, 
Dcrby, Aluminiumlegieruns), bestehendaus 3,5—5,0%  Cu, 2,0—3,5% Mg, 2,0—3,7% Ni,
0,05—0,7% Fe, 0,5—1,5% Si, bis zu 0,2%  Ti, bis zu 0,3%  Mn, Rest Al. Die Legie- 
rungen besitzen hohe VerschleiBfestigkeit, so daB sie sich zu Herst. von Kolben be- 
sonders gut eignen. AuBerdem sind sie durch eine Warmebehandlung bei verlialtnis- 
maBig niedriger Temp. vergutbar. Man erhitzt sie 10—24 Stdn. bei einer Temp. zwi
schen 150 u. 185° u. schreckt dann in W. ab oder laBt sie an der Luft erkalten. (E. P. 
379 004 Yom 4/6.1931, ausg. 15/9.1932. Zus. zu E. P. 323 353; C. 1931. II. 
1053.) Ge is z l e r .

Horace Campbell Hall, Dcrby, England, Vergutung von ausscheidungsliartungs- 
fahigen Aluminiumlegierungen. Dio Werkstoffe werden wie iiblich bei einer Temp. 
zwischen 480 u. 540° gegliiht. Hierauf wird die Absclneckung durch Eintauchcn in 
ein auf eine Temp. zwischen 110 u. 180° erhitztes Olbad vorgenommen. Eine besonderc 
AnlaBbehandlung eriibrigt sich. (E. P. 382 422 vom 24/10. 1931, ausg. 17/11. 
1932.) Ge is z l e r .

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, Pen., iibert. von: Basil T. Horsfield, 
Louis W. Kempf und William L. Fink, V. St. A., Aluminium-Siliciunilegierungen m it 2 
bis 25% Si u. 0,03—2,0%  Be. Die Werkstoffe kónnen auBerdem noch Ni, Cu, Zn u. Mg 
enthalten. Sie besitzen in gegossenem Zustand eine von Lóchern u. Schrumpfrissen 
freie Oberflache. (A. P. 1 879 748 vom 15/1. 1930, ausg. 27/9. 1932.) G e is z l e r .

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, Pen., iibert. von: Theodore W. Bossert, 
New Kensington, Pen., Aluminium-Manganlegierung, bestehend aus 0,75% Mn,
0,2—0,5%  Cu, Rest Al. Dic Legierungen besitzen den Vortcil, daB infolge des Geh. 
an Cu ein Kornwachstum bei der mechan. Verarbeitung oder der Warmebehandlung 
nicht ein tritt. (A. P. 1 869 996 vom 19/6. 1930, ausg. 2/8. 1932.) Ge is z l e r .

Fritz Hansgirg, Radenthein, Osterreicli, Gewinnung von Magnesium durch Red. 
Yon MgO m it C (Koks oder Kohle), Verfluchtigung des reduzierten Metalles u. Kon- 
densation in Pulverform. Um eine Reoxydation der Magnesiadampfe durch bei der
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Red- gefaildetesCO wiihrend der Abkiihlung zu vermeiden, schrcckt man sio m it einem k., 
reduzierend wirkenden Gas, z. B. H 2, ab. Das Abschreckgas kann nach Abscheidung 
des Mg u. nach Entfernung des CO immer wieder yerwendet werden. (A. P. 1 884 993 
yom 14/7. 1932, ausg. 25/10. 1932. Oe. Prior. 8/7. 1931.) Ge is z l e r .

Guy Gire, und Robert Fouętuet, Paris, Gewinnung von Magnesium aus oxyd. 
Ausgangsstoffen. Die Red. erfolgt m it Si oder einer Si enthaltenden Legierung, z. B. 
Ferrosilicium, oder einem Silicid, z. B. Mg,Si, im Vakuum oder in einer reduzierendon 
Atmosphare untor leichtem tlberdruck unter Verfluchtigung des Mg. Zur Gewinnung 
der nicht yerfluchtigten Reste des Mg aus dem Ruckstand schm. man ihn in einem 
elektr. Ofen m it einem UbcrschuB von C u. S i02 u. yerwendet das gebildęte Mg2Si 
ais Red.-Mittel fiir eine neue Charge. (E. P. 382 899 yom 20/5. 1932, ausg. 24/11. 1932.
F. Prior. 21/5. 1931 u. F. P. 733 294 yom 21/5. 1931, ausg. 3/10. 1932.) Ge is z l e r .

American Magnesium Metals Corp., Pittsburgh, Pen., iibert. yon: John P. We- 
therill, Washington, Columbien, Magnesiumlegierung, bestchend aus 90—99% Mg, 
Rest Co. Sie weist liohe Fcstigkeitswcrte bei hohem W iderstand gegen korrodierende 
Einfliisse auf. Die Horst, der Legierung geschieht zweckmaBig dureh Eintragen yon 
metali. Co in ein Bad von Mg, das m it einer FluBmitteldecke (MgCl., KC1 u. NaF) 
yersehen ist. (A. P. 1 880 614 yom 8/5. 1931, ausg. 4/10. 1932.) Ge is z l e r .

American Magnesium Metals Corp., Pittsburgh, Pen., iibert. von: Raymund 
J. Norton, Washington, Columbien, Herstellung von Magnesium-Berylliumlegierungen. 
Mg u. Be werden in Abwesenheit von Luft langoro Zeit auf eino Temp. erliitzt, die ober- 
lialb des F. von Mg, aber unter dem von Be liegt. Man schlielBt z. B. die Metallo 
in eine eiserno Bombo ein, die m it MgO ausgekleidet ist u. erh itzt sie 5 Stdn. auf 950 
bis 1000°. Es en tsteht ein vollkommen homogenes Prod. (A. P. 1 880 467 vom 28/11.
1930, ausg. 4/10. 1932.) Ge is z l e r .

Eugen Assar Alexis Gronwall, Stockholm, Hartmetallegiemng. Gepulvertes 
W olframcarbid, gegebonenfalls in Mischung m it freiem W, wird m it mindestens 25% 
einer gepulverten Legierung gemischt, die 50—85% W  u. Co, Ni, Fe, Cr, Ti oder Mo 
einzeln oder zu mehreren ais Rest enthalt. Infolge des hohen F. der Hilfsmetallegierung 
kann man hoho Tempp. beim Sintern anwenden (1500—2000°). Hierbei treten  Rkk. 
zwischen dem Wolframcarbid u. den nicht gekohlten Metallen unter Bldg. yon Doppel- 
carbiden ein, die der Legierung liohe Zahigkeit yerleihen. Zur Erzielung eines fein- 
kórnigen Gefiiges soli sio yon der Sintertemp. rasch abgekiihlt werden. (E. P. 380 941 
vom 22/9. 1931, ausg. 20/10. 1932. Schwed. Prior. 23/4. 1931.) Ge is z l e r .

Eugen Assar Alexis Gronwall, Stockholm, Hartmelallegierung. Aus Wolfram- 
oxyden hergestelltes W m it einem Geh. an W von 95—98% wird m it LampenruB 
carburiert. Dem Carbid mischt man gepulyertes Co oder ein Gemisch von Co u. einem 
anderen Eisenmctall, z. B. Ni, in einer Menge von 2 bis 5%  zu, preBt, u. sin tert die 
Mischung gleichzeitig oder nacheinander. Das wie oben hergestellto Wolframcarbid 
sin tert bei etwa der gleichen Temp. wie das Hilfsmetall (1600—1700°), wodurch die 
Herahsetzung der Mengo des Hilfsmetalles móglich ist. AuBerdem wird ein besonders 
homogenes Prod. erhalten, das sich dureh holie Zahigkeit auszeichnet. Ais Hilfsmetall 
kann aueh eine Legierung von W m it einem Metali der Eisengruppe yerwendet werden. 
(F. P. 732 875 yom 9/3. 1932, ausg. 27/9. 1932.) Ge is z l e r .

Allgemeine Elektricitats-Ges., Berlin, Verbindung von Hartmelallplatlchen mit 
dem Schaftkorper von Schneidwerkzeugen dureh Schweifien, 1. dad. gek., daB in bekannter 
Weise an den Kanten des Hartm etallplattchens u. Schaftkorpcrs gebildete V- oder 
U-fórmige Rinnen mittels der atomaren Wasserstoffflamme m it SchweiBmetall aus- 
gefullt werden. — 2. dad. gek., dafi unm ittelbar nach dem SchweiBen das Hartmctall- 
plattchen m it dem Schaftkorper in Asbestpulvcr o. dgl. gepackt u. langsam zum Er- 
kalten gebracht wird. — Das auf den Schaftkorper aufgebrachto M ctallplattchen kann 
sich bis zu einem gewissen Grade ausdehnen u. zusammenziehen ohne zu brechon oder 
sich loszulósen. (D. R. P. 567187 KI. 49 h yom 1/2. 1930, ausg. 29/12.1932. A. Prior. 
31/1. 1929.) K u h l in g .

Fried. Krupp Akt.-Ges., Essen, Lotstabe, bestehend aus der gesinterten Mischung 
yon wenigstens einem Carbid der Carbide bildenden Schwermetalle o. dgl. Mo, Ti, U, 
V, B oder, besonders, W u. einem oder mehreren der niedriger schm. Metalle Fe, Cr, Mn, 
Ni oder Co, welche yon einer Hulle aus einem Metali der Eisengruppe oder einer Legie
rung von Metallen dieser Gruppe umgeben sind. Die Mengenyerhaltnisse werden so ge- 
wahlt, daB dureh Schmelzen z. B. eine etwa 62%  W, 4,3%  C u. 32,7% Fe enthaltende
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M. entsteht. (E. P. 383 942 vora 15/8. 1932, ausg. 15/12. 1932. D. Prior. 19/9.
1931.) K u h l in g .

Higiiland Iron & Steel Co., Terre Haute, Indiana, iibert. von: Lester Elwin
Frazier, Bridgeport, V. St. A., Herstdlung von Scliweipeisen. Stahl- oder GuGeisen- 
schrott m it Hoehstgehalten an C von 2,5%, an Mn yon 0,9%  u. an Si von 1,0% wird 
im Kupolofcn eingesclimolzen, die Selimeize in einen rotierenden erliitzten Puddel- 
ofen eingetragen u. hierin m it einem Oxydationsmittel, wie Walzensinter, zur Oxydation 
von Si, Mn u. C behandelt. Naeh dem Puddehi wird die Charge aus dem Ofen entfernt 
u. in bekannter Weise auf SehweiCeisen yerarbeitet. (E. P . 378 891 yom 16/4. 1931, 
ausg. 15/9. 1932. A. Prior. 8/1. 1931.) Ge is z l e r .

Consortium Industriel et Coloniel, Frankreich, Briinierung von Gegenstdnden 
aus Eisen w id Stahl durch Eintauchen in eino h. konz. atzalkal. Lauge mit einem Geh. 
an N aN 02 oder K N 02. Die Temp. der Lauge soli zwischen 135 u. 140°, die D. zwischen 
1,38 u. 1,47 liegen. Es wird eine gleichmaCigc Farbung olinc Flcckenbldg. erreicht. 
(F .P . 731959 vom 23/4. 1931, ausg. 10/9. 1932.) Ge is z l e r .

Hanson-Van-Winkle-Munning Co., Matawan, New Jersey, iibert. von: George
B. Hogaboom, New Britain, und Arthur K. Graham, Seagirt, V. St. A., Verzinkungs- 
bad m it einer 1. Anodę, bestehend aus einer Legierung yon Zn m it Al (hóchstens 5%, 
yorzugsweise 0,25—1,0%)- Eine Auflósung der Anodę im Elektrolyten bei Strom- 
imterbrechung findet nicht sta tt. Naeh A. P. 1887841 soli die Anodę auBer dem oben 
angegebenen Geh. an Al noch Hg in  Mengen von hóchstens 1,0%, yorzugsweise zwischen
0,1 u. 0,3%  enthalten. (A. PP. 1887 841 u. 1888 202 yom 20/2. 1931, ausg. 15/11.
1932.) Ge is z l e r .

Frederic William Vesey Fitzgerald, Harnsey, England, Versilbern von Meiall-
gegenstanden. Die Gegenstandc werden sehr sorgfaltig gereinigt u. dann ein diinner, 
auf Lappen o. dgl. yerteilter Brei auf jhncn yerrieben, der aus einem Trager, wie Fuller - 
erde, Talkum o. dgl. u. der Lsg. eines Silbersalzes, z. B. einer ammonialcal. Lsg. von 
AgN03 oder einer wss. m it Weinsaure u. Na2C03 yersetzten Lsg. yon AgCl in Na2S20 3 
besteht. Zwecks H artung des entstehenden Silberbelages kann dem Brei eine m it
H ,0 ,  bis zur Blaufarbung yersetzte Lsg. von Cr03 zugegeben werden. (E. P. 378 874 
yom 17/3. 1931, ausg. 15/9. 1932.) '  "  ̂ K u h l in g .

[russ.] D . M. Juchtanow, Hydromctallurgischc Kupferwerke der Vereinigten Staaten. Mos-
kau: Zwetmetisdat 1932. (128 S.) Rbl. 2.50.

[russ.] Nikołaj Boleslawowoitsch Eodsewitsch, Martinstalilerzeugung. 3. Aufl. Moskau:
Gosmaschnietisdat 1932. (230 S.) Rbl. 3.—.

IX. Organische Industrie.
C. F. H. Allen, Einige neuere technische organische Chemikalien. Fortschritts- 

bericht. (Canad. Chem. Metallurgy 16. 288—91. Dez. 1932. Montreal Mc Gili 
Uniy.) R . K . Mu l l e r .

Dow Chemical Co., Midland, ubert. yon Mark E. Putnam, Midland, Michigan, 
V. St. A., Herstellung von halogenierten Kohlenwasserstoffen. Die aus dem beispiels- 
weise ChlorierungsgefaB austretenden Gase werden vor der HCl-Absorption m it einem 
geeigneten Losungsm. gewaschen, um dieselben von dem mitgerissenem KW-stoff u. 
Chlorierungsprodd. zu befreien. Es werden so einmal Verluste an KW-stoff yermieden 
u. weiterliin wird eine reinere, yon KW-stoff freie Salzsaure gewonnen u. aucli eine 
wirksamere Absorption des HC1 durch das W. gewakrleistet. Ais Losungsm. wird 
zweckmiiBig der herzustellende Chlorkohlenwasserstoff, z. B. beim Chlorieren von Bzl., 
Monoclilorbenzol, yerwendet. Die Absorption des KW-stoffes kann zweckmaBig unter 
Kiihlen u. stufenweise in mehreren hintereinandergeschalteten Waschern unter fort- 
schreitender Abkiihlung erfolgen. Aus den Waschfll. wird der Ausgangskohlenwasser- 
stoff durch Dest. wiedergewonnen. (A. P. 1858 521 vom 26/8. 1927, ausg. 17/5. 
1932.) R. H e r b s t .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul, Dresden, (Erfinder: Georg 
Wiegand, Ntimpritz, Bez. Dresden), Verfahren zur Herstellung von Dichlorathylen aus 
Tetrachloralhan, dad . gek., daB man Gemische yon Telrach.lora.than u. Acetylen uber 
geeignete Katalysatoren, insbesondere Hydrierungskatalysatoren, leitet. — Ais Aus- 
gangsstoffe eignen sich sowohl das 1,1,2,2-, ais aueh 1,1,1,2-Tełrachlorathan, das naeh



1 9 3 3 . I . H IX. O r g a n is c h e  I n d u s t r i e . 1 3 5 1

cler Gleichung: C2H 2C12 +  C2H 2 =  2 C2H2C12 1,2-Dichlorathylm bildet. Ais Kata- 
lysatoren eignen sich N i oder iVi-Verbb. auf akt. Kohle. In  einer Nebenrk. bildefc sich 
noch 1,1,2-Trichlorathylen. (D. R. P. 566 034 KI. 12o vom 4/2. 1931, ausg. 14/12. 
1932.) D e r s in .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wihnington, iibert. von: William S. Cal- 
cott, Penns Gtoyc, und Frederick B. Downing, Carneys Point, Herstdlung von Poly- 
merisalionsprodukten des Acetylens. Man leitet Acetylen bei etwa 50° durch ein Ge
misch von 1000 Teilen KupfercMońd, .50 Teile Kupferpulver, 326 g Salmiak u. 450 g 
W. unter Riihren u. erhiilt ein Gemisch fl., ungesatt. KW-stoffe, dic bei 80—85° sd. 
(A. P. 1876 857 vom 1/9. 1928, ausg. 13/9. 1932.) D e r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung von aliphatischen, 
lialogenierten Alkoholan. Halogcnicrtc, aliphat. Aldehyde, die keine Kolilenstoff- 
doppelbindung enthalten, werden m it llalogenmagncsiumalkoholaten in Abwesenheit 
eines Losungsm. oder Verdimnungsmittels oder in Ggw. eines Lósungsm., das keine 
Hydroxylgruppen enthiilt, behandelt, u. die Rk.-Mischung wird m it W. bzw. m it m it 
einer Mineralsaure angesauertem W. zersetzt. Z. B. werden 281 Gew.-Teile Tribromacet- 
aldehyd unter Riihren in ath . Lsg. m it 225 Gew.-Teilen Brommagnesiumathylalko- 
liolat, hergestellt durch Einw. von 69 Gewichtsteilen A. auf 200 Gew.-Teile Athyl- 
magnesiumbromid, behandelt. Nach mchreren Stdn. wird m it Eiswasser yersetzt u. 
m it verd. Salzsaure angesauert. Aus der A.-Schicht wird Tribromathylalkolwl (weiBe 
Nadeln, K p.10 92—93°, F. 79—80°) erhalten. In  entsprechender Weise wird Chloral 
zu Trichlordthylalkohol, a-Dichlor-^-chlorbutyraldehyd zu fj-Dic!dor-y-c,Morbutylalkohol, 
Dibromacctaldehyd zu Dibromdthylalkohol (Kp.10 70—72°), Chloracetaldehyd zu Chlor- 
iithylalkohol (Kp. 128°) reduziert. (E. P. 384156 vom 19/3. 1932, ausg. 22/12. 1932.
D. Prior. 21/3. 1931.) R. H e r b s t .

Co. Nationale de Matieres Colorantes et Manufactures de Produits Chi- 
miques du Nord Reunies (Etahlissements Kuhlmann), Frankreich, Geicinnung 
von Perdaerythrit aus einer techn. Mischung desselben m it Na-Formiat, wio sie bei 
der Herst. des Pentaerytlirits aus Formaldehyd u. Acetaldehyd im alkal. Medium 
erhalten wird. Das Form iat wird durch Zusatz von Salzsaure in das Chlorid uber- 
gefiihrt, die in Freiheit gesetzte Ameisensaure abgcdampft u. die Lsg. eingeengt, bis 
in der Warnie das NaCl sich abscheidet; es wird alsdann w. filtriert u. schlicBlieli aus 
der NaCl-freien Mutterlauge das Pentaerythrit beim Abkuhlen gegebencnfalls in Ver- 
bindung m it weiterer Einengung erhalten. (F. P. 736379 vom 27/8. 1931, ausg. 
23/11. 1932.) R. H e b b s t .

Alfred Schaarschmidt, Deutscliland, Herstellung wertvoller Produkte aus Kohlen- 
wasserstoffen. Natiirliche oder synthet. aliphat. oder alicycl. KW-stoffe werden fiir sich 
oder in Mischung untereinander in Ggw. von molekularen oder katalyt. Mengen yon 
wasserfreien Metallhalogeniden, wie A1C13 oder bzw. u. AIBr,, u. gegebenenfalls von 
Cu-Halogenuren u. Halogenwasserstoff gegebenenfalls unter Anwendung von Ló- 
sungsmm. yorzugsweiso unter Druck m it CO, C0C12, C02 oder allgemein den bei den 
F r ie d e l -Cr a ft s  schen Synthcsen yerwandten Mittehi behandelt. Dabei kónnen die 
Rk. -Bedingungen hinsichtlich der Mengenverhaltnisse auch so gewalilt werden, 
daB bei Verwendung von KW-stoffmischungen zunachst nur die leichter reagierenden 
Bestandteile umgesetzt werden; beispielsweise treten  KW-stoffe m it yerzweigter K ette 
leichter in Rk. ais n. Es werden nach dem Yerf. sauerstoffhaltige Prodd., wie Alde
hyde, Ketone, Sauren usw. erhalten; die mannigfaltigen Prodd. kónnen in der Kaut- 
schuksynthese, zur H erst. von Seifen, ais Losungsm., Schmiermittel u. Transformatoren- 
óle sowie ais Zwischenprodd. in der organ. Synthese Verwendung finden. Z. B. werden 
72 Teile Isopentan in cincm Riilirautoklaven bei ca. 0 bis —20° m it 270 Teilen feinst 
gemahlenem AlBr3 u. 10 Teilen Cu2Cl2 yerruhrt, worauf etwas HC1 u. dann CO bis zu 
einem Druck von 80—120 a t  eingelcitet wird. Der CO-Druck wird unter Kiililung 
des Rk.-GefiiBes m it W. 4—8 Stdn. gehalten. Die erhaltene Rk.-Mischung wird auf 
Eis gegeben, das abgeschiedene Kondensationsprod. abgetrennt u. dest. Aus ihm 
wird u. a. 2,2-Dimethylbutanal-(l) (Kp. 117—118°) gewonnen. W eitere Beispiele be- 
handeln die Umsetzung von CO m it einer yon Olefinen u. Aromaten befreiten Fraktion 
von kaliforn. Erdól, m it Methylcyclohexan, m it einer olefinfreien Fraktion amerikan. 
Erdóls, m it techn. Pentan, m it n-Butan, m it n-Heptan, m it Cyclohexan, sowie die 
Umsetzung yon n-Butan m it Phosgen. (F. P. 735 786 vom 30/5. 1931, ausg. 15/11. 
1932. D. Prior. 31/5. 1930.) R. H e r b s t .
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E . I. du Pont de Nemours & Co., V. St. A., Herstellung von Ketonen. Sekun- 
darc Alkohole worden in Ggw. eines Hydrierungskatalysators, wie Ni, m it ungesatt. 
KW-stoffen, die leicht hydi'ierbar sind, wie Bzl., Naplithalin, Abieten, Dipenten, unter 
Druck erhitzt. Die angewandte Menge des ungesatt. KW-stoffs muB hinreiebend 
sein, um die aus dem sekundaren A. abzuspaltende Wasserstoffmenge aufzunehmen. 
Der ungesatt. KW-stoff w irkt bei dem Verf. ais Debydrierungs- bzw. Oxydationsmittcl 
u. wird selbst hydriert. Das Yerf. liefert Ketone von boher Rcinheit in guten Aus- 
beuten. Z. B. werden 1000 Teile Borneol, 1000 Teile Bzl. u. 40 Teile katalyt. Ni im Auto- 
klaven, in dem die Luft durch Evakuierung oder Verdrangung dureb H 2 entfernt worden 
ist, auf 200° unter Riiliren 5 Stdn. lang erhitzt. Das Borneol ist danach zu Campher 
dohydriert, der in sehr reinem Zustande aua der Rk.-Masse in einer Menge von 950 bis 
958 Teilen gewonnen wird. In  entspreohender Weise wird aus Fenchylalkohol Fenchon, 
aus Cyelohexanol Cyclohezanon, aus Isopropylalkohol Aceton erzeugt. (F. P. 736 087 
vom 28/4. 1932. ausg. 18/11. 1932.) R. H e r b s t .

Deutsche Gold- und Silber-Ścheideanstalt vorm. Roessler, F rankfurt a. M. 
(Erfinder: Koloman Roka, Konstanz i. B.), Herstellung von Aceton durcli Uberleiten 
von Acetylen-Wasserdampfgemischm iiber Katalysatoren, 1. gek. durch die Mitwrkg. 
anderer leicliter ketonisierbarer Stoffe, wie z. B. A., Acetaldehyd u. dgl., in Mengen, 
welche bis zu einem D rittel der ketonisierbaren Stoffe betragen u. welche befahigt 
sind, die Wirksamkeit der Katalysatoren fiir die Acetylenketonisierung zu verbessern 
bzw. die W irkungsdauer dcrselben zu verlangern. — 2. dad. gek., daB gleiohzeitig 
m it dem Acetylen geringe, wreniger ais 25% der im Dauerbetricb umgesetzten ketoni
sierbaren Verbb. betragende Mengen von leichter ketonisierbaren Stoffen, wie A. u. dgl. 
iiber die K atalysatoren geleitet werden. — 3. dad. gek., daB zunachst nur Miscliungen 
von leichter ketonisierbaren Stoffen, wie A. u. dgl. m it W.-Dampf iiber die K ataly
satoren geleitet werden, hierauf der leichter ketonisierbare Korper melir u. mehr, ge
gebenenfalls Yollstandig durch Acetylen ersetzt wird u. beim Nachlassen der K ataly
satoren die Zugabe an leichter ketonisierbaren Kórpern gesteigert wird, gegebenen
falls bis zum yollstandigen Ersatz des Acetylens durch A. u. dgl. — 4. dad. gek., daB 
frische oder z. B. durch Behandeln m it Luft-Wasserdampfgemisclien durchgreifend 
regenerierte Katalysatoren einer Vorbehandlung m it Gemischen von leicht ketonisier
baren Kórpern u. Wasserdampf unterworfen u. dann erst fiir die Acetylenketonisierung 
vcrwendet werden. — Ais Katalysatoren kommen fiir das Verf. beispielsweise Seliwer- 
metallosyde, wio Fe-Oxyde, zweckmaBig in Mischung m it Leichtmetalloxyden, wie 
CaO, in Betracht, die auch Metalle, wie Fe, gegebenenfalls ais Trager enthalten konnen. 
Z. B. wird cin Gemisch aus 85 Molen Acetylen, 15 Molen A. u. 1400 Molen W. bei 430° 
iiber einen aus Fe-Oxyden u. ZnO bestehenden K ontakt geleitet. Es wird eine Ausbeute 
an Aceton von 85% der Theorie erhalten. Die pro Einheit Kontaktvol. erzeugte 
Acetonmenge ist um 10—15% groBer ais bei Verwendung von Acetylen allein. (D. R. 
P. 566 833 KI. 12o vom 8/2. 1929, ausg. 22/12. 1932.) R. H e r b s t .

Standard Oil Development Co., iibert. von: Per K. Frolich, Elizabeth, New 
Jersey, und Philip L. Young, New York, V. St. A., Kontinuierliche Herstellung von 
Estern aus Olefinen. Olefine m it mehr ais 2 C-Atomen im Molekuł werden in Gas- oder 
Dampfform fiir sich oder in Mischung m it gesatt. KW-stoffen in einem Rk.-Turm 
im Gegenstrom m it einer fi. Mischung aus einer wasserfreien Fettsaure, beispielsweise 
Essigsaure, u. H 2S 0 4 von iiber 53° Be, in der vorzugsweise auf 2,4 Gewichtsteile der 
Fettsaure ca. 1 Gewichtsteil 100%ig. H„S04 vorhanden ist, bei einer Temp., bei der 
der sich bildende Ester noch nicht dest. u. die zwischen 50 u. 150°, vorzugsweise bei 
75° liegt, u. einem Druck, der vorzugsweise ctwas geringer ais der Dampfdruck der 
jeweiligen KW-stoffo ist, wahrend einer etwa 2— 4 Stdn. betragenden Zeit in Be- 
riihrung gebracht. Aus der erhaltenen Scliwefelsaure-Fettsaureestermischung wird 
der Ester durcli Verdunnen m it W. oder Extraktion m it einem niedrigsd. KW-stoff 
abgetrennt. Naeh dem Verf., das m it Hilfe einer schemat. Zeichnung der Apparatur 
naher erlautert wird, wird beispielsweise durch Absorption von Butylen in Schwe- 
felsaure-Eisessig Butylacetat erzeugt. (A. P. 1877 291 vom 21/1. 1930, ausg. 13/9. 
1932.) R. H e r b s t .

Courtaulds Ltd., London und James Brown, Coventry, England, Herstellung 
von Essigsaureanhydrid. Dampfformige Essigsdure wird durch geschm. Metalle wie 
Pb, Z n  oder dereń Legierungen geleitet, auf oder in der Nahe von dereń Oberflache 
sieli Anhydrid bildende Katalysatoren wie Titanoxyd, Titanphosphat,- Zinkphosphat 
oder Al„03 befinden. — 26 600 Teile Eg. werden in Dampfform durch ein Bleibad yon
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525° gcloitet, auf dem sich eine Schicht T i02 befindet. Die Kondensation der durch 
das Bad gctretcnen Dampfe ergibt 25 300 Teile m it einem Geh. von 10% an Essig- 
saureanhydrid. (E. P. 383727 vom 24/10. 1931, ausg. 15/12. 1932.) D onat.

E. I. D u Pont de Nemours & Comp., Wilmington, Delaware, iibert. von: John 
M. Tinker und Louis Spiegler, South Milwaukee, Wisconsin, V. St. A., Verfahren 
zur Herstellung von Aryliden der 2,3-Oxynaphlhoesaure. Die Saure wird, gegebenenfalls 
unter den ublichen Bedingungen wie Verwendung von PCl3 u. indifferenter Lósungsmm. 
sowie Erhitzen unter RiiekfluB, m it Halogenwassersloffsalzen von Arylaminen, z. B. salz- 
sauren Arylaminen, in dic Arylido ubergefiihrt. Gegeniiber der Verwendung der aromat. 
Basen, besonders hoher molekularer ais solchen, yerliiuft die Umsetzung leichter u. 
gleichmaBiger bei guten Ausbeuten an reineren Endprodd. (A. P. 1 890 201 vom 
16/11. 1931, ausg. 6/12. 1932.) D o n a t .

E. I. Du Pont de Nemours & Comp., Wilmington, Delaware, iibert. von: John 
M. Tinker und Louis Spiegler, South Milwaukee, Wisconsin, V. St. A., Verfahren 
zur Reinigung von Aryliden der 2,3-Oxynaphthoesaure. Die Arylide werden m it einer 
wss. Lsg. eines schwachen Alkalis wie NH3, Alkalibicarbonat, Aeetat, saures Phosphat 
oder Borat, das nicht wesentliche Mengen des Arylids zu lósen yermag, vermahlen, 
filtriert u. alkalifrci gewasehen oder dio Arylide werden m it dem in W. 1. schwachen 
Alkali innig yermischt bzw. trocken vermahlen. Dabei konnen Netzmittel wie Iso- 
propylnaphthalinsulfonsauro zugesctzt werden. (A. P. 1890 202 vom 16/11. 1931, 
ausg. 6/12. 1932.) D o n a t .

Kemiska Kontrollbyran Aktiebolag, Stockholm, und Aktiebolaget A. Hey- 
man, Vargarda, Schweden, Verfahren und VorricMung zur Herstellung von Furfurol. 
H erst. von Furfurol aus pentosanhaltigen Rohmaterialien durch Erhitzen m it W. oder 
einer wss. Lsg. von Sauren oder Salzen, 1. dad. gek., daB zunachst eine pentosan- 
oder pentosenhaltige Lsg. hergestellt u. yon den Riickstanden des Rohmaterials ge- 
trennt, darauf in einer 2. Stufe im wesentlichen die ganze Menge der Pentosane oder 
Pentosen in der genannten Lsg. in Furfurol ubergefiihrt wird, wobei das Furfurol in 
der Fl. angesammelt wird u. schlieBlich in einer 3. Stufe das Furfurol aus der so er- 
lialtenen Lsg. abgetrennt wird. — 2. dad. gek., daB die Pentosane bei einer Temp. 
von ca. 80—110° in Pentosen iibergefiihrt werden. — 3. dad. gek., daB die Herst. der 
pentosan- oder pentoscnhaltigen Lsg. unter Yerwendung yerhaltnismaBig groBer 
Fliissigkeitsmengen, z. B. ca. 100 1 Lsg. auf 10 kg Rohmaterial, durchgefuhrt wird. —
4. dad. gek., daB die erhaltene pentosan- oder pentosenhaltige Lsg. in einem Sammel- 
behalter aufgespeichort wird, um fiir die Umwandlung der Pentosen in Furfurol u. die 
Abtrennung des Furfurols eine Lsg. yon mogliclist konstanter Zus. zu erhalten. — 5. dad. 
gek., daB die Umwandlung der Pentosen in Furfurol bei einer Temp. yon ca. 110—200° 
durchgefuhrt wird. — 6. dad. gek., daB der Druck der furfurolhalt.igen Lsg., die nach 
Erhitzung auf die zur Umwandlung der Pentosen in Furfurol erforderliche Temp. er
halten wird, auf einen zur Abdest. im Kolonnenapp. od. dgl. geeigneten Druck herab- 
gesetzt wird u. daB die bei der Druekcrniedrigung freiwerdendo Warme im Kolonnen
app. ausgenutzt wird. — 7 weitere Anspriiche betreffen dio Vorr., die m it Hilfe einer 
schemat. Zeichnung naher erlautert wird. (D. R. P . 566153 KI. 12o vom 12/8. 1930, 
ausg. 14/12. 1932. Schwed. Prior. 28/4. 1930.) R. H e r b s t .

X. Farberei. Farben. D ruckerei.
A. Landolt, Uber den EinfluP des Lichtes a u f Kupenfiirbungen. Verss. bezogen sich 

auf die Belichtung der alkalisierten Farbung yon anthrachinoiden Farbstoffen, Ab- 
kómmlingen des Indigos u. Thioindigos bekannter Konst. wahrend 1 Stde. u. Prufung 
auf Zerstdrung des Farbstoffs selbst oder yon Mischfarbstoffen sowie auf die Zerstorung 
der Baumwolle, ferner auf n. Dauerbelichtung u. Prufung auf Zerstorung sehr licht- 
echter Mischfarbstoffe u. Zerstorung der Faser. Die iiberwiegende Mehrheit der Farb- 
stoffe rief eine deutliche Faserschadigung hervor. Grundsatzlich haben alle Anthra- 
chinon-, Indol- u. Thionaphthenfarbstoffe die Befahigung zur Lichtkatalyse, eine 
hemmende Wrkg. beruht auf der besonderen Konst. des betreffenden Farbstoffs. Dio 
Móglichkeit zur Auslsg. photochem. A ktiyitat wird schon durch dio Eigenfarbe eines 
Farbstoffs bestimmt. Eine Listę nicht faserschadigender Farbstoffe ist mitgeteilt. 
Baumwollo ist ein ziemlich empfindlicher Acceptor, noch mehr bei Ggw. von Alltąli, 
dio Cellulosekunstseiden sind nicht widerstandsfahiger, m it katalyt. wirksamen Farb-
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stoffcn gefarbte Naturseide erleidet eine wesentliche FestigkeitseinbuBe. (Melliands 
Textilber. 14. 32—36. Jan . 1933.) SuVERN.

A. B outaric , Einige allgemeine Geselze, die sich au f die Fixierung von Farbstoffen 
beziehen. Zweck der Arbeit ist die Schilderung des Verli. von Farbstoffen in ver- 
sehiedenem Kolloidalzustand u. in Ggw. yerschiedener Elektrolyten. Die Lsgg. manoher 
Farbstoffe sind eehte kolloidale Hydrosole, die durch Pergament u. Cellophan nicht 
dialysieren u. typ. Elektrophorese zeigen; durch Elektrolyt© werden sie ausgeflockt. 
Andere Farbstofflsgg. sind ais semikolloidal anzuspreehen: sio sind etwas dialysierbar, 
leiten den Strom u. werden nur schwach ausgeflockt. Leicht unterscheidbar sind solche 
Lsgg. durch Zusatz echter Koli.; bei Elektrolyten oder Semikoll. erleidet die spektralo 
Lichtabsorptionskuryo der Farbstofflsg. keine Veranderung, kolloidale Lsgg. werden 
gemaB der Ladung des Koli. beeinfluBt. Tropft man also eine Lsg. von Mastix (— ) 
bzw. eine solche yon Fe(OH)3 oder A1(0H)3 ( + )  ein, so beobachtet man eine erhebliche 
Minderung der Absorptionskraft der Farbstofflsg., wenn ihre eigene Ladung entgegen- 
gesetzt zu der des zugetropftcn Koli. ist. Gibt man eine molekulare Lsg., wie die der 
Pikrinsiiure, oder eino semikolloide, wie die von Eosin, zu einer kolloidalen Lsg., so kann 
man durch U ltrafiltration leicht zeigen, daB die Teilchen des Koli. keincn Farbstoff 
adsorbiert haben; wird aber das Koli. durch einen Elektrolyt oder sonstwie ausgeflockt, 
so fixieren dio Flocken den Farbstoff nach F h e u n d l i c h . Im  Solzustand sind sie 
gegenuber dem Farbstoff im Zustand der „granularen Immunitćil“  (A. L u m i e r e ). 
As2S3 u. Fe(OH)3 zeigen hier scheinbare Regelwidrigkeit, dio sich aber durch den 
krystallinen Bau ihrer Flockungen erklart. Bei Zugabe kolloider Farbstofflsgg. zu Lsgg. 
yon liydrosolen Koli. erfolgt Fixierung, wenn die Vorzeichen entgegengesetzt sind, keine 
Fixierung, wenn sie gleich u. kein E lektrolyt anwesend ist. Dasselbe ergab sich fur alle 
Hydrosole, wenn die Lichtabsorption einer Farbstofflsg. in W. m it einer von gleichem 
Vol. im Hydrosol yerglichen wurde. Farbstoffe u. Koli. gleichen elektr. Vorzeichens 
flocken sich nicht aus, solche entgegengesetzten Vorzeichens flocken, bis zu einem 
Hochstwert an zugesetztem Koli., vollig aus. Is t ein Elektrolyt zugegen, so tr itt , un- 
abhiingig vom Vorzeiehen der Lsgg., Flockung u. Farbstoffadsorption ein, die aber nie
— auch bei entgegengesetzten Vorzeichcn — yollstiindig ist ( D o la d i lh e ,  Doktor- 
arbeit, Dijon 1931). Da sich Textilfasern u. andere Stoffe in W. —  aufladen, so adsor- 
bieren sie nur +-geladene Farbstoffkoll. oder Semikoll. Die Anwesenlieit eines elektro- 
positiven Elektrolyten hindert die Adsorption von +-Farbstoffpartikeln, u. fordert 
die yon negatiyen. Semikoll. Farbstoffe yerhalten sich weniger regelmaBig. Vf. weist 
dann auf die Anwendung dieser Gesetze fiir die Bekampfung kryptogamer Pflanzen- 
krankheiten m it kolloidalen, elektropositiven Farbstoffen hin ( T r u f f a u t  u . P a s t a c ,  
C. 1931. II. 488), u. betont, daB durch die — geladenen Netzmittel derErfolg oft ver- 
hindert wird. (Bey. Chim. ind. 41. 274— 78. Okt. 1932.) F r i  e  d e  MANN.

D. A. Derrett-Smith und C. R. Nodder, Das Verhalten von Malerialien, die mil 
Kiipen- oder unloslichen Azofarbstoffen gefarbt sind, bei der Chlorbleiche. Es ist bekannt, 
daB Baumwolle, die m it Kupenfarbsloffen, namentlich gelben u. orangen, aber auch 
roten, gefarbt ist, haufig starko Faserschwachung zeigt. Ferner deutet die Beobachtung 
darauf hin, daB diese Schwaehung liauptsachlicli wahrend der Bleiehc eintritt. Dic 
Unters. wurde m it Baumwolle u. Kiipen- u. Naphthol-AS-Farben yorgenommen; die 
Ausfarbungen hatten mittlere Tiefe. Die Bleiehlsg. enthielt Na-Hypochlorit (1,42 g 
akt. Cl/l) u. wechselnde iMengen von 0,181-n. SO.]H2, um yerschiedene pH-W erte ein- 
stellen zu konnen. Die Bleichlsgg. wurden unter Verwendung des B.D.H.-Indicators 
m it Standardpufferlsgg. yerglichen, namlich 4,5—5,5 Walpoles Na-Acetat, 7—8 Soren- 
sens Phosphat, u. 9,5— 11,5 Sórensens Borat-NaOH. Jede Versuchsreihe wurde bei 20° 
u. pn =  4,5— 11,5 472 Stdn. 1. im Dunkeln gebleicht, 2. auf offenen Tellem im zer- 
streuten Tageslicht (eine Lamplough-Gleichslrom-Tageslichtlampe war dem Sonnenlicht 
nicht gleichwertig!). Es ergab sich, daB im Dunkeln die Faserschwachung bei gefarbtem 
Materiał kaum anders war, ais bei ungefarbtem, hingegen viel hoher im Tageslicht. 
Stcts lag das Maximum der Schwaehung bei ph =  7,0—7,5. Gemessen wurde die Faser
schwachung nach der Lóslichkeitsmethode yon Ń o D D E R  (C. 1931. I I .  3563). Die 
Ergebnisse lassen den SchluB zu, daB das Licht eine „photokatalyt.“ Wrkg. ausiibt, 
indem Strahlen kurzer Wellenlange yerschluckt werden, u. ohne wesentliclie Anderung 
der Farbnuanee das Hypochlorit aktivieren. Am wenigsten Schwaehung zeigen unter 
den Gelb, Orange u. R ot das Caledon Gelb 3GS u. — Bot B N S , u. Indanthren Gold- 
orange 3G. Yon den Naphtlwlen zeigt nur die Goldorangenuance aus Naphłhol AS-G  
u. Echt Rolsalz A L  eine maBige Faserschwachung, alle anderen Kombinationen nicht.
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Bei Indanthrenrubin R  wurde steigende Schwachung m it zunehmender Farbtiefe fest- 
gestellt. Man sollte daher Kiipenfarbungen bei p« iiber 10 bleiehen; Farbstoffe, wie 
Indanthrenrubin R  u. Cibanongelb R, die aueh dann die Faser schwachen, sollte man 
vcrmeiden. Die liier erhaltenen Resultate konnen sinngemaC aueh auf den Waseh- 
prozeB, besonders die Bleichwaschc, angewandt werden. Vff. erlautern ihre Aus- 
fiihrungen duroh zahlreiehe Tabellcn u. Kurven. (J . Text. Inst. 23. Transact. 293—308. 
Nov. 1932.) F r ie d e m a n n .

A. F. Kertess, Verbesserungen an den Verfahren fiir die Teztilausriistung. Nach- 
teile der Seifen gegenuber den sulfonierten Olen, ais dereń Reprasentant Avirol A H  exlra 
genannt wird; die auf den Arbeiten von BERTSCH beruhenden Brilliant Avirole, die 
Gardinole u. die neuen Netzm ittel Nekal, Perminal u. Amrol A H  extra. (Dyer Calico 
Printer, Bleacher, Finisher Text. Bev. 68. 678. 23/12. 1932.) F r ie d e m a n n .

— , Ammoniumseifen des Oleins. Schilderung ihrer Anwendung in der Textil- 
industrie. (Wool Rec. Text. Wid. 42. 1133—35. 1932.) S ch5 n f e l d .

M. Briscoe, Sulfoniertes Lorol und sulfonierlcs Ocenol. Die Prodd. „Sulphonaled 
Lorol1‘ u. „Sulphonated Ocenol'' werden fiir dio Beuclie, Bleiche, Wasehe, Carboni- 
sierung, Farberei u. Appretur von Baumwolle, Kunstseide u. Wolle empfohlen. Ent- 
gegen ihrem irrefiihrenden Namen sind dio Prodd. keine Sulfosauren, sondern eehte 
Schwefelsaureester, u. zwar das Lorol vom Laurylalkohol, das Ocenol vom Oleylalkohol. 
Das Optimum der Reinigungs-, Netz- u. Egalisierfiihigkeit liegt bei C12, bei ungesatt. 
Alkoholen sind die Eigg. aueh bei C18 noch gut. Dio den genannten Prodd. zugrundo 
liegeiiden Alkohole — Lorol u. Ocenol, sowie das ais Lanettewachs bekannte Gemisch 
der gesiitt. Alkohole C10 u. C18 — stellen die D e u t s c h e n  H y d r ie r w e r k e  A.-G. dar. 
Vf. gelit dann noch auf das Wesen der Beuche bzw. AVollwasche ein. (Dyer Calico 
Printer, Bleacher, Finisher Text. Rev. 68. 679. 23/12. 1932.) F r ie d e m a n n .

G. Schwen, PercgalO, ein neues Hilfsmillel in der Kiipcnfarbcrei. Peregal O der 
I. G. F a r b e n in d u s t r ie  A ic t ie n g e s e l l s c h a f t  besitzt hohe schutzkolloide Eigg. 
u. sehr gutes Dispergieryermogen. Es gestattet, aueh schwer egalisierende Kombi- 
nationen von Kupenfarbstoffen einwandfrei egal zu farben. (Melliands Toxtilber. 14. 
22—23. Ja n . 1933.) Su v e r n .

Th. Egger, Herstellung im  Ton abgeslufter Farbungen (Camaieu). Nach einem 
Vorf. der Ge s e l l s c h a f t  f u r  Ch e m is c h e  I n d u s t r ie  in  B a s e l  wird dio angesauerte 
Wolle, yorteilhaft im Kammzug m it schwacher Cl2-Lsg. yorbehandelt u. m it Ćr-Salzen 
schwach gebeizt. Beim Uberfarbcn m it Neolanfarbstoffen erzielt man sehr hubscho 
cchto Camaieueffekte. (Melliands Textilber. 14. 26— 27. Jan . 1933.) Su v e r n .

— , Die Erzeugung rerschiedener Effektc beim Farben und das Farben in  mehreren 
Farben nach neuen Verfahren. Zweiseitig gemusterte Stoffe worden so hergestellt, daC 
man jedo Seite fiir sich m it einer verdickten Lsg. einer Azofarbstoffkomponente klotzt, 
u. dann mittels einer tiefgravierten Walze von einer Seite her m it einer durchschlagenden 
Diazolsg. bedruckt. Brokateffekte werden m it vcrschiedenartigen Atzen u. Buntatzen 
erziolt, wobei besonderc Effekto dadurch erreicht werden, dafi man die Kunstseide m it 
Metallsalzen Yorbehandelt, wodurch die Kunstseide fiir eine Reihe yon Farbstoffen 
anfarbbar wird, die dureh Atzen leicht entfernbar sind. Verbesserte Oinbróeffekte kann 
man erhalten, indem m an dic Baumwolle in Kcttstrangform  allmahlich der sich er- 
schópfenden F lotte zufiihrt. Mehrfarbeneffckte sind aueh dureh Behandlung der Baum- 
woll- oder Kunstseidefiidcn m it Schwefel oder m it Schwermetallsulfiden moglich, da 
sich geschwefelto u. ungeschwefelte Fiiden m it viclen Farbstoffen yersehieden anfarben. 
(Z. ges. Textilind. 35. 625— 26. 21/12. 1932.) F r ie d e m a n n .

Zentaro Kawata, Das fdrberische Verhalten von Viscoseseide. Starkę Einw. von 
Alkali auf dio Cellulose begiinstigt gutes Farben, starkę Einw. von Saui'0 schadigt es. 
Aueh das Fallbad ist yon EinfluB, am gunstigsten wirkt Na-Salz ais Hauptbestandteil, 
andere Metalle wirken ungiinstig. Zcntrifugenspinnen gibt besser fiirbbare Seide ais 
Spulenspinnen, Streckspinnen u. Spinnen m it hoher Geschwindigkeit liefert Seido 
von schlechterer Farbbarkeit. Der feinere Faden ist im allgemeinen schlechter farbbar. 
(Cellulose Ind. 8. 21. 1932.) Sij"VERN.

Vadana, Das Farben von Celluloseacetatseide mit indigoiden Farbstoffen. Nach Fest- 
stellungen der B r it is h  Ce l a n e s e  L t d . u . von G. H. E l l i s  sind zum Farben von 
Celluloseestern u. -athern indigoido Farbstoffe geeignet, die aus einem Indol- oder 
Thionaphthenrest bestehen, der in 2- odor 3-Stellung m it einem Benzol- oder Naph- 
thalinkern yerbunden ist, dessen C-Atome nicht Teile eines anderen Benzolkerns sind.



Der Benzol- oder Naplitlialinkern kann p- oder o-cliinoide Struktur liaben. (Rev. 
univ. Soies e t Soies artifie. 7. 1067. Noy. 1932.) SuYERN.

J. Dutreillis, Das Farben kunstseidener Strumpfe mit der Hand. Einzelheiten iiber 
das Farben kleiner Partien. (Rev. uniy. Soies e t Soies artifie. 7. 1065—67. N or. 
1932.) S uV E R N .

Mynhart O. Brueckner, Wasclten und Farben von Sirumpfware aus Kunstseiden- 
Baumwollmischungen. Mischgewebe, die Kunstseide enthalten, miissen vor dem Farben 
gewaschen werden, um die Ole zu entfernen, m it denen man die Kunstseide zwecks 
besserer Verarbeitbarkeit behandelt bat. Man behandelt meist 15—20 Min. bei 75° 
m it Wasehmitteln, die den sehr yerschiedenartigen Ólen (verseifbare Fette, KW-stoffe, 
Wacbse usw.) angepaBt sind. Gutes W. ist unerlaBlieh! Beim Farben geht man in das 
m it Seife, Tiirkiselirotól oder einem Netzmitteł besetzte, lauwarme Bad ein, u. treibt 
allmahlich bis 95°. Viscoseseide farbt man m it egalfiirbenden, direkten Farbstoffen. 
Bei Nitroseide konnen im alkal. Bade die direkten Farbstoffe unter der Einw. von Resten 
komplexer Nitroyerbb. zerstórt werden; m an wascht daher gut alkal. u. farbt móglichst 
neutral. Auf Nitroseide ziehen aueh yiele saure Farbstoffe. Kupferseide verba.lt sieli 
wie Yiscose; Vf. halt, im Gegensatz zur herrsehenden Meinung, den Zusatz von Salz 
fiir ndtig. Aeetatseide wascht man m it Seife oder Spezialmitteln bei lióchstens 80°; 
Zusatz von Losungsmm. vermeide man! Man farbt, je nack Wunsch -— einfarbig, 
Acetat weiB oder abstechend —, m it den geeigneten Spezialacetatfarben. (Cotton 96. 
Nr. 11. 79—83. 90. Nov. 1932.) ; F r i e d e m a n n .

— , Neues Yerfahren zur Herstellung farbiger Atzen. Die D u ra n d  u . H u g u e n in  
A.-G. erzielt besonders kraftige Farbwrkgg. dadurch, daB der Sulfoxylatatze ein Oxy- 
dationsmittel wie Alkaliehlorat zugesetzt wird. Druckyorsclmften. (Rev. uniy. Soies 
e t Soies artifie. 7. 1071—75. Nov. 1932.) SuvERN.

Karl M. Herstein, Der neuzeitliche Druck von Textilstoffen. Nach einer histor. 
Einleitung bespricht Vf. die NapMhole, die Hapidechtfarben, die Rapidosole u. Rapido- 
gene, die Kiipenfarben u. die Indigosolc. Weiter erwiilmt Vf. die durch das Aufkommen 
der Aeetatseide entstandenen neuen Aufgaben der Druckerei u. nennt einige Quell- 
m ittel fiir Acetat, wie Essig- u. Milchsaure, Resorein u. Amniontliioc,yanat (das letztere 
fiir die Dispersól- oder S.A.R.-Farbstoffe). Endlieh werden noch einige Verff. erwahnt, 
nach denen Baumwollgewebe durch Bedrucken m it alkoh. NaOH, m it Viscoselsg. oder 
Acetatlsg. farber. yerandert werden konnen. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 619—20. 
631. 24/10. 1932.) F r i e d e m a n n .

— , N ew  Farbstoffe. Rapidazolschwarz B  der I. G. FARBENINDUSTRIE A k tie k -  
GESELLSCHAFT ist ein neuer haltbarer Entwieklungsfarbstoff fiir dio Druckerei, der 
zusammen m it den Rapidecht- u. Rapidogenfarbstoffcn angewendet werden kann. 
Die Entw. erfolgt durcli einfaches Dampfen im Scknelldampfer, auf Baumwolle, K unst
seide u. Mischgeweben daraus erhalt man ein sehónes sattes Schwai-z m it selir guter 
Wasch- u. Kochechtheit, guter Cl- u. ziemlich guter Lichtechtheit. (Dtsch. Farber-Ztg. 
68 . 624. 11/12. 1932.) S u v e rk .

— , Neue Farbstoffe und Produkte. Solochromgelb CS  der IM PER IA L CHEMICAL 
I n d u s t r i e s  L t d ., E t a b l i s s e m e n t s  S . I I .  N o r d e n  e t  C i e ., Paris, gibt auf loser 
Wolle, Kammzug u. Wollgarn echte, besonders licht-, walk- u. pottingeehte Tone. Fiir 
die Apparatefarberei wird es nur empfohlen, wenn m it nicht zu kurzer Flotte u. nicht 
zu starker Packung gearbeitet wird. Auch fur Seide kommt es in Betracht, ferner fiir 
direkten Druck auf Baumwolle, Viscoseseide u. Naturseide. Auch nach dem Meta- 
chromyerf. kann es gefarbt werden. (Rev. univ. Soies e t Soies artifie. 7- 995. Okt. 
1932.) S uV ER N i

— , Neue Farbstoffe und Musterkarten. E in neuer S-Farbstoff der I. G. F a r BEN- 
1NDUSTRIE Ak t ie n g e s e l l s c h a f t  ist Immedialbrillantgrun 5 O, m it klarem gelblich- 
griinen Farbton, durch seine sehr gute Loslichkeit fiir dio Apparatefarberei geeignet. 
— Neue Kupenfarbstoffe der Ge s e l l s c h a f t  f u r  Ch e m is c h e  I n d u s t r ie  in  Ba s e l  
sind Cibanongrun 2 O (P) u. CN  (P), die sich durch sehr gutes Egalisieren auBer fiir 
Baumwolle in Kreuzspulen, Stuckware u. lose auch fiir Kunstseide eignen. (Z. ges. 
Textilind. 85. 578. 23/11. 1932.) SiiVERN.

W'ilhelin Christ, Weiterer Ausbau der Naphthol-AS-Reihe, VariaminblausalzFG. 
Variaminblausalz FG  gibt griinere u. zum Teil auch rotere Ausfarbungen ais die 
iiltere RT-Marke, die Tóne sind aber reiner. Die Kupplungsenergio ist geringer ais die 
yon Yariaminblau B u. Variaminblausalz RT, das grundierte u. zwischengetrocknete 
Stuck wird durcli eine neutrale Diazolsg. genomnien u. die Auskupplung durch eine
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Passage durch ein 50— 60° w. Wasserbad erzwungen. Zu Naphthol AS-GR ist die 
Kupplungsenergie gróBer. Die Ausfarbungen sind weiB u. bunt atzbar. Druckvorschrift 
u. Muster. (MelUands Textilber. 14. 18—20. Jan . 1933.) SuVERN.

— , Die Rapidecht-, Rapidogen- und Rapidazolfarbsloffe. Ihre Entimcklung, ihre 
Konstitution und ihre Anwendung. t)bersicht auf Grund der Patentliteratur. (Chem. 
Age, London 27. 597. 24/12. 1932.) F r ie d e m a n n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Richard Patrick Mc Glynn und 
William Todd, Manchester, Ilerslellung von Netz- und Emulgierungsmitleln durch
Sulfonieren von Haifischlebertran m it weniger ais 30%  an Unverseifbarem in Ggw.
eines Verdiinnungsmitte]s bei 40° u. darunter. — 500 Teile roher Haifischlebertran mit 
5%  Unverseifbarem werden nach Zusatz von 250 Teilen Spindelol unter Riihren lang
sam m it 87 Teilen H 2S 04-Monohydrat bei 35° versetzt, worauf das Rk.-Gemisch in 
2000 Teile einer 6% ig. NaCl-Lsg. gegossen wird. Das abgeschiedene Ol wird dekantiert 
u. neutralisiert. Das Prod. dient ais Emulgierungsmittel. (E. P. 378 075 vom 6/5.
1931, ausg. 1/9. 1932.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farhenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Ilerslellung eines neuen 
schwefelhaltige7i Derimtes eines hoheren aliphatischen Kohlenwasserstoffes. Zu dein Ref. 
naoh F. P. 704 691; C. 1931. I I .  1496 wird folgendes bem erkt: Das Verf. betrifft die 
Herst. eines Schwefelungsprod. durch Erhitzen eines durch Einfuhrung von 26 Teilen 
Chlor in 81 Teile H artparaffin erhaltliclien Trichlorparaffins m it Schwefel. Das so 
erzeugte Prod. stellt ein viscoses Ol dar u. enthiilt im Molekuł ca. 1 Schwefelatom. 
(Schwz. P. 156 747 vom 17/10. 1930, ausg. 1/11. 1932. D. Prior. 19/2. 1930.) R. H e.

Obermaier & Cie., Otto Giimbel und Gisbert Fluck, N eustadt a. d. H ardt, 
Verfaliren zum Durchfarben von schwer durchzufarbendem Materiał, wie Hutstumpen, 
Strumpfen, Handsehuhen, dad. gek., daB man das Farbebad so durch das Farbegufc 
stromen'laBt, daB es gegen eine Siebplatte gedriickt wird, dann die Richtung des Stroms 
um kelirt u. das Farbegut gegen eine andere Siebplatte drtickt, so daB die zuerst dem 
Fl.-Strome abgekehrten Seiten nunmelir in der Mehrzahl dem Strome zugekehrt sind. 
Die zur Durchfiihrung des Verf. dienenden Vorr. sind durcli Zeichnungen erlautert. 
(E. P. 367 838 vom 25/11. 1930, ausg. 24/3. 1932.) Sc h m e d e s .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, iibert. von: Chauncey 
Allan Lyford, East Aurora, New York, Herstellung von Stilbenfarbstoffen. 4,4'-Di- 
nitrostilben-2,2'-disulfonsaure reduziert man in alkal. Lsg. m it Aldehyden, wie Form 
aldehyd, Furfurol. Aus 4,4'-Dinitroslilben-2,2'-dimlfonsdure erhalt man beim Er- 
wąrmen m it CH20  in alkal. Lsg. einen Baumwolle grunstichiggelb fiirbenden Farbstoff 
in  erhohter Ausbeute. (A. P. 1878 501 vom 1/2. 1929, ausg. 20/9. 1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Konden- 
sationsprodukten der Anthrachinonreihe. Auf l-Amino-4-halogenanthrachinon-2-sulfon- 
saure laBt man Aminę der Diphenylreihe, wie 4-Aminodiphenyl, Monoacylbenzidine usw., 
einwirken. Die Farbstoffe farben Baumwolle u. Viscosekunstseide in Uchteehten Tónen. 
Man erhitzt die Komponenten in wss. oder wss.-alkoh. Lsg. in Ggw. eines saurebindenden 
Mittels u. eines Katalysators, wie Cu-Verbb. — l-Amino-4-bromanthrachinon-2-sulfon- 
sdure (I) gibt m it 4-Aminodiphenyl einen Farbstoff, blaue Nadeln, der Baumwolle aus 
dem Glaubersalzbade unter Zusatz von Soda rein griinstichigblau farbt. Mit 4-Amino- 
2,4'-dichlordiphenyl, F. 83°, darstellbar durch Nitrieren von 2,4'-Diaminodiphenyl, 
Diazotieren des 4-Nitro-2,4'-diaminodiphenyls, Einfuhren des Cl nach S a n d m e y e r  
u. Reduzieren zur NH2-Verb., liefert I  einen ahnlichen rotstichiger farbenden Farbstoff. 
I  liefert m it l-{4'-Aminophenyl)-cyclohexen-(l,2)-(4'-ai7unoletrahydrodiphenyl (s. D. R. P. 
501 853) einen Baumwolle griinstichigblau farbenden Farbstoff. — Mit 4-Phenylcyclo- 
hexylamin, erhaltlich durch Hydrieren von 4-Aminodiphenyl m it H  in Ggw. eines Co- 
Katalysators, gibt I  einen Viscoseseide aus dem Glaubersalzseifenbade rein blau 
farbenden Farbstoff. Verwendet man an Stelle des 4-Phenylcyclohexylamins das Cyćlo- 
hexylidencyclohexylamin, darstellbar aus Cyclohexylidencyclohexanon (s. J . Lidian chem. 
Soc. 7- 305—08) durch Uberfiihren in das Oxim u. Red., so erhalt man einen Farbstoff 
m it iihnlichen Eigg. I  gibt m it Monoacetylbenzidin einen Baumwolle blau, m it Mono- 
acetyldianisidin (s. J . Chem. Soc. 97- 720—26) einen griin farbenden Farbstoff. (E . P. 
3 8 1 9 5 4  vom 3/7. 1931, ausg. 10/11. 1932.) F ra n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Berthold Stein, 
Mannheim, und Ernst Honold, Frankfurt a. M.-Fechenheim), Herstellung saurer Woll- 
farbstoffe der Anthrachinonreihe nach D. R. P. 563 201, dad. gek., daB man zwecks
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Herst. von Farbstoffen der gleichen A rt hior l,4-Diamino-2-aryloxyanthrachiiion- 
3-mercaptane bzw. doren Salze oder dio entsprechenden Disulfide m it geeigneten Oxy- 
dationsmitteln behandelt. — Man erhalt liicrnach dio gleichen Farbstoffe, wie nacli 
dcm H auptpat. — Durch Oxydation des Na-Salzes von l,4-Diamino-2-phenoxyanlhra- 
chinon- 3-mercaptan in W. m it H 20 2 erhalt man l,4-Diamhio-2-phenoxyanthrachinon-
3-sulfonsaure. Ahnlich yerliiilt sich das l,4-Dianiino-2-(i-naphthoxyantlirachinon-3- 
mercaptan. (D. R. P. 565177 KI. 22b vom 23/6. 1931, ausg. 26/11. 1932. Zus. zu
D. R. P. 563 201; C. 1933. I. 318.) F r a n z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Cecil Shaw und Robert Fraser 
Thomson, Grangemouth, Scliottland, Herstellung von Kiipenfarbstoff en der Antlira- 
chinonreihe. Men erhitzt Oxy-, Alkoxy- oder Acyłoxydibenzanthrone oder -isodibenz- 
anthronc oder ihre Halogensubstitutionsprodd. m it einem arom at. o-Dicarbonsaure- 
anhydrid auf etwa 270°. — In  Phthalsdureanhydrid yon 170° tra g t man allmahlich 
Bz.-2-Bz.-2'-Diinethoxydibenzanthron u. erhoht die Temp. unter Riihren bis zum Sieden, 
naeh 12-std. Kochen gicBt man aus u. yermalilt naeh dem Fcstwerden m it sd. W., 
der erhaltene Farbstoff farb t Baumwolle aus der Kiipe echt blaugriin. Setzt man der 
Schmelze Cu zu, so en tsteh t ein griinblauer Farbstoff. — In  geschmolzenes 3,4-Dichlor- 
phtlialsaureanhydrid trag t man Bz.-2-Bz.-2'-Dimethoxydibenzanthron ein u. erhitzt 2 Stdn. 
zum Sieden, der erhaltene Kiipenfarbstoff farb t Baumwolle blau. Beim Erhitzen von 
Bz.-2-Bz.-2'-Dioxydibenzanthron in Tetrachlorphthalsaureanhydrid auf 320° erhalt man 
in 12 Stdn. einen Baumwolle blaugrau farbenden Kiipenfarbstoff. In  geschmolzenes 
Tetrachlorplitlialsdureanliydrid trag t man Oxyisodibenzanthron ein u. erh itzt auf 350°, 
man erhalt einen Baumwolle yiolett farbenden Kiipenfarbstoff. Das Oxyisodibenz- 
anthron erhalt m an durch Behandeln von Isodibenzanthron in H 2S04 in Ggw. von Bor- 
saure m it M n02- — Brom-Bz.-2-Bz.-2'-dimethoxydibenzanthron, darstellbar durch Bro- 
mieren in H 2S 0 4, g ibt beim Erhitzen in Tetrachlorphthalsaureanhydrid einen Baum
wolle blau farbenden Kiipenfarbstoff. — Bz.-2-Bz.-2'-Diacetoxydibenzanthron, darstellbar 
durch Acetylieren der Dioxyverb., liefert beim Erwiirmen in Tetrachlorphthalsaure
anhydrid auf 350° einen Baumwolle blau farbenden Kiipenfarbstoff. An Stelle des 
Phthalsaureanhydrids kann man aueh Naphlhalin-2,3-dicarbonsdureanhydrid verwenden. 
Dic erhaltenen Farbstoffe konnen in Phthalsaureanhydrid halogeniert werden. (E. P. 
383 624 vom 16/4. 1931, ausg, 15/12. 1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Neres- 
heimer, Ludwigshafen a. Rh., und Filip Kaćer, Mannheim), Darstellung von K upen
farbstoffen, dad. gek., daB man die aus /?,/?'-Dinaphthyl oder seinen D eriw . u. aromat.
o-Dicarbonsaureanhydriden erhaltlichen Ketocarbonsaurcn einer Kondcnsation unter- 
wirft, u. in die śo erhaltenen Farbstoffe gewimschtenfalls nacli an sich bekannten 
Verff. Substituenten einfuhrt. — Zu einer bei 90° hergestellten Lsg. yon j},(i'-Dinaphthyl 
u. Phthahaureanhydrid in o-Dichlorbenzol gibt man naeh dem Abkuhlen auf 40—50° 
A1C13 u. erwarmt 1 Stde. auf 60—70°; die Mischung gibt man in W., treibt das o-Di
chlorbenzol ab u. wascht den liarzigen Riickstand m it W., durch Lósen in NaOH, 
Filtrieren u. Fallcn des F iltrats m it HC1 erhalt man die Ketocarbonsaure ais helles 
Pulyer. Durch Erwiirmen m it H„S04 96%ig. erhiilt man den Farbstoff, der m it NaClO- 
Lsg. gereinigt werden kann, er farbt Baumwolle aus der Kiipe gelb. Der hieraus durch 
Chlorieren m it S 0 2C12 in Nitrobenzol erhiiltliehe Farbstoff liefert grunstichigerc 
Farbungen; m it Br erhiilt man einen ahnliclien Farbstoff. Einen ahnlichen Farbstoff 
erhalt man aus ji,fi'-Dinaphthyl u. 4-ChlorphtJialsdureanhydrid. (D. R. P. 565 425 
KI. 22b vom 6/9. 1931, ausg. 30/11. 1932.) F r a n z .

Walter C. Sample und Ole John Lovik, Alhambra, Californicn, Wetterfeste 
Farbę, bestehend aus 37,5%  BleiweiB, 12%  Keen’s Zement, 0,5%  Weinsaure, 42,5% 
Leinol, 5%  Terpentin, 1,5% Japantrockner, 0,5%  Paraffin gel. in Kerosin u. 0,5% 
CC14. (A. P. 1891451 vom 20/12. 1930, ausg. 20/12. 1932.) M. F . Mu l l e r .

Metal & Thermit Corp., Carteret, iibert. von: Simon J. Lubowsky, Jersey 
City, Herstellung von Titanwei/3. Ein durch Erhitzen von Ti-Oxyd u. Mg-Oxyd ge- 
wonnenes Prod. wird m it einer Saure, z. B. H 2S 04, auf eine Temp. von z. B. 135—140° 
erhitzt, so daB hierbei eine Ti-Verb. ausfallt. Diese wird wahrend langerer Zeit mit 
ihrer Mutterlauge unter erholitem Druck u. der diesem entsprechenden Temp. dige- 
riert. Auf diese Weise wird die Deckkraft des erhaltenen Pigmentes erhoht. (Hierzu 
vgl. F. P. 702 642; C. 1931. II. 1472.) (A. P. 1 888 993 yom 10/7. 1928, ausg. 29/11. 
1932.) D r e w s .
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XI. Harze. Lacke. Firnis. P lastische Massen.
R. W. Aldis und S. Ranganathan, Thermisćhe Hartung von Schellack. Die zum 

H arten des Schellacks erforderliche Erhitzungsdauer wird durch einige Zusatzstoffe, 
z. B. Alkalien u. Losungsmm., verlangert, durch andere, wie Sauren, esterbildende 
Katalysatoren, NH 3 u .  NH3 entwickelnde Substanzen, abgekiirzt. Durch Druck wird 
die H artung stark  verzogert. Man muB daher beim Gieflcn vor Entfernung aus der 
Presse abkiihlen u. die Hartung bei niedrigerer Temp. (ca. 80—90°) vollenden. Zweck- 
maBig werden Beschleuniger zugesetzt. Es werden Prodd. von guter WiLrmebestandig- 
kcit erhalten. (Current Sci. 1. 133. Nov. 1932. Namkum, Ranehi, Ind. Laekforsch.- 
Inst.) R. K . M u l l e r .

Fritz Zimmer, Moderne Ldckfabriken. Fórdertechnischc Anlagen — Drei-Etagen- 
system. Transport u. Lagerung der fl. Rohstoffc u. der Halb- u. Fertigfabrikate, Ab- 
fiillen der Lacke u. Lackfarben. Feuerschutz. (Chem.-Ztg. 56. 930—32. 23/11. 
1932.) _____ ____________  WlLBORN.

Cliemicon Akt.-Ges., Schweiz, Herstellung von ollosliclien Harzen. Fossile oder 
kiinstliche Harze werden fein gepulvert zu geschmolzenem Kolopltonium gegeben, 
erhitzt, bis eine homogene Lsg. entstanden ist u. die erlialtenen Prodd. gegebenenfalls 
m it melirwertigen Alkoholen verestert oder m it Metalloxyden neutralisiert. — Beispiel: 
20 Teile gepulverter Kongokopal werden m it 100 Teilen geschmolzenem Kolophonium 
vermischt u. solange auf 300° erhitzt, bis die Lsg. klar ist u. daraufhin m it 15 Teilen 
Glycerin verestert. (F. P. 734 893 vom 8/4. 1932, ausg. 29/10. 1932. D. Prior. 11/4.
1931.) • E n g e r o f f .

Internat. General Electric Co., Inc., New York, iibert. von: Allgemeine 
Elektricitats-Gesellschaft und F. K. Tlfer, Berlin, Verfahren zum Aufbringen von 
Metallschichten au f gehdrlete Kunstliarzkórper. Es wird vor dem Aufspritzen des Metall- 
iiberzuges eine guthaftende Schicht aus polymerisiertem Vinylalkohol oder Vinylestern 
oder Styrol aufgebraeht, denen gegebenenfalls Eullstoffe zuzusetzen sind. (E. P. 
377556 vom 17/12. 1931, Auszug veroff. 18/8. 1932. D. Prior. 17/12. 1930.) B r a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Verfahren zur Hcrslellung 
von Konde.mationsprodukte.il, dad. gek., daB man natiirliche oder kiinstliche Harze 
ungesiitt. Charakters, insbesondere solche, die konjugierte Doppelbindungen ent- 
halten, m it alipliat. a—^-ungesatt. Polycarbonsiiurcn oder dereń Anhydriclen oder 
Verbb., die unter Reaktionsbcdingungen in solche Korper iibergelien, durch Erhitzen 
auf Tempp. oberhalb 110° kondensiert u. die erlialtenen Kondcnsationsprodd. ge
gebenenfalls verestert oder neutralisiert. Ais Ausgangsstoffe werden verwendet Malein- 
sdure, Aconilsaurc, Citronensaurc, Apfelsdure, Fumarsćiure, Maleinsaureanhydrid. 
(O e.P. 130 940 vom 9/2. 1931, ausg. 27/12. 1932. D. Prior. 14/3. 1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Kunstmassen. 
Man laBt ein Gemisch einer synthet. Harzcarbonsiiure u. einer Fettsiiure oder eines 
Fettsaureesters von geringer Fliiclitigkeit m it einem melirwertigen Alkohol bei nicht 
wesentlich iiber 100° reagieren u. fuh rt dio erhalteno M. durch Erhitzen bei 150—200° 
in den unl. oder unschmelzbaren Zustand iiber. — Z. B. erh itzt man ein Gemisch von 
70 Teilen einer Harzcarbonsaure, dio man durch Einw. von wss. CH20  auf Phenoxy- 
cssigsaure erhalt, von 40 Teilen Rieinusólsaure, 25 Teilen Glycerin u. 50 Teilen Iso- 
butylalkohol auf 100—120°, bis man durch Verdampfen der fluchtigen Anteile eine 
sirupóse M. erhalt, die man zum Impriignieren, Lackieren, zur Herst. von Form- 
korpern usw. gebrauchen u. bei 160° harten  kann. Man kann auch eine Harzcarbon
saure verwenden, die man durch Erhitzen von CH»0, Kresol u. ClCH2COOH in alkal. 
Lsg. gewinnt u. durch Saure abschcidet. Die erlialtenen Kunstmassen sind sehr elast. 
(E. P. 369182 vom 8/9. 1930, ausg. 14/4. 1932. D. Prior. 7/9. 1929.) Sa r r e .

GesellschaJt fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Herstellung von fiillstoff- 
haltigen Kunstmassen. Die in Ggw. von Saure hergestelltcn Kondensationsprodd. aus 
aromat. Aminen m it CH20  werden durch Entfernung der Saure aus ihren Lsgg. ausgefallt 
u. die Ndd. vor oder nach Entfernung der Elektrolyte noch feucht m it Fiillstoffen ge
mischt, worauf das Gemisch getrocknet u. bei crhóhter Temp. gepreBt wird. Das noch 
feuchto Kondensationsprod. laBt sich im Gegensatz zu dem getrockneten Prod. in 
sehr feine wss. Suspensionen iiberfiiliren u. dann leicht m it Fiillstoffen mischen, ein 
Um stand, der insbesondere beim Yermischen m it Faserstoffen zwecks Formung von
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Papier u. Pappe, die zur Herst. vou Schicht kórpern yerwendet werden, von Vorteil 
ist. (E . P. 368 300 vom 28/8. 1931, ausg. 31/3. 1932.) Sa r r e .

British Thomson-Houston Co., Ltd., London, iibert. yon: William James 
Scheiber und Frank Schlingman, New York, Herstellung von Kunstharzmassen. 
Man schliigt daB aus aromat. Aminen u. Aldehyden in saurer Lsg. erhaltene Konden- 
sationsprod. durch Zugabc von Alkalien auf Fasern nieder u. zwar bei einer Temp. 
von 50—60°, wobei das H arz in solcher Grófie ausflockt, daB es fest an den Fasern 
haftet, auch wahrend der Behandlung im Holiander. Man kann auch erst ausfiillen, 
die M. elektrolytfrei waschen u. dann auf 50—60° erhitzen. Die faserige M. wird ent- 
weder auf PreBmischungen oder auf Papier u. Schichtkorper yerarbeitet. (Vgl. hierzu
E .P .  352140; C. 1931. II . 2536.) (E. P. 363 688 vom 20/6. 1930, ausg. 21/1. 1932. 
A. Prior. 20/6. 1929.) Sa r r e .

Saureschutz-G. m. b. H. (Erfinder: Erich Móhring), Deutschland, Kunstharz. 
Das aus Phenol- bzw. Harnstoff-Formaldehyd oder Glyptal bestehende u. gegebenen
falls m it Fiillstoffen (Asbest, Holz, Baumwolle, Papier) yersetzte K unstharz wird mittels 
elektr. Stromes gehartet, indem man in dem Harz oder um den aus Harz gebildeten 
Formkorper M etalldrahte bzw. Spiralen anbringt. Die W iderstandsdrahte konnen 
auch den GieBformen nacligebildet werden. (F. P. 733 943 vom 21/3. 1932, ausg. 
13/10. 1932. Oe. Prior. 23/3. 1931.) E n g e r o f f .

Gilbert Walter, Frankreich, Organische Glaser, z. B. aus Hamstoff-Formaldehyd- 
Kondensationsprodd., gek. durch einen Uberzug m it einem transparenten Lack, der harter 
ist ais die Glaser u. diese gegen Verkratzen schutzt, z. B. einem Celluloselack. (F. P. 
735 075 vom 11/7. 1931, ausg. 3/11. 1932.) Sa r r e .

Richard Lant und Wilhelm Koreska, Wicn, V erfakr en zur Behandlung von 
Darmsaiten, beispielsweise solchen fiir Tennisschlager, dad. gek., daB die Saiten mit 
Misehungen behandelt werden, die Lsgg. von Celluloseestern gesatt. Fettsauren ent- 
halten. — Z. B. wird Cellulosedistearat in reinstem Xylol u. CCI, gel. u. die Lsg. auf 
die Bespannung yon Tennisschlagern oder auf die zu impragnierenden Darmsaiten 
m ittels einer Biirste aufgetragen. Die Darmsaiten werden so widerstandśfahiger gegen 
Feuchtigkeit u. mechan. Beanspruchung. Den Celluloseesterlsgg. konnen gegebenen
falls naturliche oder synthet. Harzc, fette Ole aller Art, Mineralóle oder Wachs zu- 
gesetzt werden. (Hierzu vgl. auch F. P. 689991; C. 1931. I. 548.) (D. R. P. 565 081 
KI. 28a vom 26/2. 1930, ausg. 25/11. 1932. E. Prior. 16/10. 1929.) Sc h o t t l a n d e r .

Internationale Galalith-Gesellschaft Hoff & Co., Deutschland, Herstellung 
von Eiweifimassen mit perlmutterartigem Ausselien. Man setzt den Massen, insbesondere 
Massen aus Casein kleine Mengen, z. B. 0,2—0,5% pulyerige, weiBe, in W. unl. Sub- 
stanzen yon sehr geringer TeilchengroBe zu, insbesondere Verbb. des Bi, z. B. Bi(OH)s, 
m it einer TeilchengroBe yon nicht uber 10 //, gegebenenfalls m it Zusatz von silber- 
artigem Metallpulver, z. B. 0,2%  Al-Bronze. A nstatt Bi-Verbb. kann man auch pulve- 
rigen Talkum, Benzanilid, unl., weiBo Silicate oder Benzoate usw. yerwenden. (F. P. 
735 874 vom 23/4. 1932, ausg. 16/11. 1932. D. Prior. 6/8. 1931.) R ic h t e r .

X II. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
E. Vellinger, t/ber dieOberfldchenaffinitat des Kautscliuks fu r  dasFullmittel. (Vgl. 

C. 1933. I. 749.) Messungen der Grenzflachenspannung benzol. Lsgg. der aus K au t
schuk m it Aceton extrahierten Harze bei Ggw. u. bei Abwesenheit von Verstarkern 
(ZnO, GasruB) ergeben, daB bei Ggw. des Verstarkers das H arz adsorbiert wird (Gtiltig- 
keit der FllEUNDLICHschen Gleichung). Das gleiche ist auch in Kautschuklsgg. der 
Fali. Die Rolle der Harze scheint also zu sein, die Kautschuk-KW -stoffe zu aktiyieren 
u. eine Oberflachenyerb. zwischen dem akt. Fullmittel u. dem inakt. Kautschuk zu 
bestimmen. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 195. 1015—16. 28/11. 1932.) L o r e n z .

— , Fortschritte au f dem Gebiet der Revertexverarbeitung. Die Verwendung von 
Revertex fiir Tauchartilcel, Streichwaren, ais Gleitschutz u. Appreturm ittel in der 
Teppichindustrie, fiir Badeteppiche, Kunstleder, Kunstmassen, sog. Fibreskin, sog. 
Eskin, Kunstvelour, Klebstoffe, fiir den StraBenbau, fiir nahtlose Spielballe u. Gummi- 
schuhe wird niiher besprochen. (Mitt. Arbeitsbereich Metallges. Frankfurt/M . 1932. 
Nr. 7. 15—21. 1932. Frankfurt a. M., Metallges.) H. Mu l l e r .

Harry Mc Cormack, Herstellung von Hartgummistaub. Es wird ein Verf. be
schrieben, bei dem gemahlene Schlauche zusammen m it Schwefel bei einer Temp. 
yon 170° 5—6 Stdn. in einem Behalter unter dauerndem Umruhren yulkanisiert werden.
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Das fcrtigo Prood. wird dann zu Staub yermahlen. (Lid. Engng. Cliom. 24. 1108—00. 
Okt. 1932. Chicago.) H . Mu l l e r .

L. R. Keltner und H. Gray, Automatische Reifenpresse. Bewertung u. genauc 
Beschreibung. (Ind. Engng. Chem. 24. 1259—63. Nov. 1932. Goodrich Comp., Akron, 
Ohio.) w H. Mu l l e r .

T. R. Dawson und B. E. Waye, Uber Formenschmiermiłłel. Vff. geben einen 
Uberblick iiber dio allgemein gebrauchlichen u. im Handel befindlichen Mittcl, dio ein 
Festbacken der Vulkanisate in den Formen verhindern. Ausfiihrliche Literatur- 
zusammcnstellung. (India Rubber J . 84. 169—70. 1932.) B l a n k e n f e l d .

J. J. Allen und J. E. Beyer, Kautschuk ais Klebstoff. (Rubber Age [London] 13. 
246—49. Nov. 1932.) ________________  F r o m a n d i.

B. F. Goodrich Co., New York, iibert. von: Waldo L. Semon, Ohio, Alterungs- 
sclmtzmittel fiir  Kaułscliuk, bestehend aus den Rk.-Prodd. eines aminosubstituierten 
Phenols m it einem aromat. Amin in Ggw. eines Katalysators, wie HCI, HBr, J . Aus 
p-Aminophenol u. Anilin erhalt man ein Gemisch, das ais solches yerwendet wird, u. 
hauptsachlich aus p-Oxydiphenylamin u. Diphenyl-p-phenylendiamin, sowio ferner aus 
Diphenylamin, p-Oxy-, p,p'-Dioxydiphenylamin, symm. Diplienyl-, p-Oxydiphenyl- 
p-phenylendiamin besteht. Ais andere Aminophenole kann man 5-Amino-2-kresol, ais 
andere aromat. Aminę Toluidine, Xylidine, Chloraniline, Aminobiphenyl, Naphthyl- 
amin, p-Aminodimethylanilin yerwenden. (A. P. 1884 889 vom 15/2. 1929, ausg. 
25/10. 1932.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Stabilisieren von Halogen- 
kautschuk dureh Behandeln m it bas. Substanzen. wie Alkali- oder Erdalkalioxyden oder 
-hydroxyden, Na2C03, N a0 2C-CH3, alkoh. Alkali, NH.,OH u. te rt. aliphat. oder aromat. 
Aminen, wie Dimethylanilin, Pyridin usw. Dio Behandlung erfolgt unter 150°, event. 
unter Druck. (F. P. 734 216 yom 25/3. 1932, ausg. 18/10. 1932. D. Prior. 25/3.
1931.) P a n k ó w .

Leslie Erie. Howard, London, Poróse Kautschukmasscn. Wss. Dispersionen yon 
Kautschuk, Butadien oder Cldorbutadienpolymerisaten u. dgl. werden m it einem Kaut- 
schuk o. dgl. Lósungsm., wie N aphtha oder CCld, gemischt, so daB noch keine Koagu
lation, wolil aber ein CJuellen des Kautschuks u. schlicBliches Agglomerieren der Dis- 
persion bcwirkt wird. Die iiblichen Fuli- u. Zusatzstoffe konnen vor, m it oder nach 
dem Lósungsm. zugesetzt werden. Man gieBt die Mischung in Formen, auf Gewebc 
oder tauch t Formen in die Mischung u. vulkanisiert nach dem Agglomerieren. Das ver- 
dampfende Lósungsm. bildet die Poren. Man erhalt einen Schaum oder bei hólierer 
Temp. Schwamm. Die porósen Massen konnen zusammengelegt u. auf Polster ver- 
arbeitet werden. (E. P. 381 975 vom 20/7. 1931, ausg. 10/11. 1932.) PANKÓW.

Harold Hands, Stockport, Plastische Kautschukmasse aus Kautschuk, Wachs 
(Montan-, Paraffinwachs), Guttaperchapecli (Riickstand bei der Herst. von Gutta- 
percha- oder Balataartikeln) u. event. Burgunderpech u. Bitumen m it oder ohne Zusatz 
yon Metalloxyden, wie ZnO, T i0 2, Lithopone, Cr20 3. Verwendung: h. M. auf Gewebe 
streichen, zum tlberziehen von Schuhen, Olzeug u. Linoleum. (E. P. 382 419 yom 
23/10. 1931, ausg. 17/11. 1932.) P a n k ó w .

Hodgman Rubber Co., iibert. von: Iay I. Sindler, U. S. A., Verfahren und Vor- 
riclitung zur Erzeugung von bestimmten Reliefmustern auf gummiertem Gewebe. Auf das 
Gewebe wird eine Kautschukmischung bestehend aus 25 Teilen Crśpegummi, 25 Teilen 
weiBen Faktis, 10 Teilen Lithopone, 35 Teilen span. Kreide, 5 Teilen Trockenfarbe u. 
100 Teilen Gasolin aufgetragen u. darauf m it einer Schablonierwalze das Muster ein- 
gepreBt. (A. P. 1 813 587 vom 5/3. 1929, ausg. 7/7. 1931.) Br a u n s .

XIII. A tlierische Ole. Parfiim erie. K osm etik.
G. W. Pigulewski und A. P. Ssiwerzew, Untersuchung des atherischen Ols von 

Sium  Latifolium L. Die Unters. der Zus. des ather. Oles von Sium latifolium des 
Gouvernement Poltawa ergab, daB das Ol 89% akt. Limonen (Kp. 175,7— 176°) u. etwa 
6%  Perillaaldehyd, C10H14O, m it dem Kp. 107— 108°, D.204 0,9548, Mol.-Refr. 45,01 
u. einer maximalen Drehung der Polarisationsebene ad =  +139,23° enthalt. AuBer 
diesen Verbb. sind im Ol noch 0,6% einer opt.-akt. (ad — +25,16°) hochsd. Substanz 
enthalten, die nicht naher nntersucht worden ist. (Chem. J . Ser. A. J . allg. Chem.
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[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Ghiniii] 2 (64). 80—83. 
1932. Leningrad, Univ., Chem. Labor.) K l e v e r .

Frederick Henry Mc Dowali und Harold John Finlay, Das atherische Ol des 
„Rim u'1 (Dacrydium cupressinum). Die B latter von Dacrydium cupressinum ergaben 
bei der Dampfdest. 0,17% iith. Ol, das ais Hauptbestandteil ein Diterpen, 6'20/ / 33, vom
F. 55,5° enthalt (Kp. 320°; [a] d in Chlf. =  53,7°). Wird durch Permanganat, Br- 
W. usw. nicht angegriffen, ist also ein pentacj'cl. Diterpen. Bei der Dest. wird es teil- 
weise zu einem Diterpen vom F. 92° isomerisiert. Das Ol enthalt ferner ein Sesąui- 
terpen, Cn H2i, Kp.,10 152—157°; n D20 =  1,5005; [<x]D20 in Chlf. =  +17,81°. (J. Soc. 
chem. Ind., Chem. & Ind. 44. Transact. 42. Dunedin, Neu Zeeland. Univ.) ScHONF.

H. Schwarz, Sclidlkuren. Beanstandung der von G e r h a r d t  (C. 1933. I. 142) 
angegebenen Rezepte. (Seifensieder-Ztg. 59. 659. 1932.) ScH O N FELD .

L.-S. Glichitch und Y. R. Naves, Bestimmung des absolvle.ii Ols (Iron) im  kon
kretem Irisol. (Chim. e t Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis 554—55.1932. — C. 1932.1. 3122.) E l l .

Giovanni Romeo, N. Galletti und J. Amoroso, Erkennung rerfdlschter 
„Schwamm"-Cilronenóle aus rm sćhinell extraliierten atherischen Olen. Die Methode 
basiert auf der Best. von nn des Abdampfriickstandes, welcher bei echtcn ,,Scliwamm“- 
olen merklicli hoher ist ais bei „Masehinen“6len, 1,4784—1,4726 bzw. 1,4764—1,4781. 
Im  Original instruktive Tabellen. (Riv. ital. Essenze Profumi 14. 345—48. 15/11. 
1932. Messina.) G rim m E .

Maud Evelyn Ray Dewhurst und Vivien Mary Glasspool, London, Kosme- 
lisóhe Zubereilung. Das Mittel besteht aus einer Mischung von Rosenwasser u. 
Zucker, dem noch absol. A . u. Veilchenessenz oder ein anderer Duftstoff zugefiigt 
sein kann. (E. P. 383005 vom 3/10. 1931, ausg. 1/12. 1932.) S c h u t z .

Carl Ludwig Herrmann, Prag, und Laurence George Stone, London, Bade- 
und Waschmittel. Das Mittel besteht aus einem dther. Ol, z. B. Fichtennadeldl u. Tiirkisch- 
rotol, dem noch Glyeerin zugesetzt wird. Das Prod. wird m it Fluoi‘escein gefarbt. (E. P. 
377 623 vom 1/4. 1932, ausg. 18/8. 1932.) S c h u t z .

Valentina Kargaljskaja uncl Edidija Kaljf, Jugoslawien, Nagelpflegemittel, be- 
stehend aus 570 g W., 1 g Iridis florentina pulv., 10 g l% ig. CaC03-Lsg., 2 g Carmin, 
1 g Seife, 5 g  Borax, 400 g A. (Jugoslaw. P. 8104 vom 10/7. 1930, ausg. 1/7.
1931.) SCHONFELD.

XV. Garungsgewerbe.
F. Wendel, Die gemeinsame Verarbeitung von Malachilroggen und Flocken. P rakt. 

Angaben, um durch Anwendung niedriger Maischtempp. unter Malz- u. Kohleersparnis 
auch noch hóchste Alkoholertrage zu erzielen. Empfehlung einer besonderen, Schaum- 
gtlrung vcrhindernden Heferasse. (Brennerei-Ztg. 50. 2. 4/1. 1933.) G r o s z f e l D.

Max Loweneck, Unlersuchungen iiber Wiirzebaklerien. Aus vcrdorbenen sog. 
Trubwurzen konnten in Reinzucht charakterist. Bakterien m it ausgesproclienem Gas- 
bildungs- u. Sauerungsvennogen isoliert werden, welche Gelatine, wenn auch meist 
nur langsam, verfliissigen. Nach ihrem biolog. Verli. gehoren sie zur Gruppe der Coli- 
bakterien, Untergruppe aerogenes-cloacae, dereń Temp.-Maximum im allgemeinen 
niedriger liegt ais das der ilinen naliestchenden B. coli u. B. acrogenes. (Zbl. Bakteriol., 
Parasitenkunde Infektionskrankh. Abt. II . 87. 44—59. 20/10. 1932. Miinchen.) G ri.

Gschwindt-fćle Szesz-, Eleszto-, Likor es Rumgyar R.-T., Budapest, iibert. 
von: A. Koenig, Dusseldorf, Verfahren zur Herstellung von Hefe ohne gleichzeitige 
Alkoholgewinnung, dad. gek., daB man Hefe in starkę- oder zuckerlialtigen Maischen 
bei schwacher Beliiftung unter A.-Bldg. sich yermehren laBt, hierauf bei gleiclibleiben- 
den Saceharometergraden dio Hefe von der A. enthaltenden Maisclie abtrennt, die 
separierte Hefe sogleich in groBen GargefaBen m it W. erheblicli verd. u. stark liiftet. 
Eine weitere Vermehrung der Hefe wird nun erzielt, indem man der aufgeschlammten 
Hefe das A.-haltige F iltra t fortlaufend oder portionsweise zuleitet. Der A. dient nun 
ais C-Quelle fiir den Zellaufbau. Die A.-haltige Maische kann noch vor der weiteren 
Verwendung einer entkeimenden Filtrierung unterworfen werden. (Ung. P. 104 346 
vom 20/5. 1930, ausg. 15/9. 1932. Oe. Prior. 22/10. 1929.) K 5n ig .

Rudolf Stephan und Karl Schreder, Wien, Herstellung von alkoliolfreien oder 
alkoholarmen Getrdnken durch Garung unter Verwendung von Bacterium termo. Ein 
bei Tempp. unterhalb 17° gewonnenes Malz wird etwa 10 Tage lang der Keimung unter-
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worfen, um cin gut gel. u. zersetztes Malz zu gewinnen. Dicses Malz wird in zerkleinerter 
Form m it W. angemaischt, wobei dic Temp. zuorst bei 52° u. spater bei. 65° gekalten 
wird. Dabei findet zunachst eine starkę Zers. der EiweiBstoffe u. spater die Verzuckerung 
sta tt. Es ist wichtig, dafi dio Wiirze nur einon geringen Geh. an Glucose enthalt, 
weil die Bakterien (Baeterium termo vou Prof. Dr. L in d n e r ) nur die Glueose ver- 
garen. Um dem Getriink einen hohen Geh. an Niihrstoffen zu geben, ist der Geh. an 
Malzzucker u. Dextrin wichtig. Die erhaltene Wiirze wird groBtenteils von Eiweifi 
durch intensive Kiihlung befreit; nach dem Filtrieren u. Sterilisieren bei 70° wird Luft 
durchgeblasen. Die bei der Garung entstehende C 02 wird gesammelt, gereinigt u. 
zum Siittigen des fertigen Getranks beniitzt. (E. P. "382 048 vom 6/10. 1931, ausg. 
10/11. 1932. Oe. Prior. 14/7. 1931.) M. F. Mu l l e r .

XVI. N alirungsm ittel. GenuBmittel. Futterm ittel.
Th. Sudendorf und E. Kroger, Zur Frage der chemischen Konservierung ton  

Lebensmitteln. Bericht iiber systemat. Unterss. von in- u. ausland. Fischkonserven 
auf Konservierungsmittel (Tabelle), die aus Geschmacksgriinden eine moglichste Ver- 
meidung der ehem. Mittel u. ihren Ersatz durch Hitzesterilisation erkennen lassen. 
(Konservenind. 19. 706—07. 722—24. 15/12. 1932. Hamburg, Hygien. Inst.) Gr o sze .

Wilhelm Ziegelmayer, Gefrorene Lelensmilłel. Das Birdseye-Sclinellgefrier- 
rerfaJiren. Kurze Beschreibung des Verf. (Z. Ernahrg. 2. 363—66. Dez. 1932. Pots- 
dam .) Gr o s z f e ł d .

— , Farben, Kupfern und Bleichen lei Gemuse- und Obstkonsenen. P rakt. An- 
gaben. (Konservenind. 19. 671—72. 24/11. 1932.) Gr o s z f e ł d .

C. W. Herd, Getreidechemie. FortsclirittsbericM. (Food Manuf. 8. 5-—11. Jan . 1933. 
London.) H a e v e c k e r .

I. Safta, Uber die Qualitat der Weizensorlen in verschiedenen Reifesiadien. Das 
hl- u. 1000-Korngewicht nimm t m it der Entw. des Kornes von der Milch- bis zur Gelb- 
reife zu u. bleibt bis zur Vollreife ziemlieh konstant. Der Proteingeh. nimm t wahrend- 
deśsen ab, da die Ablagerung der N-Bestandteile vor der Entw. des Starkeinhaltes 
beendigt ist. Mit dem Fortschritt der Reife steigt die Mahlfahigkeit. In  der Gelbreife 
ist die relative Trockenklebermenge am gunstigsten u. analog verhalt sich das Brotvol. 
(Fortschr. d. Landwirtsch. 7. 577—80. 1/12. 1932. Cluj [Rumanien].) H a e v e c k e r .

E. S. Tomula, t)ber die Verbesserung der Backfahigkeit des finnischen Weizens 
durch einige Chemikalien. Dio untersuchten finn. Winterweizen Sukkula u. Elsa u. die 
Sommerweizen Aurorę u. D iam ant sind allein u. in Mischung erheblichen Backyer- 
besserungen mittels K B r03 u. (NH4)2S2Og zuganglieh. (Z. ges. Getreide- u. Muhlenwes. 
19. 255—56. Dez. 1932. Fil. Tri., Dosentti, Helsinki.) H a e y e c k e r .

E. Elion, Eine Warnung vor unriclitigen Schluflfolgerungen aus Garversuchen. Vf. 
weist nach, daB der von B iż c h y  (C. 1931. II. 2529) bezeichnete „Druck der garenden 
Teigmasse auf die Bodenflache“ genau genommen nur das Teiggewiclit pro qcm Zylinder- 
bodenflache beim Anfang der Verss. ist u. infolgedessen die daraus hergeleiteten Gesetz- 
maBiglceiten nicht stimmen. (Z. ges. Getreide- u. Muhlenwes. 19. 241— 46. Dez. 1932. 
Haag.) H a e v e c k e r .

G. Mauri und C. Calzolari,D ie naturliche Konservierung mmfriseken Kastanien. IV. 
(III. vgl. C. 1932. I I .  2891.) SchluBbericht. (Ind. ital. Conserye aliment. 7. 336— 38. 
Dez. 1932.) Gr ih m e .

J .  Novak, Einige Neuerungen in  der Schokoladen- und Bonioufabrikalion. Referat 
an Hand neuer Patente. (Chem. Obzor 7. 151—52. 31/7. 1932.) M a u t n e r .

— , Die Lecithine, ihre Bestimmung. Angaben iiber Geh. der Schokolade an Lecithin 
u. dessen Best. durch E straktion  m it A., Verseifung m it KOH, Verasehung u. Fallung 
der P„Os ais Molybdat. (Buli. officiel Off. Internat. Fabricants Chocolat Cacao Z. 
475—81. Dez. 1932.) Gr o s z f e ł d .

W. C. Cole, Eine mikroskojńsche Unlersuchung uber die Struktur von Eiskrem. 
Einzelheiten u. Milcrophotogramme im Original. (J. Dairy Sci. 15. 421—33. N oy. 1932. 
Davis, Univ. of Califomia.) Gr o s z f e ł d .

W. H. Martin, Die Wirkung einer verlangerlen Einhaltung der Pasteurisierungs- 
temperatur auf die Eigenschaften einer Eiskremmischung. Der Vers. ergab, daB die 
Mischungen ohne Schadigung der Schlagbarkeit u. Qualitat des Eiskrems 3,5 Stdn. 
auf 150° F  gehalten werden konnen. Die Viscositat wird dabei etwas gesenkt, die 
Proteinbestandigkeit erhoht. Die Hauptmenge der Bakterien ist nach 30 Min. ab-
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getótet. Der anschlieBendo Ituckgang der Keimzalil ist nur gering. (J . Dairy Soi. 15. 
481—87. Nov. 1932. M anhattan, Kan sas S tate  Coli.) Gr o s z f e l d .

I. Traube, Die Entnicotinisierung des Tabakrauches wahrend des Bauchgenusses. 
(Vgl. K is s l in g , C. 1932. II . 3639.) Vf. empfiehlt die Entnicotinisierang durch Silica- 
gel. Wahrend durch akt. Kohle zuviel Aroma des Tabakrauches absorbiert wird, ist 
dies bei Verwendung von SiUcagel nicht der Fali. Silicagel absorbiert besonders gut 
neben Nicotin die dem Nicotin an Schadlichkeit nicht nachstehenden Harz- u. Teer- 
prodd. (Brenzole), welche insbesondero den kratzenden Geschmack u. scharfen Geruch 
weniger guter Tabakę bedingen. — Die Zuchtung nicotinarmer Tabakpflanzen lóst 
nicht das Entgiftungsproblem; es kommt darauf an, daB die Tabakpflanzen zugleich 
harz- u. teerarm werden. (Chem.-Ztg. 56. 963. 3/12. 1932.) L e s z y n s k i .

Karl Struve, Uber die Verwendung von Siifiśtoff in  der Fischinduslrie. Nach Verss. 
lieB sich der bei der Herst. von Anchosen bisher yerwendete Zucker ohne Schadigung 
des Geschmackes durch Rryst&lleuBstoff ersetzen. Eine Zers. des SiiBstoffes in schwacher 
essigsaurer Lsg. tr i t t  auch nach langerem Erhitzen nicht ein. Die SiiBstoffmenge ist 
fur Fischzubereitungen kleiner zu nehmen, ais den SuBstofftabellen entspricht. (Fische 
u .  Fischwaren 1932. 263—64. Dez.) GROSZFELD.

E. Samuelsson, Einige kolloidchemische Betrachtungen uber die Milch mit be- 
sonderer Berucksichligung getoisser meiereitechnischer Probleme. (Milch, Bahmbildung, 
Kasekoagulum). Zusammenhangende Darst., iiber Einzelheiten vgl. Original. (Milcli- 
w irtschaftl. Forsohg. 14. 233—46. 19/12. 1932. Alnarp, Schweden.) Gr o s z f e i .d .

Herbert L. Elias, Weichgerinnende Milch. Die Milch m it weichem Gerinnungs- 
prod. nach H il l  (vgl. Buli. 227, U tah Exp. Station Łogan) war nach Verss. an Saug- 
lingen gegeniiber Vorzugsmilch nicht leichter yerdaulich u. bewirkte keinen hoheren 
Gewichtsansatz. Auch zur Verliinderung oder Behandlung von Durchfall u. Erbrechen 
war sie ohne besonderen W ert. (Amer. J- Diseases Children 44. 296—300. Aug. 1932. 
Rockyille, Centre N. Y.) Gr o s z f e l d .

Josef Csiszar, Die Milch mit fettspaltenden Eigenschaften (lipolytisch aktire Milch) 
ais TJrsache der ólig-ranzigen (sog. schmirgeligen) Milch. Die fehlerhafte Milch wird von 
den Kiihen, vorwiegend von altmelkenden haufig nur zeitweise erzeugt, meist im De- 
zember, Januar u. Februar u. hórt m it Beginn des Weidebetriebs auf. EinfluB des 
Futters bestand nicht. E in Unterschied bei aus den verschiedenen Vierteln ent- 
nommenen u. der ersten u. zuletzt ermolkenen Milch war nicht feststellbar.' Zur E r
zeugung des Fehlers in n. Milch ist Zumischung einer Mindestmenge (8—10%) an 
schmirgeliger erforderlioh. Pasteurisierung der noch n. schmeckenden Milch verhindert 
Ausbruch des Fehlers, von Enzymgiften 0,2%  N aF u. 0 ,l°/0 H 20 2, auch Milchsaure, 
wiihrend Basen dio Entstehung fordern. In  der oligranzigen Milch ist die Leitfahigkeit 
n., das P 20 5/Ca0-Verhaltnis erhóht, stark erhóht der Saurcgrad des Fettes. Metall- 
infektion kann den abweichenden Geschmack verstarken, ist aber dazu nicht notwendig. 
Zur Verhutung des Fehlers bei Sammelmilch empfiehlt sich wóchentliche Kontrolle 
der Einzelkiihe u. Pasteurisierung der Milch der verdachtigen Kuhe. (Milchwirtsohaftl. 
Forsohg. 14. 288—341. 19/12. 1932. Magyarovar. Kgl. ung. Milchw. Vers.-Anst.) Gd.

G. Malcolm Trout und J. C.McCan, Eine Untersuchung iiber verschiedene 
Faktoren bei der Abscheidung von Sem m  aus Flaschenrahm. Die Art der therm . Vor- 
behandlung, Pasteurisierung usw. ist von geringerem, dio Dauer der Lagerung der ge- 
fullten Flaschen yon groBem EinfluB auf die Serumabscheidung. Homogenisierung 
des Rahmes oder Zusatz yon 0,3%  Gelatine zur Milch yor der Entrahmung yerhindert 
die Schichtenbldg., ahnlich wirkt Zusatz yon kondensierter Magermilch. Fur eine 
minimale Kahmabsonderung empfiehlt sich eine Lagerung yon hóchstens 36—48 Stdn. 
vor der Abgabe an die Verbraucher, Pasteurisierung der Milch bei 160° F  fiir 15 Min., 
Entrahmung bei 120°. (J . agric. Bes. 45. 483—500. 1932. Michigan, Agricult. Esp. 
Station.) ” Gr o s z f e l d .

A, M. Buswell, C. S. Boruff und C. K. Wiesman, Anaerobe Stabilisierung ton  
Milchabwassem. Beschreibung der Wrkg. einer Faulkammeranlage, bei der dio an- 
aerob. Bakterien den Milchzucker in C 0 2 -f  CH, yergaren u. dam it den Geh. anTrocken- 
masse in den Abwassern um 95% yermindem. Ais Substrat fur die Bakterien bewahrten 
sioh besonders Asbestfasern. (Ind. Engng. Chem. 24. 1423—25. Dez. 1932. Urbana,
111. S tate W ater Suryey.) Gr o s z f e l d .

A. T apernoux, Das Diaceiyl ais Am ma fiir  Butter und Margarine. Zusam m en- 
hiingendo Darst., Chemie des Diacetyls, Nachweis, Entstehung in der B u tter bei der
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Fermentation, Umsetzung beim Altern der Butter. (Lait 12. 1043—55. Dez. 1932. 
Lyon, Ecole yeterinaire.) GROSZFELD.

Alexander Peter und Stefan Kron, Uber die Veranderung der Reichert-Mei/31-, 
Polenske-, Refraktometer- und Jodzahlen bei der ungarischen Betriebsbutler je nach der 
Jahresze.it und Fiitterung und die Bezielmngen zwischen den Butterfettkonstanten. Dio 
RMZ. wird im W inter ófters hoher ais im Sommer gcfunden; die Lichtbrechungszahl 
iindert sich m it der Fiitterung yon 40,2—42,0 im W inter zu 42,0—44,5 im Sommer. 
Eine rcgelmaCigo Beziehung zwischen beiden Zahlen besteht nicht. Die Lichtbrechung 
steht in ziemlich genauer mathemat. Beziehung zur JZ., Bereclinung: JZ. =  4 
(R  — 40,4) +  26. Grenzwerte fur JZ. waren 26,6 u. 46. Die RegelmaCigkeit zwischen 
RMZ. u. PZ. nach PoLENSKE besteht nur bei Griinfutterung, nicht bei W interfutterung 
nach Riiben u. Riibenprodd. (Milehwirtschaftl. Forschg. 14. 378—86. 19/12. 1932. 
Kgl. ung. Kontrollstelle fiir Milchprodd.) Gr o s z f e l d .

Albrecht Grenz, Zur Mykólogie des Tilsiter ICdses. IV. Die Ve,rkasung pasteuri- 
sierter Milch. (III. vgl. C. 1933. I. 524.) Einzelheiten iiber das bakteriolog. Bild der 
rohen u. pasteurisierten Milch u. von Kiiseproben aus letzterer in Tabellen, vgl. Original. 
{Milehwirtschaftl. Forschg. 14. 262—87. 19/12. 1932. Kónigsberg, Univ.) Ge o s z f e l d .

H. Serger und H. Schnialbruch, Neue Methode zur Unlersuchung von vemierten 
Konservendosen durch Messung ihrer Wechselstromwiderstande. Die Messung erfolgt 
durch eine Innenelektrode in 0,1 %ig. NaCl-Lsg. iiber eine WechselstrommeBbrucke, 
yerglichen m it verzinnter Dose. Der Giitefaktor =  Widerstand der yernierten/Wider- 
stand der blankverzinnten Doso betragt bei n. vernierten Dosen im Mittel 11,3, Grenz- 
wert 10. Der Giitewert gibt einen Ausdruck fiir die m ittlere Angriffsfiihigkeit des Dosen- 
inhaltes auf die Verzinnung. (Konseryenind. 19. 717—19. 15/12. 1932. Braunschweig, 
Konserventechn. Vorsuchsstation.) Gr OSZFELD.

A. M. Poluektoff, Die Anwendung der biochemischen Methodik von Andrjewsky 
zur Feststellung der Unverdorbenheit des Fischfleisches. Zur Feststellung der Tauglich- 
keit eigneten sich Best. von pn, Probo auf NH 3 m it N e s z le r s  Reagens. Nachweis 
yon Peroxydase u. Bakterioskopie. Nur bedingt Filtrationsgeschwindigkeit des wss. 
Auszuges, Probe von E b e r  u .  Jodadsorption. Untauglich waren die Proben auf Globulin, 
Cl', Ca" u. SO.,". Zur Beurteilung ist nur das Gesamtbild der Ergebnisse, nicht der 
Ausfall einer einzelnen Probo geeignet. (Z. Fleisch- u. Milchhyg. 43. 121—25. 1/1. 1933. 
Leningrad, Tierarztl. Hochsch.) G ro s z fe ld .

Aldo Nembrot und Marcello Ceola, Das Triacetin bei der Butterverfdlschung. 
Zur Best. ldeiner Zusiitze von Triacetin wird die alkoh. Auskochmig von 50 g Butter 
m it uberschiissigor ICOH Yerseift, Lsg. m it 2,5%ig. H 2S04 ansauern u. m it W.-Dampf 
dest. Im  Destiłlat Essigsiiure titrieren m it VlO -n. NaOH. 50 g naturliche B utter ver- 
brauehen bei diesor Behandlung 26,75 ccm Yio-n. KOH. Im  Original in einer Tabelle 
der Verbrauch fiir verschiedcne Triacetinmengen in Butter. Dieserhalb u. w'egen E in
fluB yon Triacetin auf die iiblichen Butterkonstanten siehe Original. (G. Chim. ind. 
-appl. 14. 497—98. Okt. 1932. Venedig.) Gr im m e .

Cambio Products Ltd., ubert. von: Leslie William Mapson, John Thompson
Mac Curdy, Harold Omar Nolan, London, Konzentrierte Nahrungsmittel. Man unter-
wirft vilaminreiche Prodd., z. B. Her. Oewebe unter Zusatz von 1/2— 1/50°/0 Papain einem 
VerdauungsprozeB bei 60—80° u. einer pn von 4,5—5, filtriert das yerdaute Prod. ab 
u. behandelt den Ruckstand m it W. u. Alkali (ph =  8,5—9), worauf die lipoidl. Stoffe 
durch Zusatz von Ol, F o tt oder Waehs entfernt werden. (E. P. 382 946 vom 23/7. 
u. 13/10. 1931, ausg. 1/12. 1932.) S c h u t z .

Etablissements Była, Frankreich, Herstellung von Nahrungsmittdn aus Bierliefe, 
insbesondere von Biskuit. Frisolio Bierhefo in Form yon ProBhefe wird m it etwa der 
doppelten Gewichtsmengo absol. Alkohols etwa 2 Stdn. verruhrt u. dann filtriert. 
Dabei gehen die bitteren u. schlochtschmeckenden Begleitstoffe der Hefo in den A. 
Der Ruckstand wird getrocknet, gopulvcrt u. gesiebt. Der alkoh. E x trak t wird vom A. 
durch Vakuumdest. befreit u. die zuriickbleibende braune Fl. wird bis zur ph =  2,2 
angesauert u. so lango im Vakuum eingediekt, bis sich ein braunes Harz abscheidet, 
das dio bitteren u. schlecht schmeckonden Stoffe aus der Lsg. fortnimmt. Die Lsg. 
enthiilt dio Vitamine u. Fermente. Sie wird m it einem in W. nicht 1. Losungsm., z. B. 
Bzl. oder Toluol, ausgeschuttelt, wodurch die resthchen Bitterstoffe etc. aus dor Lsg. 
entfernt werden. — Zur Horst. von Biskuit werden z. B. folgende Stoffe beniitzt: 
•600 g Mehl, 100 g entbittertes Hcfepulyer, 10 g Vitaminextrakt, 210 g Zucker, 40 g
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Vanłllezuckcr, 10 g NaHC03, 6 g Weinsaure u. 75 g B uttcr. (F. P. 735 596 vom 
20/4. 1932, ausg. 10/11. 1932.) M . F. M u l l e r .

Endowment Foundation, iibert. von: Forest H. Clickner, New Brunswick, 
V. St. A., Herstellung von Eipuher. Man setzt der entsclialten Eimasse wenigstens 
die gleiche Menge W. zu, emulgiert das Prod. unter Schlagen, entfernt niclit emulgierte- 
Teile u. verdampft zur Trockne. (A. P. 1891887 vom 11/2. 1932, ausg. 20/12. 
1932.) S c h u t z .

Soc. des Brevets fitrangers Lefranc & Cie., Frankreich, Gewinnung von 
Buttersdure und homologen Sauren aus Molken. Die nicht sterilisierten, m it Kalkmilch 
schwach alkal. gemachten Molken von einem ph — 7,5 u. einem Milchzuckergeh. von 
ca. 6—10% werden bei 42—48°, vorzugsweise bei 44—45° der Buttersauregiirung in 
Ggw. von CaC03 unterworfcn. Ais Bakteriencjuelle kann Riibenerde benutzt werden, 
aus der in Zuckcrmelasse oder in einer Milchzuckerlsg., die ca. 5%  vergiirbaren Zucker 
enthalten, neutralisiert m it ca. 150% der dazu erforderlichen Menge Ca-Carbonat 
die Bakterienkultur zur Impfung cntwickelt wird. Je  nach Beschaffcnheit des Mediums 
dauert die Garung 5— 8 Tage. Nach vollendetcr Garung wird die GarfL, in der sich 
die Sauren ais Ca-Salze gelóst befinden, bei 70—80° m it Kalkmilch behandelt u. da- 
nach filtriert. In  dem klaren F iltrat, das dureh den vorangegangenen Arbeitsgang 
von Schleimstoffen befreit worden ist, wird durcli Saturation m it C02 bzw. den Gar- 
gasen oder m it Hilfe eines Fe- oder Al-Śalzes der freie Kalli bis auf eine geringe Alkalitat 
entfernt. Das abgeschiedene CaC03 oder Fe- bzw. Al-Hydroxyd wird abgepreBt, worauf 
die Fl. eingeengt u. dann der Krystallisation unterworfen wird. 100 kg Milchzucker 
liefern so 50—55 kg Sauren, enthaltend n-Bulłersaure, Isóbuttersaure, Essigsiiure. (F. P . 
717 769 Tom 23/9. 1930, ausg. 14/1. 1932.) R. H e r b s t .

Charles Pfizer & Co., iibert. von: Richard Pasternack und Richard W. Burn- 
ham, New York, Herstellung von Kase. Man versetzt die Kaseniasse m it einer geringen 
Menge (0,5—5%) einer Alkaligluconatlsg. u. erhitzt das Prod. auf etwa 140—175° F , 
um unerwiinschte Bakterien abzutóten, worauf die Temp. einige Zeit aufrecht erhalten 
wird, bis der Kase yóllig sterilisiert ist. (A. P. 1 890 948 vom 13/6. 1930, ausg. 13/12. 
1932.) S c h u t z .

Food Machinery Corp., iibert. von: Everett Bruce Cushman, Kalifornien, 
Trochien von Alfalfaheu. Man zerkleinert die griine Pflanze u. laBt den dabei ab- 
laufenden Saft wilhrend des Trocknens von der zerkleinerten Pflanze absorbieren, 
um ein gleichmiiBig griinesProd. zu erhalten. (Aust. P. 2540/1931 vom 11/6.1931, ausg. 
31/3. 1932.) S c h u t z .

Karl J. Demeter und Hans Mossel, Untersuchungen iiber dio bakteriologische Wirkung einiger 
neuzeitlichen Milcherhitzungsapparatc. Berlin: Reichskuratorium f. Technik in d . 
Landwirtschaft 1932. (88 S.) nn M. 4.50.

Wilhelm Ziegelmayer, Unsere Lebensmittel und ihre Veranderungcn. Mit e. Darst. d. Lchro 
von d. Kochwissenschaft. Mit 250 Versuchen f. Kursę u. Unterricht. Fiir Arzte, Clie- 
miker, Lehrer, K rankenanstalten usw. Dresden u. Lcipzig: Steinkopff 1933. (XV, 322 S.) 
gr. 8°. M. 10.— ; geb. M. 11.20.

XVII. Fette. W achse. W asch- u. R einigungsm ittel.
Giulio Paris, Die, Technik der Ezlraktion von Olivenól. Die Eigenheiten der 

01ivenólfabrikation, vor allem bedingt dureh den hohen W.-Geh. der Frucht, werden 
bcsprochen. (Ind. chimica 7. 1646—48. Dez. 1932. Perugia.) G r i m m e .

N. Fuchs, Zur Kinetik des Ollrocknens. Der Vorgang der 0 2-Aufnahme eines 
hellen, m it Co-Linoleat ais Trockner yersetzten Leinols ist bis zu einer bestimmten 
Schichttiefe, der „Gelatinierungstiefe“, von der Schichtdicke unabhangig. Die Gelati- 
nierung des Ols erfolgt hier gleichzeitig in der ganzen Schicht. Bei groBeren Schicht- 
dicken verlangsamt sich die 0 2-Aufnahme, die Gelatinierung erstreckt sich zuerst auf 
eine Teilscliicht u. vervollstandigt sich spater dureh die ganze Schicht. — Es wird eine 
Formel abgeleitet u. dureh Verss. verifiziert, die eine Berechnung der Aufnahme- 
geschwindigkeit u. der Konz. des 0 2, sowie der Oxydationsgeschwindigkeit in  beliebigen 
Schichtdicken erlaubt. Aus ihr lassen sich die erwahnten Tatsachen ersehen, wenn man 
die den Verlauf des Oxydationsvorganges in Abhiingigkeit von der Schichtdicke wieder- 
gebenden Kurven beriicksichtigt. —  Das Quadrat der Gelatinierungstiefe, die offenbar 
die optim ale Anstrichsdicke darstellt, ist der Trockendauer des Anstriches proportional.
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— Die Uberlegungen beziehen sich nur auf das Trocknen des Leinols. (Kolloid-Z. 61. 
365—70. Dez. 1932. Moskau, Lab. f. Kolloidchem. d. Techn. Hochsch.) R o g o w sk i.

Maurice Lombard, Beilrag zur Olanalyse. Beslimmung der Hezabromidzahl. 
5 g Ol werden m it alkoh. KOH verseift, die Seifenlsg. m it V2-n. Saure ( + 0 ,5  ccm 
UberschuB) zerlegt u. ausgewaschen. Man yerwendet hierzu zweckmaBig einen 
LAYS-Trichter m it seitlich angebrachtem AblaBhahn. 10 ccm der dther. Fettsaure- 
Isg. werden bei 0° m it 30 ccm Br2 in A. (6  ccm +  190 ccm) langsam (3—4 Min.) ver- 
setzt, 2 Stdn. in Eis stehen gelassen u. nach 3 Stdn. bei Zimmertemp. filtriert (Glas- 
filter), m it A. gewaschen u. bei 105—110° 30 Min. getrocknet. F . der Bromide 185° 
(fur kein Fiscliol enthaltendes Leinól). Die Hexabromidzahl war bei reinem Leinól 
niemals unter 50. (Ann. Falsificat. Fraudes 25. 462—68. 1932.) Sc h o n f e l d .

Willard L. Roberts und H. A. Schuette, Beslimmung der Hydroxylzahl von 
Ulen, Fełlen und Wachsen. Man yerwendet: bei einer OH-Zahl 0—50 1,5 g Acetan- 
hydrid auf 5,0 g Substanz, bei einer OH-Zahl 50—100 1,5 g Acctanhydrid auf 2,5 g 
Substanz u. einer Hydroxylzahl 100—200 2,0 g ( ±  0,01) Acetanhydrid auf 2,5 g Sub
stanz. In  ein Glasrohr (10x300 mm) gibt man das Acetanhydrid, wagt genau, fiigt 
die Substanz hinzu u. wagt wieder. Das Rohr wird zugeschmolzen, 10 Min. auf 120° 
erwarmt, durchgeschuttelt u. dann 1 Stde. in horizontaler Lage bei 120° im Ofen 
belassen. Der Inhalt wird in 50 ccm W. umgespult, auf 200 aufgefiillt, 50 ccm 0,5-n. 
KOH zugegeben u. unter RuckfluB bis nahe auf den Kp. erwarmt. Nach Auswaschen 
der App. wird gegen Phenolphthalein oder Thymolblau titriert. Wachse werden zweck
maBig m it Acetanhydrid 2 Stdn. auf 120° oder 1 Stde. auf 130° erhitzt. Bei Ricinusól 
wurde die in 1 Stde. bei 120° erhaltenc Hydroxylzahl bei 110° in 2 Stdn., bei 100° 
in 4 Stdn. erreicht. Ahnlich yerhielt sich Olirenol. Die acetylierten, nicht ranzigen 
Ole konnen nach Neutralisation des iiberseliussigen Acetanhydrids (ais Essigsaure) 
ohne Gefalir der Hydrolyse gekocht werden. Dagegen hydrolysieren dic Aeetylprodd. 
ranziger Ole, wie z. B. von ranzigem Maisol, sehr leicht; es scheinen hier unbestandigo 
Aeetylyerbb. von Diglyceriden oder von oxydierten Fettsauren yorzuliegen. (Ind. 
Engng. Cliem., Analyt. Edit. 4. 257—59. 1932. Madison, Wisconsin-Univ.) Sc h o n f .

Oskar Hagen, Zur Bestimmung des Peiroldtherextraktes der Seife. Die fruher 
(C. 1922. IV. 330) angegebene Arbeitsweise wird modifiziert: 3 g bei 100° getroeknete, 
fcin gescliabte Grundseife werden m it 5 g Sand yerm ischtu. m itabsol. trockenem PAe. 
im Schnellextraktionsapp. ausgezogen. Der PAe.-Riickstand wird bei 100° getrocknet u. 
gewogen. Soli im PAe.-Riickstand noch die Trennung yon Unyerseiftem u. Unverseif- 
barem erfolgen, so muB die Einwaage 10 g betragen. Die Methode eignet sich nur fiir 
feste, unparfumierte Seifen. (Seifensieder-Ztg. 59. 669—70. 1932.) SCHÓNFELD.

Welwart, Kalkbesłandige Seifen mit lioliem Ermilgierungsvermdgen fu r  verseifbare 
und unverseifbare Fetlstoffe. Angaben iiber geeignete Priifungen yon Seifenproben auf 
ihr Verh. Gebrauchswassern gegeniiber u. auf Kalkbestandigkeit. Unters. einiger 
Zusatzkolloide entlialtender Seifen. (Seifensieder-Ztg. 59. 749—50. 765— 66. 1932. 
Wien.) SCHÓNFELD.

George W. Jennings, Titer von Fetlsauregemischen. I I .  Gemische von reinen Fett- 
sduren. (I. vgl. C. 1931. II . 1782.) Es wurden die Titer yon Laurin  +  Myristinsdure, 
Laurin  +  Palmitinsaure u. Ol +  Palmitinsaure bestimmt. Bei Laurin- -f Myristin- 
saure wurde die gróBte E.-Depression bei 30%  Myristinsaure beobachtet. Palmitinsaure 
ruft im Gemisch m it Laurinsaure eine groBere Depression hervor ais Myristinsaure; 
der tiefste E. wird aber ebenfalls bei 30% Palmitinsaure erreieht (15° unter der „Mittel- 
linie“ ). Dagegen yerursaeht Palmitinsaure eine Erhohung des E. yon Olsaure von 
Anfang an u. erreicht in einem Teil der E.-Kurve eine Erhohung um 16° iiber die Mittel- 
linie. Laurinsaure erniedrigt dagegen zu Anfang den E. der Olsaure, u. erst bei 44% 
Laurinsauregeh. wird die „M ittellinie“ (die Verb.-Gerade der beiden E.E. der reinen 
Sauren) erreieht. Die Kurve Myristin—Olsaure liegt zwischen der Laurin- u. Palmitin—■ 
0l8aurekurve. Verallgemeinern lassen sich die Resultatc yorlaufig nicht. (Ind. Engng. 
Chem., Analyt. Edit. 4. 262—63. 1932. W est Palm Beach.) SCHÓNFELD.

Thomas Edward Billau, Nottingham, England, Treibriemenwachs, bestehend 
aus einer pastcnfórmigen Lsg. von Harz in reinen Mineralolen. (E. P. 384432 yom 
1 / 1 2 . 1931, ausg. 29/12. 1932.) R ic h t e r .

Hans Winter, Bonn a. Rh., Mathias Horbert und Georg Schwarze, Koln, 
Reinigungspaste zum Losen und Absorbieren von Schmutz, Fetl u. dgl. Zuniichst werden 
3000 g Reisstiirke u. 50 g eines Rieehstoffes, z. B. Rosenol oder Nitrobenzol, in 900 g

89*



1368 Hxvm. F a se e -  u. S p in n s to f f e .  I Io lz : P a p ie r  usw . 1933. I.

lc. oder w. W. gol. Ferner werden gemisćht 280 g CCI.,, 980 g Dekahydronaphthalin, 
380 g Cyclohesanol, 340 g Olivenol u. 240 g W. Die erste Lsg. wird in dio zwcite ein- 
geriihrt, wora uf schliefilich noch langsam Natronlauge yon 15° Be zugesetzt wird, bis 
eine weiBc Pastę erhalten wird. Evtl. wird diese noch zum Gebrauch m it W. yerd. 
Das Prod. kann ohne Schadigung auf die yerschiedenstcn Stoffe aufgetragen werden, 
z. B. auf Wandę, Wandbekleidungen, Linkrusta, Linoleum, Metali, Marmor, Leder, 
Gummi u. a. (E. P. 378335 vom 10/2. 1932, ausg. 1/9. 1932. D. Prior. 11/2.
1931.) M. F. Mu l l e r .

Littorale (Soc. An. pour l ’Exploitation des Procśdśs du Docteur Hubert),
Herault, Frankreich, Puherformiges Reinigungsmiltel fiir Silbencaren, Glas und Por- 
zettan, besteliend aus Gemisclien yon 70—80% Natriumsilicat m it 20—30%  entwasserten 
Natriumcarbonats, -phosphats oder -borats allein oder in Mischung u. gegebenen- 
falls Sand, Kreide oder Fullererde. (F. P. 731090 vom 5/2. 1932, ausg. 29/8.
1932.) _ Sch m alz .

Arthur EmilBredalPetersen, Kopcnhagen, Iłeinigungs- und Putzmiłłel, bestehend
aus einer Mischung von Kreide, ŃH 3-W., Petroleum u. Essigsaure. Man gibt z. B. 
zu 500 Teilen Kreide soviel NHS-W., bis ein dicker Brei entsteht. Hierzu gibt. man 
solche Mengen Petroleum, bis der Brei dickfl. geworden ist. Zum SchluB werden 
60 Teile Essigsaure zugefiigt. Das Mittel eignet sich zum Putzen von Fcnsterscheiben, 
Metallgegenstanden, Mobeln usw, (D an.P. 42452  vom 21/9. 1929, ausg. 23/G.
1930.) D r e w s .

Aluminum Co. o£ America, Pittsburgh, Pennsylv., iibert. vonHarry V. Churchill, 
Parnassus, Pcnnsyhr., Aluyiiniumputzmittel, bestehend aus 99% Weinsaure u. 1% NaF. 
Es konnen aueh andere organ. Fruchtsauren verwendet werden, z. B. Citronen-, Oxal-, 
Essig-, Malein- oder Malonsiiure, sowie aueh andere Alkalifluoride. (A. P. 1 890 214 
yom 18/5. 1929, ausg. 6/12. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Rene Combę, Frankreich, Abbeizmiłłel. Es besteht aus der Vereinigung eine»s 
alkal. Stoffes, wie Atznatron (135 kg in 540 kg H„0), eines Losungsm., wie Bzn. (6,7 kg), 
m it milden Reinigungsmitteln, wie Seife u. Soda (19 u. 8,5 kg in 50 kg H 20), einem 
pastenbildenden Stoff, wie Kartoffelstiirke (19 kg in  190 kg H 20), einem Konservierungs- 
mittel, wic Oxalsaure u. etwas Parfiim. (F. P. 733412 vom 5/6. 1931, ausg. 5/10.
1932.) VAN DER WERTH.

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

C. R. Merten, Neue prakłische Wege der Mercerisage. Ais Fortschritte werden die 
Bleichmercerisage, Bleichen m it KM n04 vor dem Mercerisieren u. die Doppelmercerisage, 
bei der zuerst unter moglichst hoher Garnspannung u. daim m it geringerer Garn- 
spannung mercerisiert wird, u. die besonders fiir Perlgarne geeignet ist, hingestollt. 
(iMelliands Textilber. 14. 21—22. Jan . 1933. Krefeld.) SUVERN.

A. Karsten, Die Herstellung unverbrennlicher Textilien. Wirksame Flammen- 
schutzmittel sind ,,Intrammon“ (fiir Hólzer) u. ,,Locrcm“ (fiir Textilien). „Locron“ wird 
zum Gebrauche aus „Locron fest“ u. „Locron fliissig“ zusammengemischt. Besonders 
fiir farbige Dekorationsstoffe ist die Impragnierung m it ,,Cdlon“ zu empfehlen. Aueh 
die Metalliiberziige naeh dem SCHOOPschen Metallspritzverf. bieten infolge der Warme- 
leitfahigkeit des Metalliiberzugs u. der Luftabsperrung einen guten Feuerschutz. (Z. 
ges. Textilind. 37. 14— 15. 4/1. 1933.) F rie d e m a n n .

Kehren, Fabrikation und Gummierung von Regenmantdstoffen. Naeh Angaben 
uber die verwendeten Kautschukmischungen, Vulkanisation u. H altbarkeit gummierter 
Stoffe wird die Schadlichkeit yon Saure u. F e tt fiir die Gewebe u. von Cu fiir den Kaut- 
schulc erortert. Der Cu-Geh. des Gewcbes darf 0,005 g/qm nicht ubersteigen. Es gibt 
schadlieh wirkende kautschuklósliche u. unschadliche, wahrscheinlich kautschukunl. 
Cu-Verbb. Bei Erórterung der Herkunft des Cu im Gewebe wird hervorgehoben, daB 
zahlreiche Farbstoffe von der Fabrikation her Cu-haltig sind, besonders dio griinen 
u. brauncn S-Farbstoffe, sie geben Cu an die Faser ab. Anleitung zur quantitativen 
Best. des Cu in Garnen u. Geweben. Auf einen Mn-Geh. in den KautschukfiiUstoffen 
ist zu achten, geringe Mengen von Mn, die in Geweben zu finden sind, durften durch 
die Farbstoffe auf die Faser gelangen. Der Nachweis von Mn in Garnen u. Geweben 
ist beschricben. (Melliands Textilber. 13- 533—35. 601—04. 652—55. Dez. 1932. 
M.-Gladbach.) SiŻVERX.
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Wallace P. Cohoe, Atznalron bei der Yeredlung von Baumwollstuckware. Atznatroń  
ist heute ais 76er Ware in sehr reiner Form zu haben, der Ausriister ha t aber auf die 
bei der Verarbeitung móglichen Verunreinigungen zu aehten. Wird Baumwolle, die in 
der Biiuche u. Bleiche nicht yóllig von abgebauten Cellulosen befreit war, mercerisiert, 
so gehen y- u. /3-Cellulose in Lsg.; die y-Cellulose bleibt gel., wahrend die /S-Cęllulose 
beim Verdunnen ausfallt u. sehr unangenehme Fleeke auf der Ware hervorruft. Man 
kann dies durch Absitzenlassen der aus der Mercerisation stammenden Waschwasser 
verhindern, oder durch Eindampfen der diinncn Laugen, wobei die Hemicellulosen 
durch Hydrolyse zerstórt werden. Schon beim Lósen festen Atznatrons in den Wasch- 
laugen wird die /?-Cellulose durch die dabei yerwandte oder auftretende Hitze zerstórt. 
Noch mehr Vorsicht erfordert die Mercerisation von Rohbaumwollc, wo sieli die Laugen 
durch dic Unreinigkeiten braun farben. Fiir das Farben yon Kiipenfarben empfiehlt 
sich das Vorsehen einer nach Gradigkeit u. Reinheit yerlaBlichen Stammlsg.; diese 
Lsg. wird yorteilhaft nach Gewicht, nicht nach MaB, zur F lotte zugesetzt. (Amer. 
Dyestuff Reporter 21. 617— 18. 632. 24/10. 1932.) F r ie d e m a n n .

H. Heinrich, A us der Praxis der Baumiuollslrangbleiche. P rakt. Ratschlage fiir 
eine rationclle Durchfiihrung der Baumwollstrangbleiehe; behandelt wird das Sengen, 
Entschliehten, Bleichen u. Waschcn. E in recht seliónes u. dauerhaftes WeiB erzielt 
man durch eine kombinierte Chlor- u. H 20 2-Bleiehe. (Z. ges. Textilind. 35. 637—39. 
28/12. 1932.) ’ ’ F r ie d e m a n n .

— , Coir oder Cocosnu/3faser. A n H an d  der Buch- u . P a ten tlite ra tu r w ird die Ge- 
w innung der Gocosfaser besprochen; insbesondere w erden dio Verff. auf chem. Basis 
behandelt, so die Verff. nach  N a n j i ,  nach  v a n  d e r  J a g t  u .  nach  H a y e s - G r a tz e  
(H.-G.-Verf.). (Trop. A griculturist 79. 296—307. N ov. 1932.) F r ie d e m a n n .

R. Herrmann, E in  Beitrag zur Kennlnis des Slrohes. Bemerkungen zu der C. 1932.
I I . 3175 referierten Arbeit von Ba c ii ; der S-Geh. des Slrohes ist von dor Agrikultur- 
chemie schon seit 1871 analyt. belegt u. in seiner Bedeutung gewiirdigt worden. (Chem.- 
Ztg. 56. 871—72. 2/11.1932.) F r ie d e m a n n .

Kehren, Die Verwendung von Seife und von FelUillcoholsulfonaten in der Halbicoll- 
und Wollinduslrie. Vf. betont zunachst, daB die neuen Fellalkoholsulfonate, zu denen 
m an auch die etwas anders gebauten Igepone reelmet, die Seife bei der Wasche yon 
Woli- u. Halbwollware nur ausnahmsweise yóllig verdrangen kónnen. Auch der Vor- 
teil, daB bei Verwendung der Sulfonate keine Kalkflecken auftreten, ist bei Verwendung 
weichen W. u. bei richtiger Arbeitsweise nicht wesentlich. F iir eine gute Verfilzung 
der Wolldecke ist bei Wasche u. Walkc Seife unerlaBlich; soli keine Verfilzung cin- 
treten, sind dio Fettalkoholsulfonate am Platz. Eine saure Wasche m it Sulfonaten 
ist nur bei Halbwollgeweben m it 0,8—1,2% F e tt móglich. Die saure Walkę m it un- 
entgerberter Wolle ist m it Fettalkoholsulfonaten in yielen Fallcn móglich; der Fort- 
fall der alkal. Walkę komnit der Farbung sehr zugute, da alkaliempf ind liche saure 
Farbstoffe leicht in der Seifenwalke ausbluten. Allgemein kann gesagt werden, daB 
die Fettalkoholsulfonate nur in Kombination m it Seife fiir Halbwollwaren zu emp- 
fehlen sind. Eine besondere Bedeutung haben die Sulfonate aber noch ais Netz- u. 
Dispergiermittcl u. in der Farberei, da sie selbst in scharf sauren Badern gute Schaum- 
k raft zeigen. (Z. ges. Textilind. 36. 12— 14. 4/1. 1933.) F r ie d e m a n n .

S. R. Trotman und H. Horner, Die Wasche von wollenen Wirkwaren, die Mineralól 
entlialten. Die Ole, dereń man sich gewólmlich zum Einfetten der Wollgarne an der 
Wirkmaschine bedient, namlich 01iven-, Klauen- u. ErdnuBól, enthalten ungesatt. 
FettsiLuren u. neigen zum Ranzigwerden. Da diese ranzigen Ole sehwer m it Seife emul- 
gierbar sind, ersetzt m an oft einen Teil der yerseifbaren Ole durch ein leichtes Mineral
ól. D a auch diese Ole oft Sehwierigkeiten bei der Beuche bieten, haben Yff. die besten 
Methoden im Bahmen des iiblichen Waschyerf. experimcntell festgelcgt. Vff. fanden 
dabei, daB yon allen Alkalicn Na-Silicat die besten Resultate gibt, daB aber auch unter 
giinstigsten Umstanden durch den n. WaschprozeB Wirkware nicht mehr ais 96% 
des Gesamtfetts entzogen werden. Dio schwero Entfcrnbarkeit des Mineralóls wird zum 
Teil durch die Oberflachonspannung zwischen Mineralól u. W. bewirkt. Kleine Mengen 
yerseifbaren Ols helfen Mineralól yerseifen; bei hohen Mengen yerseifbaren Ols bleibt 
diese Wrkg. aus; 01ivcnól ist anderen Olen dabei libcrlegen. Erhóhung der Yiscositat 
der Waschflottc crhóht dio Wrkg. gegen Mineralól. Leicht gcwirkte Ware entolt sich 
leiehter ais dichte. Vermehrung der Waschfl. bleibt ohne Wrkg. Eine zweite u. d ritte  
Wasche entfernt zwar wciteres Ol, doeh wird schlieBlich der ProzeB durch Oladsorption
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riioklaufig, so daB nie der N ullpunkt erreicht wird. (J .  Soe. Dyers Colourists 48. 325— 28. 
Dez. 1932.) ‘ F r i e d e m a n n .

H. Muller, Ęrlaułenmgen zu der Bestimmung der Feltsioffe in  der gewaschenen Wolle. 
liohwolle enthiilt an Verunreinigungen: WollsehweiB, W ollfett (Lanolin), Schmutz, 
vegetabile Stoffe u. — besonders in den Gerberwollen — Kalk. Die Festlegung des 
Begriffes „reine Wolle“ ist sehr sehwierig, da der Fettgeh. gewasehener Wollen sehr 
schwankt, z. B. von 0,5—3°/0. Dieses Restfett kann dureh Extraktion im Soxhlet 
m it A. leicht bestimmt werden. Vf. yerbreitet sich dann iiber den zur Spinnfiibigkeit 
nótigen Fettgeh.; eine ganz fettfreie Wolle ist nach allgemeiner Ansicht ungeeignet. 
E in Fettgeh. von 0,5— 1% ist wunsehenswert; UnregelmaBigkeiten im Lanolingeli. machen 
auch die riclitige Dosierung der Olzusatze beim Verarbeiten unmoglich. N ur eine auf 
ihren Fettgeh. bei der Wasche kontrollierte Wolle ist gleichmaBig verspinn- u. farbbar. 
(Ind. textilo 49. 581—84. Okt. 1932.) F r i e d e m a n n .

H. Reumuth, Die Wollterfilzung, ihre Orundlagen und Auswirkung. Wenn aucli 
der Wollschuppe eine groBe Bedeutung bei der Verfilzung zukommt, ist sie doch nicht 
die einzige Ursache. Hinzu kommt die Verschlingung der Faser, die Kriiuselung u. 
die Wollfaserfeinheit. (Melliands Textilbor. 14. 23—26. Jan . 1933.) S u v e r n .

Milton Harris, Der isoelekirische Pmilct von Seide. (Bur. Standards J .  Res. 9. 
557—60. Text. Colorist 55. 4 7 -4 8 - — C. 1933. I. 155.) S uV E R N ,

J. Plail, Brillanline von Dictyoploca japonica. Die Eigg. der Seide des japan. 
Kastanienspinners u. ihr Verh. beim Quellen in Kupferoxydammoniak oder alkal. 
Kupferglycerinlsg. sind beschrieben. Die Faser ist stiirker ais die der iibrigen Wild- 
seiden, dementsprechend auch bedeutend fester, jedoch sehr ungleichmaBig in der Dicke. 
(Melliands Textilber. 14. 1—3. Jan . 1933. Reichcnbcrg.) S u v e r n .

H. D. Murray, V er su,che. zur Entbastung ton Anapheseide. Die Verss. betrafen 
Anapheseide, das Prod. eines westafrikan., wilden Seidenspinners Anaphe moloneyi. 
Die Cocons bestehen aus fiinf Lagen, bei denen die Seide m it Klebstoffen durchsetzt 
u. um hullt ist. Fiir das Abkochen der noch die Puppen enthaltenden Coeons erwies 
sich eine Vorbehandlung m it einer 2%ig. Na2C03-Lsg., der ein Weichmachungsmittel, 
wie Brillanłseife oder „Perminal“ zugesetzt war, ais notig; anschlieCend wurden dic 
Cocons %  Stde. in einer Lsg. gckocht, die in 200 1 W. 0,5 kg Na-Silicat, 0,9 1 H 20 2, 
20%ig, u. 1 1 Glycerin enthielt. Zum Sehlufl wurde dio Seide in ublicher Weise in 
Seife abgekoeht, wobei ein Zusatz von 0,5%  Gelatine u. 0,4% H 20 2 vorteilhaft war. 
Absauern m it verd. S 0 4H2 verhindert ein Mattwerden der Seide bei raschem Trocknen. 
E in Pfund fertiges Garn erfordert rund 7,14 Pfund rohe Cocons. (Buli. Im p. Inst. 
30. 307—11. Okt. 1932.) F r i e d e m a n n .

Harry F. Lewis, Die relałive Stabililat von Lumpenstoff und gereinigten Sulfit- 
cellulosen. Die Arbeit stellt eine vorliiufige Mitteilung von Resultaten dar, die im 
I n s t i t u t e  o f  P a p e r  C h e m i s t r y  bei sehr eingelienden Unterss. iiber die vergleichs- 
weise H altbarkeit von Lumpen- u. Sulfithalbstoffen erhalten wurden. Untersucht 
wurden drei Sorten Lumpen: gebleichter feinster Musselin, gebleichte, ncue, Tordem 
blaue Lumpen u. gebrauchte, gebleichte Lumpen 3. Qualitiit. An Zellstoffen: a- u. 
Super-a-Zellstoff. Die naturliche Alterung wurde durch folgende chem. Behandlungen 
ersetzt: Alterung im Ofen bei 100° u. 150° u. m it N u. m it O bei 100°; Behandlung m it 
S 0 4H2 von 1%, 10% u. 15% ; m it NaOH von 10, 20 u. 30%  wahrend 1/2i 21/» u. 5 Stdn. in 
Luft, N u. 0 . AuCerdcm wurden die Stoffe der Einw. des Lichtes des Fadeometers 
m it violettem Kolilebogen u. einer Quarz-Hg-Dampflampe nach C o o rE R -H E W iT T  
ausgesetzt. Zur Kontrołle dieser Beanspruchungen wurde jedesmal gepriift: Viscositat 
in Kupferoxydammoniak, a-Cellulose, Cu-Zahl, (1- u. y-Cellulose, Pentosangeli. u. organ. 
Sauren, wie Glucuron-, Ameisen- u. Essigsaure. Die chem. Verhaltnisse in den be- 
liandelten u. unbehandelten Stoffen, die Versuchsbedingungen u. die analyt. Methoden 
werden ausfuhrlich krit. behandelt u. durch 22 Tabellen u. 15 Kurventafeln erlautert.
— Die noch nicht abgeschlossenen Unterss. erweisen im allgemeinen eine Uberlegenlieit 
der a-reieheren Lumpenstoffe. (Paper Trade J .  95. No. 21. 29—42. 24/11. 
1932.) _ F r i e d e m a n n .

— , Holzschliff ton Pressen- und Stctigschleifern. (Zellstoff u. Papier 12. 393—96. 
437—41. 481—83. Dez. 1932.) F r ie d e m a n n .

O. F. Neitzke, Leimungswerte ton Wachsleimen. Harz-Wachsemulsionen finden 
neuerdings vielfache Anwendung bei der Papierleimung im Hollander. Vf. stellt fest, 
daB dio Leimungskraft solcher Emulsionen hoher ist ais die reiner Harzleime: man 
braucht z. B. fiir die gleiche Leimung 65 Pfund Harz-Wachsleim m it 80%  Harz u.
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20°/o Wachs gegen 100 Pfund reinen Harzleims. Der Alaunverbraucli ist bei den 
Mischungen geringer ais bei Reinharz u. ist etwa dem Harzgeh. proportional. Ferner 
benótigen die Mischungen eine geringere Trockentemp. der Papiere ais bei Harz: mit 
75° bei Waehsmischungen wird dieselbe Tintenfestigkeit erzielt wie m it 115° bei Rein- 
harz. — Eine Reihe von Kurven erlautern den Zusammenhang zwischen Leimyerbrauch 
u. Leimung. (Paper Trade J .  95. Nr. 18. 29—31. 3/11. 1932.) F r ie d e m a n n .

— , Reispapier: eine alte chinesische Gabe an die Zimlisation. Ausfiilirliche, mit 
yielen Abbildungen yerseliene Schilderung der Herst. von Reispapier, das in China, 
insbesondere in der Provinz C h e k i a n g ,  noch in der alten, handwerksmiiBigen 
Weise von der bauerlichen Bevólkerung hergestellt wird. (Paper-Maker Brit. Paper 
Trade J . 84. Ann. Nr. 67—74. 1932.) F r ie d e m a n n .

B. W. Scribner und L. W. Snyder, Studie uber die physikalischen Eigenschaften 
von Buchbinderpappe. Gepriift werden: gleichmafiige Dicke, Dichtigkeit (mit Riick- 
sicht auf gleichmafiige Aufnahme der Druckfarbe) u. Festigkeit. (Paper Trade J . 95. 
N r. 16. 29—33. 20/10. 1932.) F r ie d e m a n n .

John Campbell Earl und Thelma Muriel Reynolds, Die Cellulose von zwei 
Wasserpflanzen, Ottelia omlifolia (Richard) und Eichornia crassipes (Solms). Die 
Acetate der nach bekannten Methoden isolierten Cellulosen zeigen einen erheblich 
anderen Drehwcrt ais Triacetat aus Baumwolle; dureh Modifikation der Aufschlufi- 
yerff. liiBt sich jedoch Annaherung an diesen W ert erreichen. Die Cellulosen der beiden 
Wasserpflanzen sind daher wahrscheinlich ident. m it Baumwollcellulose. 1-std. Be
handlung yon Baumwolle m it l° /0ig. H 2S 0 4 bei 90° erniedrigt die Viscositat des Tri- 
acetats erheblich, Wiederholung der Behandlung bewirkt eine geringe weitere Erniedri- 
gung. (J .  Proc. Roy. Soc. New-South Wales 65. 75—79. 1931. Sydney, Univ.) K r u g e r .

John D. Rue und James S. Sconce, Direkte Chlorierung ais Hilfsmitlel beim 
Bleichen von Sulfatstoff. Vff. finden, daB bei der Einw. von Ćhlorwasser auf Krafl- 
zellsloffe die Rk. in den ersten Minuten sehr sclinell fortschreitet, dann aber sehr lang- 
sam wird. Macht man nach den ersten Minuten m it K alk alkal., so wird die Rk. wieder 
angeregt, ohne daB der Stoff in seinen chem. u. Festigkeitseigg. dabei leidet. Vff. haben 
auf diese Beobachtungen ein Laboratoriumsverf. begriindet, bei dem 5 Min. m it Chlor- 
wasser gebleicht, dann m it Ca(OH)2 alkal. gemaeht, bis zur Aufzehrung des Chlors 
weitergebleicht u. gut ausgewaschen wird, worauf in einer zweiten Stufe m it Ca-Hypo- 
chlorit fertig gebleicht wird. Temp. u. Stoffdichto spielen liierbei nur eine geringe 
Rolle. Das Verf. wurde aueh ais halbindustrielles Verf. ausgebildet. (Paper Trade J . 
95. Nr. 17. 54—62. 27/10. 1932.) F r ie d e m a n n .

Ralph B. Hansen und Svarre Hazelquist, Sauredurchdringung bei der Sulfit- 
kochung. Vf. findet, daB Fehlkochungen selten auf ungenugende Durchdringung mit 
Siiure zuruekzufiihren sind. Beginnt man m it einer Temp. der Koehlauge von 35° 
oder dariiber, so wird stets eine geniigende Durchdringung stattgefunden haben, ehe 
der Kocher auf 110° ist. Hóhere Sauretemp. ist der Durchdringung gunstig. Hoher 
Geh. an freier SO, fordert das Eindringen von S 0 2; in geringerem Mafie gilt dies aueh 
fiir gebundene S 0 2. Die Laugendurchdringung ist der Zeit direkt proportional; der 
Druck ha t hierbei fast keinen Einflufi. E in Feuchtigkeitsgeh. der Spiine von 30—40°/o 
is t am yorteilhaftesten. Braunwerden der Spiine ist nicht notwendig eine Folgę schlechter 
Laugendurchdringung: oft sind lokale tJberhitzungen oder Mangel an gebundener S 0 2 
die Ursachen. (Paper Trade J . 95. Nr. 20. 27—‘29. 17/11. 1932.) F r ie d e m a n n .

G. L. M. Hellstrom, Bcmerkungen uber Methoden fiir die Zirkulation von Kocher-
lauge. Techn. Betraehtungen iiber die Laugenzirkulationsverff. nach ScH A U FFEL- 
BERGER, M o r t e r u d  u. H e l l s t r o m .  (Pulp Paper Mag. Canada 33. 491—93. Dez. 
1932.) F r ie d e m a n n .

H . K. Benson, Verwendung von Sulfitablauge. Allgemeine t)bersicht uber die 
Verwendung der Sulfitablauge zum Strafiensprengen, zum Befestigen von StraBen, 
zum Kleben von Briketts u. ais Bindemittel in Zement, zur Herst. yon Gerbstoffen, 
yon A., von Brennstoff, von Diinger, yon Farbstoffen u. Kunstharzen. Neu sind die 
trockeno Dest. yon Ablauge u. die Hydrierung von Destillaten aus Sagemehl u. Ab- 
lauge nach B e r g iu s . (Paper Trade J . 95. Nr. 20. 31—34. 17/11. 1932.) F r i e d e .

A. V. Blom, Festigkeitseigenschaften und Aufbau von Nitrocellulosefilmen. (Vgl. 
C. 1932. I. 1160.) Die Best. der ZerreiBfestigkeit u. der Bruchdehnung geniigt nicht, 
um AufschluB uber den inneren Bau eines Filmes zu erhalten; es ist yielmehr erforderlich, 
das gesamte Belastungs-Dehnungsdiagramm aufzunehmen. Vf. fiihrt solehe Unterss. 
unter Berucksichtigung der Filmdicke dureh. Dio Unterss. werden an gegossenen,
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gealterten Cellulosefilmen yon einer Dicke zwischen 30 u. 80 /< durchgefuhrt. Die 
Belastungskuryen lassen mehrere Bereiche erkennen. 1. reinelast. Bereieh, 2. ein 
Ubergangsgebiet, das bis zur Streckgrenze fiihrt; wenn in dem Film Unstetigkeiten 
sind, rciBt er in diesem Gebiet; 3. elast. Bcreich; die Delmung wachst hier bei gleich- 
bleibender oder nur schwach ansteigender Belastung; u. 4. Verfestigungsbereich. Der 
Bruch erfolgt, wenn der Film einwandfrei ist, ais typ. Trennungsbruch m it gerader 
Begrenzung. Messungen m it yerschiedenen Cellulosen zeigten, daB eine Beziehung 
zwischen Viscositat u. Bruehfestigkeit nicht besteht. Etwas ausgesprochener ist der 
EinfluB der Viścositat auf die Dehnbarkeit. Die Bruchstelle liegt bei den yerschiedenen 
untersuchten Cellulosen an yerschiedenen Stellen der Belastungs-Dehnungskuryen, sie 
kann vor oder nach der Streckgrenze u. vor oder nach Beginn der Verfestigung liegen. 
Der Elastizitatmodul der Filme wurde auch bestimmt. Ferner wurden die analogen 
Unterss. m it Cellulose, der Fremdstoffe beigemengt sind (Resenoplast, Triphenyl- 
phosphat) durehgefiilirt. Die Bruchbelastung wird durch diese Beimengungen herunter- 
gedriłckt, die Delmung yergróBert. (Kolloid-Z. 61. 234—39. Nov. 1932. Ziirich.) J uza .

O. F au st, Der Spinnproze/3 bei der Kunstseidenherstellung. Die Eigenscliaften der 
technischen Syńnnlosungen. Bei teclm. Spinnlsgg. handelt es sich immer um Lsgg., 
aus denen Faden yon geniigend guten physikal. Eigg. (Dehnbarkeit, Fest-igkeit u. a.) 
hergestellt werden konnen. Solche Lsgg. mussen immer einen gewissen Grad yon 
Viscositat haben, da ja  eine niedrig yiscose Fl., wenn sie in einem feinen Strahl aus 
einer Diisc austritt, in einzelne Tropfen zerfallen wiirde. Es kann also ein gewisses 
Yerhaltnis der Viscositat zur Oberflachenspannung nicht unterschritten werden. AuBer- 
dem ist yon groBer Bedeutung, m it welcher Geschwindigkeit man den austretenden 
Strahl durch Koagulation ais feste Faser erhalten kann. Die yerschiedenen techn. Kunst- 
seideverf. untorscheiden sich weitgehend bzgl. der Metlioden, die sie bei der Koagulation 
der Spinnlsg. yerwenden. Vf. bespricht yon diesem Gesicktspunkt aus die yerschiedenen 
Trockenspinn- u. NaBspinnyerff., das Streckspinnen u. das Spannungsspinnen; m it 
den letzteren erzielt man eine gróBere Festigkeit des Fadens, die auf eine Richtung 
eines Teiles der Cellulosemoll. zuriickzufuhren ist. U nter den n. beim Spinnen herr- 
schenden Stromungs- u. Konz.-Verhaltnissen komite Vf. aber keine Stromungsbrechung 
feststellen, also auch keine geordnete Lagerung der Celluloseteilchen feststellen. Neben 
dem Viscositatsgrad u. der Koagulationsgeschwindigkeit einer Spinnlsg. ist auBerdem 
noch yon gróBter Wichtigkeit, daB die in der Spinnlsg. gel. Teilchen lange, ketten- 
fórmige Gebilde enthaltcn, wie dies z. B. bei der Cellulose der Fali ist. Die Festigkeit 
einer Kunstfaser geht auch stark zuriick, wenn eine Cellulose yerwendet wird, die 
aus irgendeinem Grund weitgehend abgebaut ist. Durch das Spannspinnen wird nun 
eine gerichtete Krystallisation der Makromoll., zumindest an der Oberflaclie der Faser 
begimstigt. Durch einige moderne Verff. wird dieser Krystallisationsyorgang noch 
starker begimstigt. (Kolloid-Z. 61. 257—64. Nov. 1932. Berlin.) J u z a .

— , Waschschwie,rigkeiten mit Acetatseide. Unter Streckung gehaltene Acetatseide 
wird durch koehendes W. nicht m att. Durch Seifenlsg. entglanzte Acetatseide wird 
beim Biigeln wieder glanzend, zui- Vermeidung yon Flecken ist auf gleiehmaBiges Netzen 
zu achten. Um bei hóherer Temp. biigeln zu konnen, wird tcilweise Verseifung yor- 
genommen, bei lcichten Stoffen zwcckmiŁBig durch Einhangen in das Yerseifungsbad 
wie beim Abkochen von Seide bei etwa 70° 2 Stdn., bei schwereren durch Pflatschen 
u. Trocknen auf Trommeln. Ggvv. yon Athylenglykol yerhindert Festigkeitsyerlust. 
Durch Farben m it Blauholz laBt sich die Widerstandsfahigkeit gegen h. Biigeln er- 
hohen. Ebenso wirkt Anilinschwarz. Ausfransen laBt sich durch Schneiden m it h. 
Messer yerhindern. Schmelzen des Acetats wird durch Athylsilicat yermieden. Zusatz 
einer geringen Menge Cellulosenitrat zur Acetatspinnlsg. macht die Seide widerstands- 
fahiger gegen Entglanzen. Entglanzte Acetatseide wird durch sehwache Sauren wieder 
glanzend. Phenole wirken schon in der Kalte entglanzend. (Silk J . Rayon Wid. 9. 
Nr. 103. 31—33. 20/12. 1932.) StiVERN.

-—, Ein neues Yerfahren, die Festigkeit von Viscoseseidefaden zu erholien. Nach 
einem Verf. der I. G. F a r b e n i k d u s t r i e  A k t i e n g e s BLLSCHAFT werden Faden m it 
einer Festigkeit yon 3,3—3,7 g pro Denier u. einer Dehnbarkeit yon 6—7%  durch 
Spinnen in stark  schwefelsaure Bader m it einem geringen Zusatz die Oberflachenspannung 
herabsetzender Stoffe wie Tiirkischrotól oder Monopolol erhalten. Die Faden zeigen 
stark  gelappten oder gezahnelten (Juersclinitt. Abbildungen. (Rev. uniy. Soies e t 
Soies artific. 7. 965— 67. Okt. 1932.) SUYERN.

— , Zur Herstellung nahtloser Roliren aus Cellulose. Yerff. der W il l ia m  D a y ie s ,
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Co m pa n y , yon W o l f f  u . Co ., Walsrode, u. der V is k in g  Co r p o r a t io n  sind be- 
schriebcn, die zugehórigen App. sind abgebildct. (Rev. uniy. Soies e t Soies artifie. 
7. 967— 69. Okt. 1932.) Su v e r n .

Marta Halama, Der heutige Stand der Technik von Viscose-, Acetal- und Gelatine- 
filmen und ahnliclien Oebilden. (Vgl. C. 1932. I. 1314. 1596; II. 1389.) Vf. bespricht 
teehn. Herst. u. Eigg. transparenter Folien (Cellophan, Transparit), hergestellt aus 
Gelatine oder Cellulose, die in  letzter Zeit stark an Bedeutung gewonncn haben. (Kol- 
loid-Z. 61. 240—46. Nov. 1932. Berlin.) J u za .

Kenneth S. Low, Transparentpapiere und Einwickeljxipiere. Von den Prodd., die 
ais „durchsichtige Einwickelpapiere“ bezeichnet werden, gehóren nur die durehscheinen- 
den, m it Wachs, Paraffin usw. impragnierten, Papiere wirklich zu den Papieren, dio 
iibrigen, Cellophan (Viscosefolie), Acetat- u. Nitrofilm u. Gelatinefolie sind Folien. 
Eigg. u. Priifung der erwahnten Folien werden dann kurz behandelt. (Paper-Maker 
Brit. Paper Trade J . 84. Ann. Nr. 61—63. 1932.) F r ie d e m a n n .

C. H. Edwards, Beschreibung eines Raumes mil kontrollierter Temperatur und 
Feuchtigkeit fu r  Textilprufungen im Unwersilalscollcgc, Nottingham. Fiir Textil- 
priifungen, namentlieh an Wollgarn, wurde ein Arbeitsraum fiir konstantę Temp. u. 
Feuchtigkeit eingerichtet. Einzelheiten ygl. Original. Es gelang, die Temp. innerhalb 
1° F  u. die Feuchtigkeit innerhalb 2%  zu halten. Die Umstellung von 78% relatiyer 
Feuchtigkeit auf 65% erforderte rund 70 Min. (J . Text. Inst. 23. Transact. 274—78. 
Noy. 1932.) F r ie d e m a n n .

L. P. Lynch und C. R. Nodder, Einige Beobachtungen iiber die pR-Werte von Hypo- 
chloritlbsungen. Stammlsgg. von Na-Hypochlorit sind infolge ilires Geh. an NaOH 
stark  alkal.; die auf prakt. ubliche Konzz. yerd. Lsgg. sind nur schwach alkal. u. be- 
diirfen einer genauen pn-Best., die aber durch die Blcicliwrkg. des Hypochlorits schwierig 
ist. Die naheliegende Zerstorung des Bleichmittels durcli H 20 2 gibt falsche Werte, 
da bei der Rk. freie HC1 entstelit. F indet man also nach der Żers. neutrale Rk., so 
zeigt das, daB sie yorlier alkal. war. Vff. haben eine bessere Methode entwiekelt, bei 
der sie einige Tropfen der Probelsg. auf ein 9 cm-Rundfilter auftropfen, einen kleinen 
Tropfen B.D.H-Vniversalindicator dazu bringen u. die erhaltene Farbę m it der aus 
einer gepufferten Lsg. von genauem pn-W ert u. gleiehem Cl-Geh. yergleichen. F iir 
sehr schwache Lsgg. — 0,5 g Cl/l — ist das Verf. wenig geeignet, Lsgg. m it iiber 5 g/l 
iniissen yerd. werden. Beim Ansatz yon gepufferten Lsgg. muB die Zunahme an Alkali- 
nitiit beobaclitet werden, welche infolge der Hydrolyse des Na-Hypochlorits entstelit. 
Die zum Ausgleich nótige Menge Siiure wird am besten durch Vergleich m it einer Puffer- 
Isg. m it dem Na-Salz von Barbiton (5,5-Diathylbarbitursaure) bestimm t; Barbiton hat 
fast dieselbe Dissoziationskonstante wie unterchlorige Saure. Die Zunahme des pn- 
Wertes yon hypochlorithaltigen Pufferlsgg. ohne Saurezugabe erlautorn Vff. an W a l-  
i'OLEs Acetatpuffer (%-m.) u. S ó r e n s e n s  Phosphatpuffer (1/15-m.), denen sie eine 
Reihe yon Salzen schwaelier Sauren zugeben (Acetat, K akodylat, Hypochlorit, Arsenit, 
Cyanid u. Barbitonsalz). Die Resultate, die in einer Reihe von Tabellen gegeben werden, 
zeigen gute Ubereinstimmung zwischen gefundenen u. berechneten Werten. Um die 
Anderungen der pn-W erte durch Zugabe der Salze schwacher Sauren genau messen 
zu konnen, ist eine empfindliche Methodo zur Messung der Dissoziation der Saure 
nótig; dazu ist es notwendig, die Pufferlsg. so zu wahlen, daB p  K a  in der gleichen 
GróBenordnung liegt wie das pn der Pufferlsg. nach der Salzzugabe. Der W ert yon 
p K a , der die beste Ubereinstimmung zwischen berechneten u. gefundenen W erten 
ergibt, ergibt die Dissoziationskonstante der Saure. (J. Text. Inst. 23. Transact. 
309—18. Nov. 1932.) F r ie d e m a n n .

Arthur Geake, Analyse geschlicliteter Baumwolle: die Bestimmung von Z ink und 
Magnesium und einige qualitative Proben. Vf. hat das Verf. yon B er g  bzw. H a h n  
u. ViEWEG der Best. yon Zn u. Mg durch Oxin fiir geschlichtete Baumwolle u. Schlicht- 
masse erprobt u. gute Ubereinstimmung m it der elektrolyt. Methode nach Sla ter  
PRICE (Trans. Faraday Soc. 3 [1907]. 8 8 ) gefunden. In  Rolibaumwollen fand Yf. rund
0,25% Mg. In  geschlichteten Geweben konnte Vf. eine merkliche Wanderung von Zn 
aus der geschlichteten K ette in die unbehandelten SchuBfaden feststellen. Qualitativ 
weist Vf. Zn m it essigsaurem Diphenylamin u. Ferricyankalium (yioletter Fleck) nach, 
ferner elektrolyt. auf feinem Cu-Draht u. endlich m it Diathylanilin u. rotem Blut- 
laugensalz. Mg wird in dem m it N a2S yom Zn befreiten Muster in alkal. Lsg. m it Titan- 
gelb 2 GS oder Alizarinbordeaux gefunden; auf den natiirlichen Geh. der Baumwolle 
an Mg ist dabei Riicksicht zu nehmen. Um Al ais Beize zu erkennen, m aeht man den
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essigsauren E x trak t des Musters m it 2-n. NaOH tropfenweise alkal.: in  Abwesenheit 
von Al wird die Lsg. orange, m it Al wird sie dunkler, blaucr. Chinaclay, ein Al-Silicat, 
weist man ais Al, wie oben, nach u., zur Erkennung der Kieselsiiure, nach AufschluB 
m it Soda u. Salpeter, m it Ammonmolybdat (gelbe Farbung). Fluor wird nach T aM- 
MANN (Hoppo-Seyler’s Z. physiol. Chem. 12. 322) ais gasfórmiges SiF4 nachgewiesen, 
das sich m it W. zu gelatinóser S i0 2 zersetzt. (J. T est. Inst. 23. Transact. 279—92. 
Nov. 1932.) “ F r ie d e m a n n .

W. C. Miller und D. M. Bryant, Apparat zum Entfetten Jdęiner Wóllmuster und 
modifizierler Apparat zur Bestimmung des Trockengewichts. Vff. benutzen zum Ent- 
fetten der Wolle das Verf. nach B a r r i t t  u . K in g  u . nach R o r e r t s  (C. 1926.
I I . 2129; 1930. II. 651). Hierbci wird die Wolle erst in zwei oder mehrmal 
gewechseltem Bzl. bei 40° entfettet u. dann in einer schwachen, wss. Saponin- 
Isg. von Sclimutz u. Bcstcn von WollschweiB befreit. Von Vff. gebaute App. ermog- 
lichen es, eine Beihe von Yergleichsverss. unter gleichmiiBigen Temp.- u. R{ihrverhalt- 
nissen auszufiihren. Einzelheiten yergleiche Original. (J . Text. Inst. 23. Transact. 
267—73. Nov. 1932.) F r ie d e m a n n .

S. R. Trotman und G. N. Gee, Die Bestimmung von Saure in Wolle, unter bc- 
sonderer Bezugnahme auf gefdrbte Ware. Inhaltgleich m it der C. 1933. I. 156 ref. Arbeit. 
(J. Soc. Dyers Colourists 48. 321—25. Dez. 1932.) F r ie d e m a n n .

Ralph T. Mease, Analyse. erschwerter Seide. Lósliche Appreturmittel werden durch 
A., A. u. w. W., Erschwerungsmittel durch ein Gemisch von HF1 u. HC1 entfernt. Ge- 
eignete App. fiir die Behandlung sind geschildert, Angabcn iiber den qualitativen Nach- 
weis gebrauclilicher Erschwerungsmittel. (Silk J . Bayon Wid. 9. Nr. 103. 21—22. 
20/12. 1932.) Su v e r n .

Karl Schraivogel, Priifung von Flugzeugbespannstoffen. Mechan. Priifung von 
Flugzeugbespannstoffen, die gewóhnlich aus Baumwoll- oder Lcinengeweben m it einer 
Celluloselackimpragnierung bestehen. (Jb . Stoff-Abt. DVL. 1932. V 33—42.) F r i e d e .

F. T. Carson und F. V. Worthington, Neue Apparatentypen fiir  die Papier-
priifung. Das B u r e a u  o f  St a n d a r d s  hat drci App. fiir die Papierprufung aus- 
gearbeitet: 1. einen App. zur Best. der W.-Durchliissigkeit yon Papier nach der Trocken- 
indicatormethode, gekennzeichnet durch eine zweckmaBige, leichte Schwimmerdose 
aus Al zur Aufnahme des Priiflings. 2. Eine Priizisionspipette zur Aufbringung eines 
klcinen W.-Tropfens auf halbsaugfahige Papiere; die Pipette gestattet dio siclierc 
Aufbringung von 0,01 ccm W. u. eine dementsprecliend genaue Best. der Saugfilhig- 
keit. 3. Einen App. zur Befreiung yon Untersuchungsmustern von Beschwerungcn, 
Wachsen, Fetten u. Farbstoffen. (Paper Trade J . 95. Nr. 16. 34—36. 20/10. 
1932.) F r ie d e m a n n .

G. Gollnow, Die modeme pn-Messung und ihre, Bedeutung fiir  die Papierindustrie.
(Svensk Pappers-Tidn. 35. 791—92. 15/12. 1932. Charlottenburg. — C. 1932. II. 
2393.) R . K . Mu l l e r .

P. K. Baird und R. H. Doughty, Die Kennzeichnung von Zellstoffen und Halb- 
stoffen. Vff. gehen krit. alle von der Ta p p i  fiir die Zellstoffpriifung standardisierten 
Methoden durch u. kommon zu dem Schlusse, daB die yorhandenen Methodcn noch 
sehr luckenhaft u. iiberwiegend empir. seien, so daB die Auffindung absoluter, auf 
den Eigg. der Zellstoffo beruhender Methoden notwendig sei. (Paper Trade J . 95. 
Nr. 24. 30—34. 15/12. 1932.) F r ie d e m a n n .

S. Hilpert und H. Hofmeier, Durchsichtige Druckapparaiur fiir  Zellstoffunter- 
suchungen. Um Zellstoffaufschlusse m it dem Auge yerfolgen zu kónnen, yerwenden 
Yff. ein starkwandiges Rohr aus Jenaer Glas (Nutzinhalt 50—-75 ccm), das am offenen 
Ende in eine Metallfassung eingekittet u. durch diese m it Hilfe einer Uberwurfmutter 
m it einem Armaturenkopf yerbunden ist, der Manometer u. Feinregulieryentil tragt. 
Ais Materiał fiir dio Metallteile wird V 4 A, ais Heizbadfl. Paraffinól (Tempp. bis 150°, 
Drucke bis 12 atu) verwendet. Die leicht beobachtbare K ittstelle wird bei stark sauren 
Aufsehliissen nach 10—12 Verss. erneuert. (Chem. Fabrik 6 . 5. 4/1. 1933. Braunschweig, 
T. II., Inst. f. Chem. Technol.) R. K. Mu l l e r .

— , Zellstoffpriifung auf Festigkeit. K rit. Besprechung der Arbeiten yon L u t t g e n  
u. von G. K. B e rg m a n  (Suomen Paperi- ja  Puutavaralehti 1931. No. 11. 15— 19. Vgl- 
dazu auch C. 1932. II. 639). B e rg m a n  bestimmt den AufschluBgrad yon Zellstoff 
nach den Methoden yon E n so , T in g le ,  B jo r k m a n  u . B e rg m a n , die Festigkeit 
nach T ap p i m it ungemahlenem u. m it gemahlenem Stoff, nach der engl. Methode, 
ungemahlen, u. nach finn. Methode m it Mahlung in der Lampenmuhle. Die Resultate
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der yier yerschiedenen Priifmethoden werden in Anlehnung an B er g m a n  vergliohen 
u. ausgewertefc. (Wbl. Papierfabrikat. 63. 323—24. 1932.) F r ie d e m a n n .

Andreas J. Liittgen, Die Einrtififestigkeit in der Zellstoffpriifung. Vf. setzt sieli 
m it der Angabe von B e rg m an  (vgl. vorst. Ref.) auseinander, daB ungemahlener Stoff 
i m m e r  eine sehr geringe EinreiBfestigkeit habe. E r weist an einer Reihe von Bei- 
spielen nach, daB dies fiir Stoffe aus Fichtenholz oft nicht zutrifft u. bei Sulfitstoffen 
anscheinend von der A rt der Kochung (MlTSCHERLICH oder R i t t e r - K e l l n e r )  ab- 
hangt. Besonders deutlicli is t die Abweichung yon der BERGMANschen These bei 
Zellstoff aus Hemlock, bei dem das Maximum der EinreiBfestigkeit beim ungemahlenen 
Stoff liegt u. m it fortschreitender Mahlung abfiillt. Vf. geht dann auf die Festigkeits- 
bewertung aus EinreiBfestigkeit u. Berstdruck nach BERGMAN u. T a p p i  ein u. zeigt 
am Beispiel vom Hemlock- u. Fiehtenzellstoff, daB die Berechnungsart der T a p p i  
zu falschen Schliissen liinsichtlich der wirklichen Festigkeit der erzeugten Papiere fiihren 
kann, namentlioh, wenn es sich um yerschiedenartige Zellstoffe handelt. In  solchen Fallen 
wird die walire Festigkeit nach Vf. am besten durch das Prod. aus Berstdruck u. EinreiB
festigkeit bei maximalem Berstdruck angegeben. Vf. erlautert seine Ausfiihrungen 
durch Kurven u. Tabellen. Vgl. dazu aucli C. 1932. I. 2527. (Zellstoff u. Papier 12. 
435—37. Noy. 1932.) __________________  F r ie d e m a n n .

Naugatuck Chemical Comp., Naugatuck, Connecticut, iibert. von: Merwyn
C. Teague, Jackson Heights, und Nememiah H. Brewster, Brooklyn, New York, 
Imprdgnieren von Geweben. Das Gewebe wird m it einer yerd. wss. Kaułschukdispersion 
m it einem Geh. von nicht iiber etwa 10°/o Kautschuk getrankt, der Kautschuk durch 
Hitze oder chem. Mittel koaguliert, das Gewebe yon dem UberschuB des Trankungs- 
mittels dureh Auswringen befreit u. getrocknet. Der Kautscliukdispersion konnen 
Farbstoffe zugesetzt werden; vor der Trankung kann das Gewebe in ein Reinigungsbad 
gcbraclit werden. Das Verf. eignet sich besonders furleinerc Gewebe, Seide, Satinusw. 
(A. P. 1845 569 vom 7/1. 1932, ausg. 16/2. 1932.) B e i e r s d o r f .

Richard Lant, Wien, Behandlung von aus Cellulosematerial bestehenden oder solche.s 
enthaltenden Textilstoffen. Zur Verbesserung der Eigg. yon eellulosehaltigen Textil- 
stoffen, insbesondere um diesclben wasserabstoBcnd zu maclien, behandelt man sie m it 
einer konz. Lsg. yon Chloriden holiercr Fettsauren, z. B. Stearyl- oder Palmitylchlorid, 
in Pyridin  bei Ggw. yon feinvertciltem Alkalicarbonat, jedoch ohne Zusatz eines weiteren 
Verdiinnungsmittels, u. insbesondere in Abwesenheit von W., wobei eine teilweise tlber- 
fiihrung der Cellulose in die Ester der entsprechenden hoheren Fettsauren stattfindet. 
Die Veresterungslsg., yon der man 40—80 Teile auf 100 Teile Cellulosematerial yer
wendet, soli etwa 7,5 Teile, jedenfalls nicht mehr ais 15 Teile Pyridin auf 1 Teil Saure- 
chlorid entlialten. Die Behandlung wird bei etwa 90° vorgenommen; ihre Dauer soli
1—2 Stdn. nicht iiberschreiten. Eine zur Durchfiihrung der Behandlung geeignete 
Vorr. ist beschrieben. (Hierzu vgl. F. P. 707 6 8 8 ; C. 1932. I. 763.) (E. P. 376 295 yom 
29/12. 1930, ausg. 4/8.1932.) Be ie r s d o r f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Feuerschutzmittel fiir  Holz, 
Papier, Textilien und dgl. Das Mittel bestelit aus einem NH,-TTalogenid, einem Salz 
einer benzylierten aromat. Sulfonsaure, n. Borsaure oder H 3P 0 4 oder einem wasser- 
lósliclien Salz dieser Siiuren. — Z. B. besteht die Mischung aus 7 Teilen Borsaure, 
10 Teilen benzylnaphthalinsulfonsaurem Na u. 75 Teilen NH 4C1. (E. P. 365 012 yom 
10/7. 1931, ausg. 4/2. 1932. D. Prior. 10/7. 1930.) E b e n .

Embal, Soc. Holding pour 1’Industrie d’EmbaIIages, Luxemburg, Behandlung 
von Hanf, darin bestehend, daB die Luft an den Verarbeitungsstatten, insbesondere 
in dem Raume, wo das Werg gezupft wird, zu jeder Jalireszeit kunstlich feucht (70% 
Luftfeuchtigkeit) gelialten wird, u. durch Heizen ein Absinken der Temp. unter 10° 
vermieden wird. Die Rohfaser oder das Endprod. wird m it Glycerin -behandelt u. bei 
Tempp. unter 40° getrocknet. (F. P. 732844 vom 9/3. 1932, ausg. 26/9. 1932.) E n g .

Embal, Soc. Holding pour 1’Industrie d’Einballages, Luxemburg, Behandlung 
von Jule. Zum Einfetten bzw. Schmieren der Faser yerwendet man beliebige Mengen 
Fischole (Trane), die zuvor eine Reinigung bzw. Geruchlosmachung durch Abtrennung 
freier Fettsauren u. der unverseifbaren Anteile im geschlossenen Bchalter mittels Dampf 
bei 280° erfahren haben. Dem gereinigten Ol kann eine geruchlose Seife zugesetzt 
werden. (F. P. 732 845 vom 9/3. 1932, ausg. 26/9. 1932.) E n g e r o f f .

Max Gessner, Wiesbaden-Biebrich, Verfahren zum Carbonisieren von Immpen 
durch Einw. yon Saure auf das yorher getrocknete SMaterial in einer Carbonisiertrommel,
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1. dad. gek., daB dio Siiure in fl. Form u. feiner Verteilung, z. B. dureh Einspritzen 
mittels. Diisen, in die bcheizte Carbonisiertrommel cingefiihrt wird. — 2. dad. gek., 
daB die Trommel bei Verwendung von Salzsiiuro ais Carbonisiersaurc auf 140° nicht 
iibersteigendo Tempp. beheizt wird. (D. R. P. 560 985 KI. 29b vom 3/1. 1931, ausg. 
8/10. 1932. F. P. 728 890 vom 28/12. 1931, ausg. 12/7. 1932. D. Prior. 2/1. 1931.) E n g .

R. Rome, Rocour, Belgien, Leimen von Papier unter Yerwendung eines Leimes 
auf Cellulosebasis, gel. in einem fliichtigen Lósungsm., z. B. A. u. Campher. (Belg. P. 
366 622 vom 31/12. 1929, Auszug veroff. 17/6. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Harry Huet Nelson und Guillaume Becker, Frankreich, Herstellung von Papier 
von hoher mechanischer Widerstandsfahigkeit, insbesondero fiir Einwickelzwecke aus 
gewóhnlichem Papierstoff dureh Zusatz yon Celluloscxanthogenat u. naclifolgende 
Koagulation von Hydrocellulose dureh Zusatz von Koagulierungsmitteln. Zweck- 
maBig werden noch Stoffe zugesetzt, welche die Koagulationsgesehwindigkeit herab- 
setzen, z. B. Zucker, Glucose oder Glycerin. Evtl. wird eine Vorkoagulation dureh 
Zusatz von verd. Lsgg. von Zn-, Fe-, Mn-, Cr- oder Al-Salzcn, Aluminaten u. a. vor- 
genommen u. die Nachkoagulation m it verd. H 2SO., oder HCI, denen NaCl oder N aH S0 4 
zugesetzt sind, durchgefuhrt. Evtl. werden die Koagulationsbadcr schwach erwarmt. 
Die Koagulation kann aber aueh dureh bloBes Erhitzen auf 60—80° erreicht werden. 
(F. P. 735 525 vom 19/4. 1932, ausg. 10/11. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Soc. Anon. La Cellophane, Frankreich, Zigarełtenpapier, bestehend aus regene- 
rierter Cellulose, dio von den ublichen geschmeidigmaehendcn Mitteln, wie Glycerin u. 
Glykol, befreit worden ist u. etwa noch 10% Feuchtigkeit enthalt. (F. P. 735 680 
vom 16/7. 1931, ausg. 14/11. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Curt Joseph, Deutschland, Herstellung von Einwickelpapier fiir  Nahrungsmitlel, 
insbesondere fur Butter. Um die nachteilige Wrkg. der ultravioletten Strahlen hin
sichtlich der Farbę, des Geruchs u. des Geschmacks zu verhindern, wird das Papier 
m it chem. Stoffen impragniert, wclche die ultravioletten Strahlen absorbieren. Solehe 
Stoffe sind die Umbelliferonessigsaure, dereń Ester, Umbelliferon, sowie dessen Carb- 
<>xyl-, Hydroxyl- u. Aminoderiw., ferner Lithiumsalze, Aeseulin, Chinin, Salol, 
Anthracen. Eytl. kann man aueh noch Farbstoffe zusetzen. (F. P. 735116 Tom 
12/4. 1932, ausg. 3/11. 1932. D. Priorr. 14/4., 6/ 6 ., 16/9. 1931 u. 14/1. 1932.) M. F. Mu.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Carl Dankert, 
Ludwigshafen a. Rh.), Yerfahren zur Herstellung von Papieren Pappen, plastischen 
Massen, Fufibodenbelagstoffen u. dgl. Stoffen mit wasser- und reibecliten, gegebenenfalls 
aueh lichtechten Melierungen, dad. gek., daB man dureh Einriihrcn von in organ. Losungs- 
mitteln gel., gegebenenfalls gefarbten Cellulosederiw., wie z. B. Celluloseester oder 
Celluloseather, in Fallungsmittel gallertartige Melierstoffe herstellt u. diese zweck- 
maBig im ungetrockneten Zustand den zu melierenden Stoffen zusetzt. —  15 Teile 
Nitrocellulose, 30 Teile Athylacetat, 35 Teile Methanol, 15 Teile Butylacetat u. 5 Teile 
Butanol werden m it Bronzen gefarbt u. in gel. Methylcellulose ais Fallungsbad ein- 
geriihrt. Vgl. F. P. 725 069; C. 1932. I I . 3978. (D. R. P. 567238 KI. 55 f vom 30/10. 
1930, ausg. 30/12. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Harold Jackson, Oakenclough, Garstang (Lancaster), Herstellung von Kunst- 
stoffen aus Gewebe und Papier. Gewebe aus Ju te , Flachs, Baumwolle o. dgl. wird 
mittels eines pastenfórmigen Bindemittels (Teer, Pech, Bitumen) m it Papier vereinigt, 
das sowolil in Langs-, wie in Querriclitung gekreppt ist. Die Vereinigung geschieht 
m it Hilfe von Druckwalzen, worauf man das Materiał noch iiber Trockenwalzen laufen 
liiBt. Es eignet sich besonders zur Herst. von Sacken oder Taschen fiir den Transport 
von pulverformigen Stoffen. (E. P. 376 910 vom 4/6. 1931, ausg. 11/8. 1932.) B e i .

Phihp Carey Mfg. Co., Ohio, V. St. A., iibert. yon: Albert C. Fischer, Chicago, 
V. St. A., Bedachungsmatcrial. Pappe, Filz oder ahnliche Werkstoffe werden m it einem 
nicht trocknenden Ol, wie Baumwoll- oder Rapskernól oder Ricinusól u. gegebenen
falls auBerdem m it einem trocknenden Ol, wie Leinol, getriinkt. Auf das so yorbereitete 
Materiał wird ais Klebstoff Bitumen, gegebenenfalls in Mischung m it einem trock
nenden Ol, aufgebracht. Der Olgeh. der Pappe verhindert ein zu tiefes Eindringen des 
Bitumens. AuBerdem schutzt es dieses vor einer vorzeitigen Austrocknung. Dio 
Pappen werden an den m it Klebstoff Yersehcncn Seiten zusammengelegt u. konnen 
so yerschickt werden. Sie lassen sich ohne Anwendung von besonderen Klebstoffen, 
wie Teer, verlegen. GemaB A. P. 1863104 werden P latten  aus Faserstoffen, die mit 
wasserdichtem Mastixliarz getriinkt sind, geformt u. m it der Klebstoffschicht ver-
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sehen. (A.PP. 1550 310 vom 15/1. 1921, ausg. 18/8. 1925 u. 1863104 vom 15/8. 
1927, ausg. 14/6. 1932.) Ge is z l e r .

N. V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij, Haag, Holland, Verfahren und 
Vorrichtung zum Wasserdichtmachen von Faserstoffbahnen, insbesondere Papier- und 
Pappebahnen, durch Aufbringen eines wasserabweisenden Stoffes, insbesondere bitumi- 
noser Art, mittels eines Auftragzylinders, der in einer wss. Dispersion des wasser- 
abweisenden Stoffes umlauft, dad. gek., daB eine regelbare Menge des wasserabweisen- 
den Stoffes in Form einer konz. Dispersion kontinuierlich einem Vorrats- oder Ver- 
teilungsbehalter fiir die Dispersion entnommen u. vor oder beim E in tritt in den Be
halter m it dem Auftragszylinder m it der zur Konstanthaltung des Fl.-Spiegels in 
diesem Behalter erforderlichen W.-Menge verd. wird. 2 weitere Anspriiche betreffen 
die Vorr. Vgl. E. P. 315 S39; C. 1930. I. 305. (Oe. P. 130 944 vom 17/9. 1929, ausg. 
27/12. 1932. A. Prior. 17/9. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Carl Leyst-Kuchenmeister, Berlin, Vorrichtung zur Herstellung von Halbstoff 
oder Halbzellstoff fiir dio Papier- u. Pappenfabrikation aus Pflanzenfaserstoffen, wie 
Holz, Stroh, Bambus u. anderen Grasern, durch Zerkleinern des in mindestens der
4-fachen Menge W. aufgeschwemmten Rohstoffes. Hierdureh wird der Schmutz u. ein 
Teil der Inkrusten, wie Lignin u. Harz, ausgeschieden. (D. R. P. 562770 KI. 55b 
vom 24/11. 1928, ausg. 28/10. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Carl Leyst-Kuchenmeister, Berlin, Verfahren zur Herstellung von Zellstoff unter 
Verwendung einer Vorr. naeh Patent 562 770, dad. gek., daB der durch mechan. Zer- 
kleinerung in wss. Aufschwemmung, gegebenenfalls unter Zusatz yon Mineralol, her- 
gestellte Halbstoff durch sauren, neutralen oder alkal. AufscliluB in Zellstoff iiber- 
gefiihrt u. gebleicht wird. (D. R. P. 564 553 KI. 5 5 b vom 4/4. 1929, ausg. 19/11.
1932. Zus. zu D. R. P. 562 770; vgl. vorst. Ref.) M. F. Mu l l e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Stewart
Elmer Seaman, Buffalo, N. Y., Herstellung von Zellstoff m it hohem a-Cellulosegeh. 
u. von sehr weiBer Farbę aus Linters, Holz, Bagasse, Maisstengeln, Espartogras, Stroh, 
Flachs, Ju te, Hanf durch Kochen m it NH 3 oder NH4-Salzen oder m it Gemischen 
derselben, z. B. m it (NH,)2S 03, NH 3 u. (NH4)2S04, NH 3 u. (NH,)2C03, NH3 u. (NH4)2S 
oder (NH4)2S 0 3 u. (NH4)2Ś. — Z. B. werden Linters m it NH 3 bei 320° F  etwa 4 Stdn. 
gekóoht. Das NH 3 wird direkt ans dem Kocher teilweise wiedergewonnen u. aus den 
Fil; durch Zusatz von Kalk ausgetrieben. Der Zellstoff wird naeh dem Kochen evtl. 
noch gebleicht u. in iiblicher Weise nachbehandelt. (A. P. 1 891337 vom 9/1. 1930, 
ausg. 20/12. 1932.) M. F . Mu l l e r .

Harry P. Bassett, Cyanthiana, V. St. A., Reinigen von Cellulosematerial, ins
besondere Zellstoff, Baumwolle u. dgl. Man digeriert das Gut, yorteilhaft unter Druck 
boi wenig erhohter Temp., in bekannter Weise m it Alkalilauge u. wiisckt anschlieBend 
mit h. W. aus, jedoeh m it der MaBgabe, daB wahrend der ganzen Behandlungsdauer 
jeglicher Luftzutritt vermieden wird. Die Cellulose zeichnet sich durch ihre rein weiBe 
Farbę aus. (A. P. 1 883 478 vom 4/6. 1929, ausg. 18/10. 1932.) E n g e r o f f .

C. F. Boehringer & Sohne G. m. b. H., Deutschland, Herstdlung von faserigem 
Celluloseacełat. Die in  bekannter Weise m it einer niedrigen Fettsiiure yorbehandelto 
Cellulose acidyliert man bei 25° m it HC104 ais K atalysator bzw. dereń Mg- oder Zn- 
Salzen, gegebenenfalls in Mischung m it Allcaliperchloraten u. Mineralsauren in Ggw. 
von S 0 2 unter Zugabe yon infifferenten, sich m it Essigsaureanhydrid u. S 0 2 mischenden 
Fil., die ein Losen der Cellulose yerhindern, z. B. Bzl., Toluol, Xylol, Cycloliexanolacetat, 
Essigester u. dgl. Das primare, faserige Acetat ist in Methylenchlorid 1., in Aceton unl.; 
es laBt sich zu Kunstseide, Filmen, Vcrpackungsmaterial, piast. Massen, Lacken usw. 
yerarbeiten. Auf dieselbe A rt konnen aueh Ester anderer Fettsauren u. Mischester 
liergestellt werden; die daraus hergestellton kiinstlichen Gcbilde zeichnen sich durch 
erhóhte Dehnung, Knitterfestigkeit u. Feuchtkeitsbestandigkeit aus. — 100 Teile 
4 Stdn. m it CH3COOH yorbehandelte Cellulose wird m it 350 Teilen Essigsaureanhydrid, 
540 Teilen Toluol, 380 Teilen S 0 2 u. 0,44 Teilen 70%ig. HC104 bei 25“ 8—10 Stdn. 
yerestert. W ahrend des Neutralisierens der HC104 m it Na-Acetat zentrifugiert man ab, 
wascht u. trocknet. CH3COOH-Geh.: 62,5°/0; Zers.-Punkt: 250—270°. (F. P. 734 018 
vom 23/3. 1932, ausg. 14/10. 1932. D. Priorr. 24/3., 29/6., 1/10. u. 5/10. 1931.) E n g e r .

Ernst Beri, D arm stadt, und Arthur Harold Stevens, London, Verfahren zur 
Herstellung von liochacetyliertem Celluloseacełat. Die Cellulose wird m it Eg., der eine 
geringe Menge eines K atalysators enthiilt, yorbehandelt. Nachdem man einen groBen 
Anteil der Saure u. des Katalysators abgezogen hat, behandelt man die in die Siiurc
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getauchte Cellulosc beł geringer, etwa 0° betragenden Temp. m it einem UberschuB an 
Essigsaureanhydrid u. einem groBcn Anteil eines Stoffes oder eines Gemisches von 
Stoffen, die die Fahigkeit haben, Celluloseacetat zu cjuellen, aber nicht zu lósen. Man 
erhalt ein Cellulosetriacetat unter E rhaltung der Faserstruktur, welches im wesentlichen 
frei von Katalysator ist. Ais Quellungsmittel wird zweckmaBig Bzl. verwandt. Das 
Verf.-Prod. eignet sich insbesondere zur Herst. vonFilmen,Folien,Faden. (E. P.381 991 
vom 6/ 8 . 1931, ausg. 10/11. 1932.) E n g e r o f f .

Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken Akt.-Ges., Schweiz, 
Verfahren zur Verbesserung der Farbaufnahmefahigkeit von Cdluloseestem. Man aci- 
dyliert die Cellulosc m it N-haltigen Saureanhydriden, z. B. Cyanessigsdure oder Amino- 
benzoesiiurcanhydrid, gegebenenfalls in Mischung m it CH3COOH. Eine Verbesserung 
der Prodd. erhalt man durch Oxydation oder Verseifung der CN-Gruppen zu ■—CONH2- 
oder —COOH-Gruppen. An Stelle der N-haltigen Verbb. kann man auch die An- 
hydride zweibas. organ. Sauren, z. B. Bernsteinsaure, yerwenden. Dic yerfahrens- 
gemaB erlialtenen Ester kónnen auch m it den gewóhnlichen Celluloseestem yermischt 
werden. (F. P. 40 945 vom 21/10. 1931, ausg. 16/9. 1932. I t.  Prior. 24/10. 1930. 
Zus. zu F. P. 713 908; C. 1932. II. 4416.) E n g e r o f f .

Vereinigte Glanzstoff-Fabriken Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Kunst- 
seide m it Einlagcrungen. Z u diesem Zweek werden gepulverte, amorphe oder krystalline, 
in yerd. Sauren u. Laugen unl. Stoffe, wie z. B. C e02, T h 0 2, BaSO,, CaSO.j, SrSO.,, 
geschlemmte Tonerde, Quarz, Ca-, Mg-Silicat (Talk), Meerscliaum, Serpeniin, Olivinr 
Steatit, Kaolin, Feldspat u. dgl. m it óligen Stoffen, z. B. minerał., pflanzlichcn oder 
tier. Olen, Zylinder-, Spindelól, Paraffin, Oliven-, Knochen-, Sojabohnenol, gel. WacJisen 
u. dgl. zu einer Pastę m it einer Teilchengrófie yon 1 bis 5 /i angerieben u. in der ge
gebenenfalls zuvor verd. Spinnlsg. in einer Menge von 0,3 bis 1% emulgiert. (F. P . 
734 501 Tom 1/4. 1932, ausg. 24/10. 1932. D. Prior. 2/4. 1931.) E n g e r o f f .

Courtaulds Ltd., London, Charles Fred Topham, Earlsdon, Edward Hazeley 
und Erie Andrew Morton, Coventry, Herstellung von Kunst seide. Die auf zusammen- 
klappbaren Haspeln m it einem eingelegten, das Abnelimen der Strange erleichternden 
Faden, gesponnene Seide wird erst gewaschen u. dann abgestrcift, dam it sie ohne 
Spannung trocknen kann. (E. P. 365 365 vom 16/2. 1931, ausg. 11/2. 1932. Zus. zu 
E. P. 290 833; C. 1928. II. 1282.) E n g e r o f f .

Michel Dassonville, Frankreich, Herstdlung von Kunstwolle aus Celluloselsgg. 
Die frisch gefallten Faden werden zu mehreren Gruppen zusammengefaBt, die jc ein 
einlieitlichcs Band bilden u. nach Verlassen der ublichen Nachbehandlungsbadcr durch 
ein B adgefiihrt, das ein Quellmittel, z. B. W. von 15 bis 40°, 0,5—10°/0ig. Na2C03-Lsg., 
Kupferoxydammoniak- oder ZnCl„-Lsg. enthalt. Die gequollenen Faden laufen iiber 
eine mechan. Krauselvorr. u. durch den zweiteiligcn Troekenschrank auf eine Auf- 
wickcltrommel. (F. P. 733 717 vom 26/6. 1931, ausg. 10/10. 1932.) E n g e r o f f .

Algemeene Kunstzijde Unie N. V., Holland, Erhohung der Dehńbarkeit von 
Kunstseidenprodukten aus Cdlvlosederivaten. Man behandelt die Kunstseide, 
z. B. Acetatseide, sehr kurze Zeit — eine oder mehrere Sekunden — m it einem Quell- 
m ittel fiir das betreffende Cellulosederiy., u. trocknet, wobei man vor der Trocknung 
auswaschen kann. Ais Quellmittel eignet sich z. B. eine Mischung von 75% Mdliylen- 
chlorid u. 25% Petrolather. (F. P. 725 476 vom 30/10. 1931, ausg. 12/5. 1932. D. Prior. 
8/11. 1930.) B e ie r s d o r f .

Feldniiihle Akt.-Ges., vorm. Loeb, Schonfeld & Co., Rorschach, Yerfahren zur 
Herstellung kiinstlicher Oebilde von mattem Glanz aus Viscose, dad. gek., daB man eine 
Viseose verarbeitet, welcher man Faktis in gel. Form beigcmischt hat. (Schwz. P. 
156 405 vom 2/10.1931, ausg. 17/10.1932. D. Prior. 14/2. 1931.) E n g e r o f f .

Vereinigte Glanzstoff-Fabriken Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von un- 
gezuiimter Viscoseseide. Die frisch gesponnenen Faden werden in kreuzweisen Lagen 
auf Haspel gespult, iiber die zuyor ein passendes, kreisfórmiges Tuch gestreift worden ist. 
Die aufgcspulten Strange werden abgebunden, in das Tuch eingeschlagen, vom Haspel 
genommen u. flachgedruckt, gegebenenfalls zwischen perforierten Schutzplattcn den 
Naclibehandlungsbadern ausgesetzt, gesclilichtet u. gctrocknet. (F. P. 724 751 yom 
19/10. 1931, ausg. 2/5. 1932. D. Prior. 6/11. 1930.) E n g e r o f f .

Vereinigte Glanzstoff-Fabriken Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Krepp- 
aus Yiscoseseide. Ais Ausgangsmaterial yerwendet man eine unentschwefelte, noch 
n icht yorgezwirnte Yiscoseseide, zweckmaBig eino solche, die sich noch auf der Spinn-
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spule befindct. (F. P. 734 023 vom 23/3. 1932, ausg. 14/10. 1932. D. Prior. 24/3.
1931.) E n g e r o f f .

Claude Clemenęon, Victor Claude Clemenęon und Suzanne Schmit, Frank-
rcich, Behandlung vori Aceiatseidefaden. Um Acetatseidefaden, dio zur Horst. von 
Kreppgeweben verwendet werden sollen, eine besonders starkę Dreliung erteilen zu 
kónnen, ohne daB die Eigg. des Fadens nachteilig verandert werden, behandelt man die 
Faden vor der Dreliung m it einem Quellmittel fiir das Celluloseacetat unter Zusatz eines 
Kolloids, wodurcli eine Schrumpfung des Fadens bewirkt wird. Ais Quellmittel eignen 
sieh z. B. geniigend konz. wss. Lsgg. von Alkoliolen oder organ. Sduren, Lsgg. von Sulfo- 
cyaniden, Methylalkohol, Benzin, ais Kolloide Gelatine, Pflanzengummi u. dgl. (F. P. 
729 473 Tom 16/3. 1931, ausg. 25/7. 1932.) B e ie r s d o r f .

John Felter, Haverstraw, N. Y., Fufibodenbelag, der wasserdicht u. feuerfest ist, 
bestehend aus Sśigemehl oder einem anderen feinen Cellulosematerial, welches durch 
Impragnieren m it Monochlornaphthalin nicht brennbar u. wasserbestandig gemacht 
worden ist, ferner aus einem indifferenten Mineralpulver, z. B. Talk, Ton oder Sand, 
aus Asbest, calc. Magnesit u. oiner wss. MgCl2-Lsg. Dio Mengen sind naher angegeben. 
(A. P. 1 891878 vom 27/5. 1931, ausg. 20/12. 1932.) M. F. Mu l l e r .

Bird & Son, Inc., E ast Walpole, ubert. von: James E. Graham, Newton, V. St. A., 
Fufibodenbelag, bestehend aus 100 Teilen Nitrocellulose (Viscositat: 50—200 sec), 
125 Teilen Korkmehl, von einer Feinheit, daB mindestens dio Hiilfte durch ein 100- 
Maschensieb, das Ganze durch ein 40-Mascliensieb geht, 90 Teilen Trikresylphosphat, 
20 Teilen Ester/wre, 150 Teilen Tonerde, 150 Teilen Asbest u. 100 Teilen T i0 2. (A. P. 
1 876 289 Tom 3/9. 1931, ausg. 6/9.1932.) E n g e r o f f .

Sandura Comp., Inc., Philadelphia, ubert. von: Jullian T. Baldwin, W est 
Chester, Pennsylvania, Fufibodenbelag. Gewebe, Filz, Papier o. dgl. wird m it einer M. 
impragniert, die im wescntlichen aus einem Harz (Kolophonium, Schellack, Kopale, 
Akaroid, Cumaronliarz, synthet. Harz aus Ilarnstoff u. Formaldehyd u. dgl.) u. einem 
Plastizierungsmittel Didthyl-, Dibutyl-, Diamylphthalat, Dibutyllarlrat, Triplienyl- 
phosphat, Trikresylphosphat) besteht. Ais weitere Bestandteile kann die M. Wachse, 
Kautschuk, felte Ole, Cellidosedther oder -ester, Pigmentfarbstoffe, wie Zinkoxyd, 
Preuflischblau, Ru(S, Chromgelb u. gegebenenfalls ein Lósungsm. (Athylalkohol, Benzol, 
Toluol, Benzin o. dgl.) enthalten. (A. P. 1858 655 vom 8/1. 1927, ausg. 17/5.
1932.) B e ie r s d o r f .

Behr-Manning Corp., V. St. A., Herstellung eines Faserstof'{materials in Blattjorm
von hoher Biegsamkeit u. Faltbarkeit, sowie von hoher Widerstandsfaliigkeit gegen 
Reiben u. StoBen. Gewóhnlicher Papierstoff wird m it Korkpulver oder KorkgrieB 
innig vermischt, u. das Gemisch wird m it Bindę- u. Impragniermitteln getrankt, z. B. 
m it Glycerin u. Formaldehyd u. m it Kunstharzen, wie Bakelit- oder Glyptalharz. Das 
Prod. wird auf der Papiermaseliinc zu Blattern von beliebiger Starkę verarbeitet. Es 
dient z. B. ais Kunstleder, ais Wandbekleidungsmaterial, zum Versetzen von Bohr- 
lóchern oder zum Verzieren. (F. PP. 735 256 u. 735 257 vom 15/4. 1932, ausg. 5/11. 
1932.) M. F. Mu l l e r .

John Eeles Cooper, Northfield, und Arnold Erie Lever, Lindisfarnc, England, 
Herstellung plastischer Massen, insbesondere zu r Bereilung von Kunstleder. Man lóst 
Athylcellulose u. Kautschuk zusammen oder getrennt in dem gleichen oder in verschie- 
denen Lósungsmm. u. yereinigt dieso Massen durch einen KnetprozcB m it Plastifizic- 
rungs- u. Weichmachungsmitteln. Nitrocellulose oder andere Celluloseester kónnen 
auBerdem hinzugefiigt werden. (E. P. 380 964 vom 15/10. 1931, ausg. 20/10. 
1932.) E n g e r o f f .

E. I. du Pont de Nemours & Comp., Wilmington, Delaware (Erfinder: Edgar 
Hugo Nollau und Donald Anderson Rankin, New York), V. St. A., Herstellung von 
Kunstleder, Ledertuch u. dgl. Man versieht ein Gewebe einseitig m it mehreren Uber- 
zugen aus einer aus Cellulosenitrat, einem Weichmachungsmittel (z. B. Ricinusól) u. einem 
Pigment bestehenden M., Ycrbindet die nicht iiberzogene Seite m it Hilfe eines Binde- 
mittels, wie Kautichukzement, mittels einer Doubliermaschine m it einem unbehandelten 
Gewebe u. iiberzieht dann die ersto Uberzugssehicht m it einer Deckschicht, die man 
durch Aufbringen einer Lsg. von Cellulosenitrat, einem Wachs oder wachsartigen Kórper 
(z. B. Ceresin) u. einem Weichmachungsmittel (z. B. Dibutylphthalat) in einem Gemisch 
von A thylacetat, Athylalkohol u. Toluol erhalt. (Aust. P. 4490/1931 vom .12/10. 1931, 
ausg. 21/7. 1932.) B e i e r s d o r f .
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Helsingborgs Gummifabriks Aktiebolag, Helsingborg, Kunstleder m it imitierter 
Naturmrbe, insbescmdere Kautschukkunstleder, gek. durch eine Oberflache, dio fester 
ist ais die darunter liegende M. u. die dadurch zur Erzeugung einer natiirlichen Narbo 
geeignet ist. — Die Oberflache des Kunstleders wird m it einem Vulkanisator behandelt, 
beyor das Kunstleder einer Warmvulkanisierung unterworfen wird. Gegebenenfalls 
wird das Kunstleder vor der Warmvulkanisierung m it einer PreBnarbe versehen. 
(Dan. P. 42 634 vom 7/8. 1929; ausg. 21/7. 1930.) D r e w s .

United Shoc Machinery Corp. (Paterson & Boston), Boston, V. St. A., Ver- 
fahren zur Herstellung von Scliuhwerksteifkappen. Die durch Impragnierung mittels 
einer Celluloseesterlsg. o. dgl. versteiften Kappenstiicke werden zwecks Vcrminderung 
der Klebrigkeit m it einer El. behandelt, die m it dem Losungsm. fiir den versteifenden 
Stoff mischbar ist, jedoch keine wesentliclie Losefiihigkeit fiir das Vcrsteifungsmittcl 
besitzt. Ais solche F l. ist besonders W. geeignet, ferner kann man auch Bzn. o. dgl. 
verwenden. Vor der Behandlung m it der Fl. iiberzieht man die impragnierten Kappen- 
stiicke zweekmaBig m it einer pulverfórmigen, absorptionsfiihigen M., wie Holzinehl'. 
Bei der Herst. der Impriignierungslsg. verwendet man neben dem Hauptlosungsm. 
zweekmaBig noch ein Losungsm. von geringer Fliichtigkeit, z. B. Diacetonalkohol, u. 
ein Verdiinnungsmittel, z. B. Bzl. (Schwz. P. 154791 vom 5/5. 1931, ausg. 1/8. 1932. 
E. Prior. 24/5. 1930.) B e ie r s d o r f .

N. V. Handel Maatschappij V/H. Porm & Co., Holland, Materiał fu r  die Her
stellung von Steifeinlagen fiir  Schuliwerk u. dgl. E in oder mehrere Gewebe werden 
m it einer oder mehreren Filzschichten m it Hilfe einer Celluloidlsg. vereinigt, m it der 
die Gewebe getrankt werden. Is t das Celluloid vor Aufbringen der Filzschicht bereits 
h a rt geworden, muB man es durch Erwarmen oder Behandlung m it einem Losungsm. 
wieder weich machen, um eine feste Vcrcinigung des Filzes m it dem Gewebe zu er- 
zielcn. Dic gleiehen Operationen muB man m it dem fertigen Materiał vornehmen, um 
ihm die gewiinschte Form zu geben. (F. P. 731 650 vom 22/2. 1932, ausg. 5/9. 1932. 
Holi. Prior. 17/8. 1931.) Be ie r s d o r f .

Leo Horchemer, Berlin-Wilmersdorf, und Carl Marx, Berlin, Verfahren zur Her
stellung von Schallplatten aus Mischungen von Celluloseestem m it harz-, teer- oder pech- 
artigen Stoffen, dad. gek., daB der M. chines. Holzól m it Jod zugesetzt wird. Es kann 
der M. auBerdem auch noch m it Vorteil Boreisen oder Glimmer oder beide Stoffe bei- 
gegeben werden. — Bei dem Verf. gemaB dem P aten t wird durch Herabsetzung der 
Hartungsdauer der PreBvorgang bcschleunigt, u. es werden P latten  groBer Tonfulle 
erzielt. Das Ol verharzt sehr schnell an der Oberflache u. bildet eine Schutzschiclit, die 
das Innere der P latte  gegen Einflusse der Atmosphare unempfindlich macht. (D. R. P. 
566 809 KI. 42g vom 18/3. 1930, ausg. 21/12. 1932.) H e in r ic h s .

Deutsches Forschungs-Institut fiir Textilindustrie, Dresden, VorricMung zum  
Priifen der Dehnungsvorgdnge bei Fasem, G amm und bandformigen Fldcliengebilden nach 
A rt einer fiir Fliissigkeitsbeschwerung eingerichteten Waage, dad. gek., daB der die 
Belastungsfl. entweder in das BelastungsgefaB hiniiberdriickende oder aus diesem wieder 
zuriicksaugende Kolben m it einem Schreibblatt fest verbunden ist, auf dem in an sich 
bekannter Weise die am Ende der Waagenzunge befindliche Schreibvorr. in senkrechter 
Richtung dio Belastung u. in waagerechter Richtung die Dehnung wiedergibt. — Die 
Vorr. gibt in einfacher Weise die Móglichkeit, alle Dehnungsyorgange, besonders die 
Unterschiedo zwischen elast. u. bleibender Dehnung, ferner die Ermiidungserschei- 
nungen bei wiederholter Be- u. Entlastung innerhalb beliebiger einstellbarer Grenzen 
zu untersuchen u. graph. aufzuzeichnen. (D. R. P. 566 382 KI. 42k vom 1 / 1 . 1931, 
ausg. 17/12. 1932.) H e in r ic h s .

Brynjulv Abrahamsen, Norwegen, Verfahren und Yorricldung zur Konlrolle des 
Mahlungsgrades von Papierstoff. Das Verf. besteht darin, daB eine abgemessene Menge 
von gemahlenem Papierstoffbrei in ein StandgefaB m it kon. Aufsatz u. m it langem 
zylindr. Fortsatz, der durch eine Metallsiebplatte unten abgedeckt ist, geleitet wird. 
Auf der Siebplatte sammelt sich dabei der Papierstoff an u. fullt teilweise den zylindr. 
Teil des Aufsatzes derart, daB ein Filter gebildet wird, durch welclies das W. abliiuft. 
Unterhalb der Siebplatte lauft das W. durch einen Tricliter u. eine Rinne in kalibrierte 
GefaBe, welche gestatten, die Gescliwindigkeit des Durchlaufs des W. durch den Papier
stoff u. somit den Feinheitsgrad desselben festzustellen. Mehrere Abb. erlautern die 
Yorr. (F. P. 728 615 vom 14/12. 1931, ausg. 8/7. 1932.) M. F. M u l l e r .
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Heinrich Briiggemann, Zwirne, ihro Herstellung und Vcredelung. Miinchcn u. Berlin: Oldcn- 
bourg 1933. (X X X I, 461 S.) gr. S°. Lw. nn M. 40.—.

[russ.] Władimir Wladimirowitsch Linde, Kunstseide u. ihro Verwendung. Moskau: Textil- 
inst, 1932. (03 S.) Rbl. 1.50.

XIX. Brennstoffe. Erdol. M ineralole.
P .H . van der Ley und J. P. Wibaut, Ober die Eigenschaften des Sticksloffs in  

slickstoffhaltigen Kohlenstoffen verglichen mit den Eigenschaften des Slicksloffs im  Koks. 
Der N im Koks aus aschefreier Kphle ist m it chem. Valenzkraften an C gebunden: 
Wahrend aus Paracyan, aus einer Substanz (C3N2)X oder aus Polymerisationsprodd. 
des Tetrnjodpyrrols bei 500— 800° der N nahezu yollstandig ais (CN),. abgespalten 
wird, verliert der C-N-Komplex im Koks erst bei 800—1000° seincn N u. zwar in ele- 
mentarei' Form. Gegenuber H  ist der C-N-Komplex im Koks viel weniger reaktions- 
fiihig ais der in Polymerisationsprodd. des Tetrajodpyrrols oder Tetrajodglyoxulins. 
Dureh Behandlung yon amorphem C m it N H 3 laBt sich jedoch cin Kórpcr herstellen, 
der m it dem N-C-Komplex des Kokses groBe Ahnlichkeit besitzt. Auf Grund der Herst.- 
Weise ist nicht dam it zu rechnen, daB es sich dabei nur um adsorbierten N handelt. 
Da ahnliche Verbb. aus krystallin. C-Formen (Diamant, Graphit) nicht erhalten werden 
konnen, ist anzunehmen, daB die N-Atome von den ungesatt. Oberflachcnatomen 
des amorphen C unter Bldg. von Nitrilgruppen festgehalten werden, wobei die 
starker akt. Kohle aueh mehr N aufnimmt. Bei N-haltigem C, der bei der Einw. von 
(CN)2 auf amorphen C entstclit, ist ein Teil des N wahrscheinlich in Form von —CN- 
Gruppen gebunden. (Recucil Trav. ehim. Pays-Bas [4] 51. 1143— 56. 15. Nov. 1932. 
Amsterdam, Uniy.) B E N T H IN .

R. Clement, Die Destillation der Kohle bei tiefen Tęmperaluren. Das Phanomen 
der Ubcrfuhrung u. der Zers. der yerschiedenen Bestandteile der Kohle wird bo- 
sprochen u. eine geeignete Behandlung der yerschiedenen Kohlen jo nach N atur u. 
Provenienz an Hand prakt. Verss. yorgcschlagen. (Tcchniąuc mod. 25. 9—13. 1/1.
1933.) K. O. M u l l e r .

W. Rimarski und M. Konschak, Ermittelung der Ezplosionsfćihigkeit von Acelylen- 
Olgasgemischen unter Druck. Das yerwendete Ólgas stammte aus amerikan. Gasol u. 
bestand zu etwa 40%  aus Methan, der Rest im wesentlichen aus At han, schwercn KW- 
stoffen u. Ho. Gemenge m it Acetylen zeigten eine scharfe u. reproduzierbare Explosions- 
grenze, z. B. sind boi 10 a t absol. mindestens 46,7% Acetylen erforderlick, bei 20 a t 
absol. mindestens 37,3%. Je hoher der Druck u. der Olgasgeh., desto unvollkommener 
ist die Spaltung der Gase u. desto niedriger ist der Explosionsdruck. (Azetylen Wiss. 
Ind. 35. 145—52. Okt. 1932. Berlin.) L u d e r .

D. Preda, Urspnmg und Lage des Erdóls im Erdreich. (An. Minelor Romania 16-
7— 10. Jan . 1933.) K. O. Mu l l e r .

Gr. Macoyei, Der Ursprung des Erdols in  den óstlichen Karpathen und den Roches- 
MŁres. (An. Minelor Romania 16. 3—5. Jan . 1933.) K. O. Mu l l e r .

W. Zwieg, Neue deutsche Erdohorkommen. Vf. bespricht die Moglichkeit von 
Erdól- u. Erdgasfunden in der Gegend von Tempelburg (Pommern). (Tagi. Ber. Petrol.- 
Ind. 26. Nr. 119. 2—3. 1932. Sep.) K. O. Mu l l e r .

Hermann Schroder, Die Erdolbohrung ton Altensalziccdel in der Altmark und neue 
Ansicliten iiber Erdoliorkommm in Mitteldeutschland. Die Moglichkeiten yon Erdol- 
funden werden an Hand der wissenschaftlichen Unters. des bis 1800 m tief getriebenen 
Bohrstockes in Altensalzwedel besprochen. (Kohle u. Erz 30. 7— 1 2 .1/1. 1933.) K. O. M.

Ionel I. Gardescu, Das Verhalten von eingeschlossenen Gasen in einem Olsand- 
Behalter. I. Die Beiaegung von Gasblasen dureh Sand-Behdlter. Ausfuhrliclie Wieder- 
gabe der C. 1932. I. 2263 u. C. 1932. II. 1258 ref. Arbeit. (Pctrol. Engr. 4. Nr. 2. 
22—25. Nov. 1932.) K. O. Mu l l e r .

George Reid, Synłhese in  der Erdolindustrie. Erorterung iiber fortschreitende 
Modernisierung der Crackanlagen u. einige synthet. techn. Fortschritte in 1932. (Refiner 
natur. Gasoline Manufactmer 11. 617—18. Dez. 1932.) N a p h t a l i.

Rafael Fussteig, Ober neuzeitliche Erdoldestillation. An Hand von Abbildungen 
beschreibt Vf. die Entw. u. Arbcitsweise von Róhrenkcsselanlagen fiir die Dest. von 
Mineralolen u. gibt Warmebilanzen. (Brennstoff-Chem. 14. 9—12.1/1.1933.) K. O. Mu.

A. W. Trusty, Bedeutung der Schuefelsciurebehandlung zon Druckdestillat. E r
orterung der Vorteile (Farbę, Red. von Gum u. S-Geh., Geruchsverbesserung, Licht- 
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bestandigkeit) u. Nachteile (Materialyerlust, Klopfwertverschlecliterung, Saurcbldg. boi 
Redest., Korrosion u. dgl.); Beschreibung des Vcrh. der verschiedenen KW-stoff- 
Gruppen gegen HjSO.p An Hand von Tabellen wird die Wrkg. der Saure auf die S- 
Verbb., die Veranderung der wicbtigsten Analysendaten bei der Behandlung u. Bedest. 
diskutiert, ebenso der EinfluB versehiedęner Sauremengen auf die Farbę (Optimum 
z. B. bei 5— 6  Pfund H 2SO., pro Barrel) u. pótentiellen Gumgeh., der z. B. bei 6 Pfund 
pro Barrel yon 274 mg auf 92 mg u. erst bei 40 Pfund pro Barrel auf 0 mg reduziert 
wird. (Refiner natur. Gasolinc Manufacturer 11. 604. 605. 610. Dez. 1932.) N a p iit .

Jacques Folilen, Cracken und Katalyse. Bericht iiber einen Vers. zur Erhitzung 
von Saarkohle unter Druck (ca. 200 a t); Unters. von Ausgangsmaterial u. Prodd. — 
Anregungen uber Verss. zur Synthese von Kraftstoffen an Hand der Literatur, beson
ders iiber Katatyse u. die Eigg. des „Kohlenstoffs“. (Chim. ct Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis 
273—77. 1932.) ' N a p h t a l i .

Ovidiu Voicu, Die sysleniatische Raffination ton Crackbenzinen. Vf. glaubt, daB 
die Anwesenheit von Alkylsulfonsiiurcn in m it H 2SO., gewasehenen Crackbenzinen 
die Ursache der Verfarbung des Kraftstoffcs darstellt, da diese teerartige Polymeri- 
sationsprodd. bilden. Eine Redcst. des raffinierten Crackbenzins beseitigt die Alkyl- 
sulfonsauren. (An. Minelor Romania 16. 11— 12. Jan . 1933.) K. O. Mu l l e r .

Edwin F. Nelson und Gustav EgloJf, Ilohe Ausbeułen an Benzin mit hoher Octan- 
zahl aus spezifiscli sćhwercm Lost Soldier Rohol. Die Ausbeuten- u. Analysendaten bei 
der Druckwarinespaltung des L o st-So l d ie r -R oIióIs werden angegeben. (Óil Gas J . 31. 
Nr. 22. 42. 20/10. 1932.) K. O. Mu l l e r .

Gustav Egloff, J. C. Morrell, C. D. Lowry jr. und C. G. Dryer, Schulzmittel in 
gecrackten Benzinen. I. Beziehung der Struktur zur Schutzwirkung. Substanzen, die 
eine ausgesprochene Schutzwrkg. haben, enthalten Phenol- oder aromat. Amino- 
gruppen. Eine einzelne Hydroxyl- oder Aminogruppe ergibt indessen nur eine sehr 
geringe Schutzwrkg. Vff. fanden, daB die wirkungsvollsten Antioxydationsmittel 
eine von den folgenden Gruppierungen besitzen: 1. mehr ais 1 Hydroxyl- oder Amino- 
rest, 2. eine aromat. Hydroxyl- u. Aminogruppe; 3. eine einzige aromat. Hydroxyl- 
oder Aminogruppe in Verb. mit einem oder mehr Alkylresten. Bei Aminen u. Phenolen 
wirkt die Besetzung der o- oder p-Stcllung durch modifizierte Gruppen besonders 
oxydationsverhindernd. Nitro- oder Halogenvcrbb., Ester usw. sind wirkungsvoll, 
wenn sie aromat. Amino- oder Hydroxy]gruppen enthalten. Vff. pruften durch einen 
beschlcunigten Alterungstest in der Bombę alle m it den Antioxydationsmitteln ver- 
setzten Kraftstoffproben u. fanden, daB der Zusatz der Schutzmittel den gefundenen 
Gumgeh. in der Kupferschalc vermindern. Tabellar. Zusammenstellung aller Vers.- 
Ergebnisse im Original. (Ind. Engng. Chem. 24. 1375—82. Dez. 1932.) K. O. Mu l l e r .

R. C. Conine, Die Verwe,ndung ton Schutzmittdn bei der Behandlung ton Motor- 
kraftstoffen lost bcfriedigend das Problem der Harzbildung. In  bezug auf die chem. 
S truktur der die Harzbldg. verhindernden Stoffe fiihrt Vf. aus, daB bei Phenolen die 
Einfuhrung einer Nitrogruppe die Wrkg. vermindert, wahrend sie durch die Einfiihrung 
von einer oder melireren Amino- oder Athylgruppen, wenn sie an der richtigen Stelle 
erfolgt (m-Stellung ist ungiinstig) verstarkt wird. Gute Wrkg. zeigen Kondensations- 
prodd. von Aceton u. Anilin u. Aceton u. Diphenylamin. Halogenverbb. u. die meisten 
Ketone u. Chinone, sowie Sauren (ausgenommen Gallussaure) u. Ester sind unwirksam. 
Unter den Amiden rag t p-Aminoacetanilid u. unter den S-Verbb. ais einziges Thio- 
diphenylamin hervor. Bei der Verwendung an sich geeigneter Stoffe ist darauf zu 
achten, daB sie in H20  unl. sind, da sie sonst schon von den bei der Lagerung yon K raft
stoffen kaum yerincidbaren Spuren H 20  herausgel. werden. E g l o f f  u . Mitarbeiter 
schlagen die Verwendung des „U  n i y e r  s a 1 I n h i b i t o r "  vor, bei dessen Zusatz 
(0,01°/o der FI. zum Kraftstoff) bleibt der Harzgeh. des Crackbenzins iiber 6  Monate 
prakt. konstant. (Oil Gas J . 31. Nr. 27. 14— 16. 24/11. 1932.) K. O. Mu l l e r .

K. O. Muller, Stand der experimmtellen und wissenscliaftlichen Kenntnisse der 
Oxydation ton Kohlenimsserstoffen wid des Phanomens des Klopfens in den Verbrennungs- 
motoren. Inhaltlich im wesentlichen ident. m it der C. 1932. I I .  1562 referierten Arbeit 
yon Mo x d a in -Mo n v a l . (Automobiltechn. Z. 35. 597-—98. 25/12. 1932.) N a p iit .

G. Lienhard, Das Klopfen und die Antiklopfmittel. Allgemeine Betrachtungen 
iiber das Problem des Klopfens, die Wrkg. des Tetraathylbleis u. das Kompressions- 
yerhaltnis bei Verbrennungsmotoren. (Sci. e t Ind . 16. 481—84. Nov. 1932.) K. O. Mu.

A. W. Trusty, Klopfu-ert ton Kraftstoffen kann aus den Analysenzahlen emiillelt 
werden. Die Klopfeigg. der yersohiedenen KW-stoffe worden besproehen, u. einYerf. wird
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angegeben, m it dcm Vf. die Klopfwerto eines Bzn. aus den bei der Unters. dieses Kraft- 
stoffes gefundenen Werten u. KW-stoffgruppen m it groBer Annaherung berechnen 
kann u. damifc dio schwierigen Klopfmessungen am Priifstand yermeidefc. (Nat. Petrol. 
News 24. Nr. 51. 29—32. 21/12. 1932.) K. 0 . Mu l l e r .

W. S. Gilbreath, Analyse von Kraflsloffen in  Detroit ergab starkę Abweiohungen bei 
iler Messung der Klopffestigkeit. Eine Nachpriifung der Klopffestigkeit von 25 liandels- 
iiblichen Rraftstoffen ergab bei der Messung in den Detroiter Laboratorien bisher 
ungekliirte starkę Streuung der Wcrte. (Oil Gas J. 31. Nr. 27. 21. 31. 24/11. 
1932.) K. O. Mu l l e r .

L. Jacęiue, Brennstoffe fiir  sclmellaufende Dieselmotoren. Vf. bespriclit die er-
forderlichen Eigg. von Brennólen hinsichtlich der chem. u. physikal. Konstanten u. 
besonders an Hand von Vcrss. u. Diagrammen die Messung des Selbstziindungspunktes 
im Tiegel nach Mo o r e -Kr u p p . Fiir das FlieBvermógen, die Viscositat, dic mechan. 
Vcrunrcinigungen u. den Harzgeh. werden Richtlinien gegeben. (Rev. petrolifóre
1932. 1440—42. 3/12.) K . O. Mu l l e r .

Ch. Finaton, Die schweren Heizole. Beschreibung der Eigg. von Heizólen, dic 
sowohl aus Rohólen, ais auch durch Dest. aus Ólschiefer, Braunkohlc u. Holz gewonnen 
werden hinsichtlich der crforderlichen chem. Zus., des spezif. Gew., der Viseositat, 
der Żundfahigkeit u. des Heizwertes. (Rcv. petrolifóre 1932. 1367—68. 1399. 19/11.)

K. O. Mu l l e r .
William F. Parish und Leon Cammen, Eine neue Theorie des Mechanismus der 

Schiniemng. Vff. messen in einem neuen Priifgerat Sp e r r y -Ca jim e n -T e s t e r  die 
Adhasion von Olen auf einer Metalloberflache. Auf einer Welle von 25 cm Durchmesser 
wird das Ol verteilt u. dann die Welle auf 8000 Touren Umdrehung gebracht. Durch 
die Zentrifugalkraft wird alles Ol, das nicht durch Adhasion auf der Metalloberflache 
festgehalten wird, abgeschleudcrt. Vff. fanden nun, daB nach Entfernimg der durch 
Adhasion festgehaltenen Olreste, mittęls imgeleimten Papiers, sich nach einiger Zeit 
wieder ein neuer Olfihn auf der Oberflache der Welle gebildet hat, was offenbar darauf 
zuruckzufiihren ist, daB das in den feinen Rissen der Metalloberflache befindliche 
Ol lieraustritt. Vff. nelmien daher an, daB, wenn in einem Lager durch Inberiihrung- 
kommen der aufeinander reibenden Metalloberfliichen der Olfilm reiBt, sich sofort 
wieder eine neue Schmierschicht bildet, die bestrebt ist, die Metalloberflachen yon- 
einander zu trennen. Diese Wiederbldg. des Schmierfilms spielt nach Ansicht der 
Vff. beim Schmiervorgang eine groBe Rolle. (Petrol. Times 28. 493—96. 12/11. 
1932.) K. O. Mu l l e r .

William Parish und Leon Cammen, Der Mechanismus der Schmienmg. Auszugs- 
weise Wicdergabe der vorst. ref. Arbeit. (Rev. petrolifóre 1932. 1393—94. 19/11.
1932.) K. O. Mu l l e r .

E . R . Epperson und H . L. D im lap, Beziehung zwischen der Molekularfraktion und 
der absoluten Viscositat von Mineralolmischungen. Vff. bestimmten das mittlero Mol.- 
Gew. von 10 Schmierólfraktionen nach der Gefrierpunktserniedrigungsmethode in Bzl., 
Nitrobenzol u. Athylenbromid. Die Viscositaten von Mischungen von je 2 der Ole unter- 
cinander gehorchen dann innerhalb einer Grenze von 2%  der Gleichung von K e x d a l l  
u. Mo n r o e  (J. Amer. chem. Soc. 39 [1917]. 1787): u'U =  X  m1‘/1 4 - ( 1  — x)u^'>, 
worin u, % u. u2 die absol. Viscositaten der Mischungen, bzw. der Misehungskompo- 
nenten u. X  den Molbruch fiir dio eine Mischungskomponente bedeuten. Vff. bcschreiben 
eine Methode zur Vorausbest. der Viscositat von Olmischungen mittels der Mol.-Geww. 
(Ind. Engng. Chem. 24. 1369—71. Dez. 1932.) K . O. Mu l l e r .

Arch L. Foster, Neue Mełhodcn der Schmierólherstellwig. Fortschrittsbericht von 
der Jahresversammlung der A. P. I  iiber die neuen Schmierolmarken des Jahres 1932. 
(Nat. Petrol. News 24. Nr. 47. 22—24. 23/11. 1932.) K. O. Mu l l e r .

S. W. Ferris und W. F. Houghton, Die Verwendung von Nitrobenzol ais selektives 
Losungsmittel bei der Herstellung von Motorenólen mit hohem Viscositiitsindex. Vff. 
geben eine Arbeitsweise an, um mittels Nitrobenzol selektiv eine scharfe Trennung 
zwischen paraffinbas. u. naphthenbas. Bestandteilen von Mineralólen zu errcichen. 
Die Selektivitat des Nitrobenzols ist so groB, daB es nur in geringer Menge angewandt 
zu werden braucht. Die Arbeitsweise kann sowohl diskontinuierlich ais auch im Gegen- 
stromprinzip kontinuierlich zwischen 30° F  bis 120° F  ausgefiihrt werden. Je  hóher 
der Paraffingeh. ist, um so hóher ist die Extraktionstemp. Neben den Naphthenen 
wird dem Rohól zum gróBten Teil die Farbę entzogen, es verbleiben nur die den Paraffinen 
anhaftenden Farben. Da Paraffin in Nitrobenzol unl. ist, so muB die anfallende „Nitr-

90*
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affin“-Fraktion ontparaffinicrt worden, aus der entparaffinierten Fraktion werden 
dann rein paraffinbas. Transfonnatoren- u. Turbinenóle gewonnen. Aus der „Nitrene“ - 
Fraktion, in der sich dic naphthenbas. KW-stoffc befinden, werden nach Abtreiben 
des Nitrobenzols durch Vakuumdest. wertyolle naplithenbas. Schmieróle erhalten. 
Das Nitrobenzol kann regeneriert wieder yerwendet werden, da es sehr bestandig ist 
u. nicht leicht yerschmutzt u. auch an dem selektiyen Lsg.-Prozefi nicht teilnimmt. 
(Oil Gas J . 31. Nr. 26. 65—71. 17/11. 1932.) K. O. Mu l l e r .

S. W. Ferris und W. F. Houghton, Der NitróbenzolprozcP fiir  Schmieróle. Inhalt- 
licli ident. m it der vorst. ref. Arbcit. (Refiner natur. Gasoline Manufacturer 11. 560 
bis 567. 581—83. Noy. 1932.) K. O. Mu l l e r .

S. W. Ferris und W. F. Houghton, Der Nitróbenzólextraktionsprozep liefert hoch- 
paraffinbasische Schmiermittel. Inhaltlich ident. m it vorvorst. ref. Arbeit. (Nat. Petrol. 
News 24. Nr. 48. 25—32. 30/11. 1932.) K. O. Mu l l e r .

O. P. Cottrell, Neue Entwicklung erweitert das Arbeitsfeld fiir  dic Behandlung von 
Schmierólen mit Schwefeldioxyd. Vf. zeigt durch Gcgenuberstellung yon Vergleichs- 
yerss. von unbehandeltem Ol u. einem zweimal m it 1 0 0 %  S0 2 raffinierten Ol gegen - 
iiber einem Ol, das zweimal m it 100% einer Mischung von fl. S 0 2 u. Bzl. 50 : 50 sowie 
m it derselben Mischung bei einer Nachbehandlung m it 15% Erde raffiniert wurde, 
dio V o rz iig e  des abgeanderten E n E L E A N U -V erf. der Raffination von Schmierólen m it 
einer Mischung yon fl. S 0 2 u. Bzl. (Oil Gas J . 31. Nr. 28.10—12.1/12.1932.) K. O. Mu.

John F. Mc Garry, Leichte oder schwere Kurbelkastenschmieróle. P rakt. Verss. mit 
leichten u. echweren Mineralólen im Automobilbetrieb zeigten Vf. die Uberlegenheit 
der leichteren Ole liinsichtlich Abrieb, Belastung, Verkokung, Emulgierbarkeit, ICraft,- 
yerbrauch u. Verschlamnnmg. Eingehendo Besprechung der Vers.-Ergebnisse. (Petool. 
Wid. 29. Nr. 12. 20—22. Dez. 1932.) K. O. Mu l l e r .

O. L. Maag, Ilochdruckschmiermittel. In  dem TiMKEN-Schmiermittelpriifgerat 
untersucht Vf. yersehiedene Schmiermittel fiir Zahnrad- u. Lagerschmierung auf Be- 
lastungsmóglichkeit, S tabilitat u. Abriebeigg. Besonders chloricrte u. sulfoniorte Ole 
werden bei hoher Temp. u. hoher Belastung bei grofier Umdrehungsgeschwindigkeit 
gepriift. Beschrcibung der Arbeitsweise, Diagramme u. Vers.-Resultate im Original. 
(Nat, Petrol. News 24. Nr. 46. 53—61, 16/11. 1932.) K . O. Mu l l e r .

W. Rimarski und K. Noack, Uber czplosionssichcrc Schmiermiltel. Vff. bc- 
schreiben eine Apparatur zur Priifung explosionssicherer Schmiermittel fiir 0 2-Arma- 
turen. 0,5 g auf etwa 200° yorerhitztes, in donVersuchskammern gut yerteiltes Schmier- 
mittel wurden dem plótzliclien u. stofiweisen Auftreten yon 0 2 yon 150 at, der in einem 
60—65° w. Wasserbad yorgewarmt war, ausgesetzt. Alle gepriiften Schmiermittel, 
einschliefilich Glycerin, entsprachcn nicht den scharfen Bedingungen. Vff. stellten 
synthet. Schmiermittel her, die nach den Laboratoriumsyerss. in Verb. m it 0 2 ais 
explosionssicher bezeichnet werden konnten, u. die gute schmiertcchn. Eigg. aufwiescn. 
Vff. fanden noch, dafi dio m it hochgespanntem 0 2 in Beriihrung stehenden Fe-Leitungen 
durch Cu- oder Messingrohr zu ersotzen sind. (Azetylen Wiss. Ind. 35. 69—73.
1932.) " K. O. Mu l l e r .

W. B.M cCluer und M. R. Fenske, Diclitcindex fiir Schmieróle. Es wird ein 
Diagramm u. eine Tabelle angegeben, nach deńen die Viscositat bei einer bestimmten 
Temp. (sec. Sa y b o lt  bei 100° F) derart zum spez. Gew. (60° F) in Beziehung gesetzt 
werden, dafi sich fiir jedes Ol ein ,,Dichteindex“ (grayity-index) ergibt, der m it grófiter 
Annaherung m it dem Viscositatsindex nach D e a n  u . D a v is (vgl. C. 1930. I. 1414) 
ubereinstimmt. Dio Erm ittlung des Dieliteindex bei dunnfl. Olen ergibt genauoro 
W erte ais der Viscositatsindex, da bei den dunnfl. Olen bei lioherer Temp. (210° F) 
dio Best. der Viscositat unsicher wird. Vff. priiften 58 yersehiedene Ole u. fanden 
befriedigende tjbereinstimmung m it don in der L iteratur angegebenen Werten. (Ind. 
Engng. Chem. 24. 1371—74. Dez. 1932.) K. O. Mu l l e r .

B. P. Ward, Amerikanischer beschlcunigter Alterungstest zur Beslimmung des Ghims 
in  Motorkraftstoffen. Vf. beschreibt einen beschleunigten Alterungstest in der Bombę 
fiir Benzine, um dio wahrend der Lagorung im Tank sich bildenden Harze sehnell zu 
erfassen. Die Arbeitsweise ist ahnlich den von A l Dr i c h  u. R o b i e  (C. 1932. I I . 955) 
ausgefiilirten Verss. Vergleichszahlcn zwischen dem Gumgeh. nach 90-tagiger Lagerung 
u. nach der Schnellmethode boi 100 Pf./qu. inch u. 210—212° F  im Original. (Oil 
Gas J .  31. Nr. 12. 16. 11/8. 1932.) K. O. M u l l e r .

K. A. Clark u n d  D. S. Pasternaek, Trennung von Bitumen aus den bituminosen 
Albertascmden durch heiftes IP a sse r. Y ff. b e s c h re ib e n  e in  L a b o ra to r iu m s y e r f . ,  u m  d ic
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Ausbeute an Bitumen aus bituminósen Sanden mittels Trennung durch h. W. zu be- 
stimmen. Bei dem Verf. wurde auch die Wrkg. der Aciditat oder A lkalitat sowio die 
Wrkg. der Anwesenheit von yerschiedenen Salzen, Hydroxyden u. Lehmen in den bitu- 
minósen Sanden bei der Trennung gopruft. Vff. fanden, daB der Sauregeh. in den bitu
minósen Sanden zuvor neutralisiert werden muB, wenn die Auswaschung m it h. W. 
wirkungsvoll sein soli. (Ca(OH)2 u. Mg(OH)2 wurden ais besonders stórend festgestellt. 
Lehm w irkt der Trennung am starksten entgegen u. wirkt in bituminósen Sanden 
besonders stórend. Apparatur, Vers.-Beschreibung u. Resultato im Original. (Ind. 
Engng. Chem. 24. 1410—16. Dez. 1932.) K. O. M u l l e r .

John Stanley Morgan, Wingate, Erhitzen und AbMMen ton pulverfórmigen Stoffen 
durch Zirkulation yon ais W armetrager wirkenden Metallkórpern, die erhitzt oder 
abgekuhlt, danach m it den Stoffen vermischt u. wieder von ihnen getrennt werden,
1. dad. gek., daB Eisenschrot benutzt wird (Kugeln bis zu 6 mm Durchmesser). —
2. dad. gek., daB die Betorte, in der sich die Behandlung des pulverfórmigen Stoffes 
yollzieht, von der Umgebung mittels einer Saule aus Eisenschrot abgesperrt wird. —
3. dad. gek., daB das Eisenschrot auf magnet. Wege vom pulvcrfórmigen Stoff getrennt
wird. — 4. dad. gek., daB die Trennung m it Hilfe von Luftstrómen erfolgt. — 4 weitere 
Anspriiclie. Die Gewinnung yon wertyollen Olen aus gepulverter Kohle wird nalier 
beschrieben. (Dan.P. 43116 vom 27/12. 1928, ausg. 6/10. 1930.) D r e w s .

Jens Rude, Oslo, Verfahren zur Ausnutzung der Blasegase eines in  Verbindung mit 
einem Staubvergaser arbeiłenden Wassergasgenerators, dad. gek., daB ein besonderer 
Warmespeicher zwischen Staubvergaser u. Wassergasgcnerator eingeschaltet ist, in dem 
dio Sekundiirluft fur die Verbrennung der Blasegase m it Hilfe der in ihm gespeicherten 
Warme des aus dem Staubvergaser kommenden Wassergas-Dampfgemisches vor- 
gewilrmt wird. — An Stello von Brennstaub kónnen auch Olo u. Teerc in zerstaubter 
Form nach dem Vcrf. yergast werden. (D. R. P. 567 375 KI. 24o vom 22/4. 1931, ausg. 
31/12. 1932.) D e r s i n .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., JReinigung und Kuhlung phenolhaltiger 
Oeneralorgase in Stufen, 1. dad. gek., daB dem im Kreislauf umgepumpten Berieselungs- 
wasser der 1. Stufe das nach der Befreiung des Gases von Tecr im indirekt wirkenden 
Nachkuhler anfallcnde Gaswasser zugesetzt wird. — 2. dad. gek., daB zwischen der 
Teerwasche u. der Nachkuhlung eine Zwischenkiihlung des Gases eingeschaltet u. das 
hierbei anfallende Gaswasser in an sieli bekannter Weise zur W indsattigung benutzt 
wird. — 3. dad. gek., daB der Zwischenkiihler eine zweite Berieselungsstufe zum Nach- 
kiihlen des Gases erhalt, in der m it umlaufendem, indirekt gekuliltem u. m it Frisch- 
wasser yerd. Gaswasser berieselt wird. (D. R. P. 566084 Iii. 26d voin 28/6. 1929, 
ausg. 12/12. 1932.) D r e w s .

John Kedney Gold, Los Angeles, V. St. A., Oaserzeugung. Zur Verwertung vege- 
tabil. Abfalle, wie Maislcolben, Abfallstroh u. dgl., zur Hausgaserzeugung dient eine 
Anlago, in der diese Stoffe in einer Retorto trocken dest. werden, worauf die Gaso durch 
einen Kondensator geleitet werden, der durch eine (Jucrwand in zwei Abteile zerlegt ist. 
In  dem unteren Absehnitt scheiden sich die teerigen Bestandteile u. in dem oboren dio 
Kreosotóle ab. Das Gas gelangt darauf in einen Sammelbehalter. (Oe. P. 130 652 
vom 9/9. 1930, ausg. 10/12. 1932. A. Prior. 9/9. 1929.) D e r s i n .

Braunschweigische Kohlen -Bergwerke, Helmstedt, Verfahren zur Beseitigung 
der in Abgasen enthaltenen schwefligen Saure, dad. gek., daB die zu reinigenden Gase an 
metali. Rohren yorbeigefiihrt werden, die derart gekuhlt sind, daB eino Kondensation 
der in den Gasen enthaltenen Wasserdiimpfe ein tritt, wobei die auf den Rohrwandungon 
gebildete Flugaschensehicht durch an sich bekannte Schabeeinrichtungen in gewisser 
Starkę belassen wird. — Durch die alkal. Asche soli die schweflige Saure neutralisiert 
u. unschadlicli gemacht werden. (D. R. P. 567135 KI. 24g vom 14/3. 1931, ausg. 3/1.
1933.) D e r s i n .

Carl Still, Recklinghausen, Ablreibung von Leichtólen aus Waschol. Das m it Bzl. 
gesattigte Waschol wird vor dem Abtreiben der Leichtóle bis fast auf den Kp. der 
letzteren vorgewarmt, indem man es in zwei Stufen bei niedriger u. bei hoherer Temp. in 
Warmeaustausch m it dem li. abgetriebenen Waschol u. zwischen beiden Stufen m it den 
Dampfen des abgetriebenen Rohbenzols bringt. (E. P. 381871 yom 19/4. 1932, ausg. 
3/11.1932.) D e r s i n .

William Sydney Cripps, Mount Vietoria, und James Stormonth, Epping, 
Australien, Qexoinnung von 01 aus Ólschiefer. Der Olschiefer wird in eine m it Dampf
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beheizte doppelwandige Retortę eingebrackt, in der mittels uberhitzten Dampfes bc- 
lieizte liolile P latten angebraelit sind, die yerschieden h. sind. Dor Sebiefer wird durch 
eine Ruhrvorr. von P latte zu P latte  befórdert u. zuletzt in einem von einer Dampf- 
schlange umgebenen Breeher zerkleinert u. erhitzt. Aus dem Riickstand wird Generator- 
gas hergestellt, das wahrend der Dcst. durch dio Vorr. geleitet wird. (E. P. 377435 
vom 28/7. 1931, ausg. 18/8. 1932. Austral. Prior. 15/9. 1930.) D e r s i Ń.

Standard-I. G. Co., Linden, New Jersey, iibert. von: Martin Luther, Mann
heim, und Martin Miiller-Cunradi, Ludwigshafen a. Rh., Oewinnwng hochsiedender 
Ole. Die Ruckstande der Druckhydrierung werden bei 300—395° im Vakuum mit 
Dampfen oder Gasen. die niedrigsd. Fil. in Nebelform enthalten, bchandelt. (A. P. 
1889 926 vom 21/3. 1928, ausg. 6/12. 1932. D. Prior. 25/3. 1927.) R i c h t e r .

Standard Oil Co. of California, iibert. von: William H, Shiffler, Melvin 
M. Holm und Marvin F. Miller, Berkeley, V. St. A., EntcMorung von leichłen Petro- 
leumdestillaten. Die bei der Mineralolspaltung mittels AlCl3 erhaltenen Leichtóle, dic 
durch W. nicht cntfernbarc G72-Verbb. enthalten, werden auf Tempp. obcrhalb 300° F  
in Ggw. von die Abspaltung von Chlor begunstigenden Stoffen, wie Fe, Zn, Cu oder 
A l unter so hohem Druck erhitzt, daB sie bei der Rk.-Temp. fl. bleiben. (A. P. 
1869 781 vom 3/6. 1929, ausg. 2/8. 1932.) D e r s i n .

Jenkins Petroleum Process Co., Chicago, iibert. von: Stephen Swartz, Long 
Beach, V. St. A., Raffination von Mineralólen. Man lóst Naphthensauren in Gasól auf, 
trankt ein festes, minerał. Absorptionsmittel, wie Fullererde, m it einer Lsg. u. fulirt 
diese M. in ein kolloidale Komplexe von Kalk u. Kohle enthaltendes Ol, das gereinigt 
werden soli, ein. Dadurch sollen die kolloiden Komplcxe koaguliert werden. (A. P. 
1878 650 vom 2/2. 1929, ausg. 20/9. 1932.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Klein, Mann
heim), Vcrfahrcn zum Rcinigcn von Koliicmcasscrstoffólcn. Verf. zur Entfernung un- 
gesatt., aromat, oder naphthenartiger Bestandteile aus rohem oder yorgereinigtem 
Petroleum oder Petroleumfraktionen oder aus Teerfraktionen oder Hydrierungsprodd. 
kohlenstoffhaltiger Materialien mittels Chlorsulfonsaure zwecks Gewinnung von ais 
Sehleif- oder Polieróle venvendbaren KW-stoffgemischen, dad. gek., daB man die Aus- 
gangsstoffc m it erheblichen Mengen Chlorsulfonsaure, z. B. 10°/o, bchandelt. — Man 
ruhrt z. B. 10 kg Solaról m it 1 kg Chlorsulfonsaure 5 Stdn. lang, wobei dio Temp. auf 
40° steigt. Der gereinigtc, unycninderte Teil des Solaróls betragt etwa 87°/0. (D. R. P. 
566 767 KI. 23b vom 14/2. 1928, ausg. 21/12. 1932.) D e r s i n .

Gray Processes Corp., Newark, iibert. von: Thomas Tarvin Gray, Edwin 
Angell Dickinson und Philip Samuel Nisson, New Jersey, U. S. A., Reinigen von 
Kohlemmsserstoffdampfen. Die KW-stoffdampfe werden in mehreren Stufen abwarts 
durch Absorptionsmittel geleitet, wobei aus jeder Stufe die gebildeten fl. Polymeren 
entferntwerden. (Austr. P. 30 784/1930 vom 18/12.1930, ausg. 12/11.1931.) W a l t h e r .

Standard Oil Development Co., Delaware, iibert. von: Matthew D. Mann jr., 
New Jersey, Verteilen von Reaktionsfliissigkeiten. Um Rkk. zwischen Fil., z. B. Erdól u. 
H 2SOj, boi gegebener Temp. durchzufiihren, benutzt man einen warmeisolierten, mit 
Kiihlschlangen versehencn Autoklaven, der in der Mitte ein vom Fl.-Spiegel bis fast. 
zum Boden rcichcndcs Saugrohr tragt. Durch einen Propeller wird dio Fl. in das Rohr 
gesaugt, wahrend von oben die zweite Fl., z. B. H 2SO,,, yerspriiht wird. (A. P. 1 876 994 
vom 5/5. 1930, ausg. 13/9. 1932.) H o r n .

Semet-Solvay Ćo., New York, iibert. v o n : Joseph J. Lawton, Syracuse, V. St. A., 
Aufarbeitung von Saureschlamm. Der bei der Saurew'asohung von Steinkohlenteerleicht- 
ólen erhaltene Saureschlamm wird m it einem Dest.-Ruckstandsól derselben Leicht
óle gcmischt u. dest., wobei fliichtige Leichtóle u. ein fl. Olruekstand erhalten werden. 
(A. P. 18 7 8  933 vom 29/5. 1929, ausg. 20/9. 1932.) D e r s i n .

Cross Development Corp., Wilmington, iibert. yon: Roy Cross, Kansas City, 
Behandeln ton Kohlemcassersloffdiirnpfen. Die aus einer Spaltanlage kommenden 
Bcnzindampfe werden durch einen m it Glockenbóden versehenen Turm geleitet, in 
dem ihnen ein geschmolzenes Alkali- oder Erdalkalimetall oder ein Gemisch von beiden 
entgegengeleitet wird, Unten aus diesem Turm wird das noch nicht yerbrauchte Metali 
abgezogen, um wieder erwarmt u. dann oben in den Turm zuriickgelcitet zu werden, 
etwas hoher werden die Raffinationsabfallprodd. von der Obcrflache des Metalles ab
gezogen u. noch etwas hoher die bei der Raffination kondensierten oder polymeri- 
sierten Prodd. entnommen, um dem Dephlegmator der Spaltanlage zugefuhrt zu werden. 
(A. P. 1859 028 vom 8/11. 1927, ausg. 17/5. 1932.) W a l t h e r .
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Standard Oil Co. of California, iibert. von: Marvin L. Chappell, Los Angeles, 
V. St. A., Herstellung leichter Kohlcnwasserstoffe. Man laBt auf Mineralóle, die reich 
an carbocycl. Verbb. sind, oder auf Steinkohlenteeróle in Ggw. von AlCl3, Chlormethyl 
oder andere halogenierte KW-stoffe bei etwa 212° F.cinwirken, wodurch eine Konden
sation nach F r i e d e l -Cr a f t s  ein tritt, worauf man eine neue Menge AlCl3 einfuhrt 
u. die Temp. auf etwa 300—650° F  erhólit. Dadurch wird eine Spaltung unter Bldg, 
von Gasolin herbeigefiihrt. Man trenn t das Metallchlorid ab, dest. das Ol vom Teer ab 
it. behandelt das hochsd. Ol von neucm. (A. P. 1  878 262 vom 22 / 1 . 1927, ausg. 20/9.
1932.) D e r s i n .

Nils Harry Gullander, Sohweden, Motorlreibmillel. Man setzt zu gewóhnlichem 
Benzin etwa 0,25°/o einer Mischung, die aus 30 Vol.-% Schmieról von 4—6° E n g l e r , 
30—40% Tctrahydronaphthalin u. 25—30% hydriertem Phenol bestcht. (E. P. 382111 
vom 4/12. 1931, ausg. 10/11. 1932. Schwed. Prior. 14/2. 1931.) D e r s i n .

Standard Oil Development Co., iibert. von: Nathaniel E. Loomis, Westfięld, 
V. St. A., Nicht klopfender Motorbrennstoff. Man leitet ein im wesentlichen aus gesatt.- 
KW-stoffen bestehendes, yollstandig unter 600° F  sd. Petroleumdest. in fl. Zustand 
dureh eine enge Rohrschlange bei Tempp. von 400-^-700° unter Einleiten von Luft 
von weniger ais 25 KubikfuB je Pfund D e s t.  u. trennt dic leicliten Fraktionen dureh 
Dest, in einer Kolonne ab. Diese enthalten ungesatt. KW-stoffe. (A. P. 1877 921 
vom 3/12. 1929, ausg. 20/9. 1932.) D e r s i n .

Claude R. Matthis, Corvallis, V. St. A Entfernung ton Kohlcnsloffablagerungen 
aus Gasmaschinenzylindern. Man fiillt ein aus 10% Cedemholz, 50% Aceton, 16% Bzl. 
u. 24% A. bestehendes Mittel, das noch mit Naphthalin (1 Pfund auf G Gallonen Fl.) 
vorsetzt ist, in die Motorzylindcr u. setzt die Maschinc in Betrieb. Dureh die ent- 
wickelte W anno sollen dic K rusten gelóst werden. (A. P. 1878 245 vom 27/7. 1929, 
ausg. 20/9. 1932.) D e r s i n .

Francis F. Hamilton, Indianapolis, V. St. A., Scliallddmpfer, besonders fiir den 
Auspuff von Verbrennungskraftmaschinen. Die Innenwand des Dampfers wird mit 
einer Lsg. von Wasserglas cingestrichen, die unter dem EinfluB der h. Auspuffgase 
rasch getrocknet wird. Dureh die schnellc Vcrdampfung des Lósungsm. entstclit ein 
fest haftender tJberzug aus einer aufgeblahtęn porósen M,, der ein Sehwingen der 
Schalldampferwande verliindert u. so die Gcrauschbldg. herabsetzt. (A. P. 1869 419 
vom 2G/7. 1929, ausg. 2/8. 1932.) G e i s z l e r .

Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken, Schwcden, Herstellung ton Maschinen- 
teilen, insbesondere óllosen Lagern. Man ljcttet in dio Grundsubstanz, die aus Kunst- 
harz oder aus einer leicht schmelzenden Mętallcgierung bestehen kann, faserhaltiges 
Materiał ein, das m it einer Verdrangermasse beladen ist, formt dic Grundsubstanz 
mit den Fasern, entfernt an der Oberflache des Formkórpers aus den Fasern dic Vcr- 
driingungsmasse, worauf die entstandenen Hohlraumc m it einem Schmiermittcl gc- 
fullt werden. — Z. B. tran k t man Fasern m it einer Lsg. von Na2C03 oder Zueker, trocknet 
die Fasern, yermischt sie m it K unstharz u. formt das Gemisch dureh HeiBpressen, 
worauf man den Formkórper m it W. auslaugt u. in Ol auskocht. (F. P. 736 820 vom 
7/5. 1932. ausg. 29/11. 1932. D. Prior. 15/5. 1931.) S a r r e .

Albert Jan Gentil, Haag, Gewinnung von hochschmelzendem Paraffin. Man wascht 
das paraffinhaltigc Ol m it Alkali u. yersetzt- es darauf m it etwa 10%  einer von etwa 150 
bis 300° sd. KW -stoffraktion, dic wenigstens 25%  Aromatcn enthalt, z. B. S 02- 
E xtrak t von Kerosinól, u. kuhlt ab, worauf dic M. yollstandig crstarrt. Diese unter- 
wirft man dem SchwitzprozeB unter holiem Druck. Man erhalt ein oberhalb G0° schm. 
Paraffin. (E. P. 381 308 vom 9/9. 1931, ausg. 27/10.1932. Hol). Prior. 4/8.1931.) D e r s .

Standard Oil Co., Chicago, iibert. von: Vanderveer Voorhees. Hammond, 
V. St. A., Abscheidung ton Paraffin aus viscosen Mineralolen. Man verd. das Ol unter 
Druck m it Alkyl- oder Alkylenathern, die bei gewóhnlicher Temp. gasfórmig sind, 
z. B. Dimelhyliither oder Athylenoxyd, liiBt unter Druckentspannung einen Teil des 
Verdiinnungsmittels yerdampfen, wodurch cinc Temp.-Verminderung bewirkt wird
u. laBt das Ol in der Kalte krystallisieren. Das ausgeschiedene Paraffin wird darauf 
vom Ol u. Lósungsm. abgetrennt. (A. P. 1862 874 vom 26/10. 1931, ausg. 14/6.
1932.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindcr: Herbert Rodrian, 
Mannheim, Rudolf Bauer. Koln-Deutz, und Arnold Doser, Kóln-Miilheim), Ver- 
fahren zur Herstellung ton imchsartigen Stoffen dureh Uberfiilirung yon in W aclwn  
enthaltenen freien Wachssauren in Monoester, 1. dad. gek,, daB man auf naturliehe oder
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kunstliche Wachso Alkylenoxyde oder dereń Substitutionsprodd. in geschlossenen Ge- 
faCen bei Tempp. von etwa 100—200° wahrend einiger Stdn. oline oder m it indiffe- 
renten Verdunnungsmitteln einwirken laBt, 2. darin bestehend, daB man an Stelle 
der Wachso ihre Gemische oder Gemische von Wachsen m it KW-stoffen oder organ. 
Sauren oder Saureanhydriden verwrcndet. — Z. B. werden 300 Teile oxydiertes MoiUan- 
icacte u. 60 Teile Naphlhensiiure mit 100 Teilen Athylenoxyd im geschlossenen GefaB
8 Stdn. auf 140—150° erhitzt. Man erbalt 387 Teile eines Wachses yom F. 6 8 °, SZ. 40, 
EZ. 125. Durch Behandlung m it K 2C 03 u. Marseiller Seife laBt sich das Waclis in eine 
in 5°/„ig. Konz. fast klarc Lsg. bringen. (D. R. P. 565 966 KI. 12o vom 1/12. 1929, 
ausg. 7/12. 1932.) D o n a t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Pungs, 
Ludwigshafen a. Rh., und Michael Jahrstorfer, Mannheim), Verfahren zur Ve.rbesseru.ng 
der Eigenschaften von Montanwachs gemaB D. R. P. 558437, 1. dad. gek., daB man einen 
Teil der im gebleichten Montanwachs enthaltenen organ. Sauren verestert u. den anderen 
Teil ganz oder teilweise in Salze oder Salzgemischc iiberfuhrt u. gegebenenfalls die Prodd. 
yerschiedener Kompositionen noch miteinander yerschmilzt, 2. dad. gek., daB man 
ais Ausgangsmatorial ein m it einem t)berscliuB an Oxydationsmitteln gebleichtes 
Montanwachs yerwendet. Z. B. werden 100 Teile m it uberschiissiger Chromsaure 
gebleichtes Montanwachs m it 8 Teilen Glykol einige Stunden auf 140° erhitzt u. der 
Schmelze unter Ruhren 2 Teile CaO zugesetzt u. bei 130—140° so lange weiter geriihrt, 
bis die anfangs triibc Schmelze wieder klar geworden ist. (D .R . P. 563 394 KI. 12o 
vom 20/8. 1927, ausg. 8/11. 1932. Zus. zu D. R. P. 558 437; C. 1932. II. 4393.) D o n a t .

Soc. de Construction et de Revetement de Routes, Frankreich, Slrapen- w. dgl. 
•belage. Die obersten Schichten eines StraBenbodens, z. B. eines Betonbodens iiblicher 
A rt werden aus einem Zementmórtel hergestellt, der infolge passender Bemessung 
der Menge u, KorngroBe der FuUstoffc, sowie geeigneter Bearbeitung Holilraume en t
halt. Auf diese Scliicht wird gesclimolzener oder emulgiertcr Asphalt, Teer, Pech o. dgl. 
aufgebracht. Die Bindung dieser Schicht an die Tragschicht ist sehr fest. (F. P. 
736221 vom 8/ 8 . 1931, ausg. 21/11. 1932.) K u h l i n g .

,,Straba“ Strassenbaubedarfs-Akt.-Ges., Schweiz, Bituminóse hydraulische 
Bindemittcl. Bitumina, wic Pech, Teer, oder Asphalt u. Zement oder Gemische yon 
Zement u. CaO, Hochofenschlacke o. dgl. werden fur sich sehr fein gepulvert u. z. B. 
durch gleichzeitiges Einblasen in einen geschlossenen Raum innig gemisclit. Das 
Pulvern der bituminosen Stoffe geschieht zweekmaBig durch Einblasen yon Prefiluft 
in ihre Schmelzen. Die Erzeugnisse sind aufierordentlich gleichfórmig u. die hydraul. 
Eigg. des Zements sowie die Festigkeit u. H altbarkeit der abgebundenen Erzeugnisse 
sind durch die Ggw. der Bitumina nicht becintrachtigt. (F. P. 736103 yom 29/4.
1932, ausg. 19/11. 1932. D. Prior. 24/2. 1932.) K u h l i n g .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Hans 
Gerdien, Berlin-Grunewald), Verfaliren zum Bestimmen der Schmierfahigkeit von 
Schmiermitteln, insbesondere von Olen, m it Vorrielitungen, bei denen das Schmier- 
m ittel durch einen Spalt zwischen zwei Lagerkórpern hindurchtritt, yon denen der 
eine angetrieben u. der andere mitgenommen wird, dad. gek., daB die bei bestimmtem 
Druck im Lagerspalt bzw. bestimmter Spaltbreite durch das angetriebene Lager 
hindurchtretende Fl.-Mcnge gemessen wird. — 1 Das Verf. gestattet die Best. nicht 
nur der Viscositat einer Schmierfl., sondern auch ihrer Haftfahigkeit, d. h. ihrcr Fahig- 
keit, auf metallenen Unterlagen festhaftende H aute zu bilden. (D. R. P. 565 354 
KI. 421 yom 19/5. 1929, ausg. 29/11. 1932.) H e i n r i c h s .

D. E. Pye, Dic Brennkraftmaschinen. Arbeitsverfahren, Brcnnstoffe, Detonation, Yer- 
brenng., Wirkungsgrad, Maschincnuntersuchungen. tJbers. u. bearb. von Fritz Wett- 
stadt. Berlin: J . Springer 1933. (VII, 262 S.) gr. S°. Lw. M. 15.—.

X X . SchieB- und Sprengstoffe. Zundwaren.
Cyrill Krauz und Antonin Majrich, Uber den Einflu/3 von Feitsauren au f die 

chemische Stabilitdt raucldoser Nitrocdlulosepulver. Mmeralsauren wirken sehr un- 
giinstig auf die Stabilitat, organ. Sauren dagegen wirken ganz yerschieden. Alkyl- 
carbonsauren yerringern die S tabilitat nur maBig, keinesfalls in gefahrlichem MaBe. 
Substituierte Alkylcarbonsauren wirken ungiinstiger ais die erstgenannten Sauren; 
Betain besonders ist ein ausgesprochenes Stabilit-atsgift, was im Widerspruch z. B.
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zum Franz. Pat. 476 931 steht, wo Betain ais Stftbilisator bezeichnet wird. Stabili- 
sierend wirken cher dio Alkyldicarbonsiiuren, ohne wirkliche Stabilieatoren zu sein. 
Ebenso wirken substituierte Alkyldicarbonsiiuren u. Sauren aus der Harnsaurereihe 
im allgemeinen gunstig. Meist ausgezeiehnete Stabilisatoren sind die Oxydicarbon- 
siiurcn, die techn. anzuwenden zu empfehlen ware. Die Prufung der S tabilitat soli 
nach mehreren Methoden vorgenommen werden; die Prufung nach H o r n  gibt die zu- 
verliissigsten Werte. AuBerdem wurde der ABEŁ-Test u. der Explosionspunkt bestimmt. 
(Chem. Obzor 7. 209— 17. 31/10. 1932. Prag, ćech. T. H.) Ma u t n e r .

L. V. Clark, Unlerwasserezplosionen: „Torpedo"-Wirkung. Die Wrkg. von Tri- 
nitrotoluol u. Pikrinsiiure in Luft wird m it der unter W. verglichen. Versuehsanordnung: 
Auf einen ais Luftkammer dienendon Eisenzylinder wird (bei Unterwasseryerss. durch 
Paraffin gedichtct) eine S tahlplatte gelegt, die die Sprengstoffladung tragt. Diese 
befindet sich in  einem Bleclibehalter u. ist durch einen paraffinierten Gummistopfen 
gegen das Eindringen yon W. geschutzt. Die Ziindung erfolgt durch eine Knallsatz- 
kapsel Nr. 8 , die, zentral in die Sprengladung eingesetzt, den Boden des Bohaltcrs 
bcriihrt. Durchmesser der Sprengladung zu dem des stiitzenden Eisenzylinders =  1 :6 . 
Die beiden Versuchsreihen ergaben ubereinstimmend u. den physikal. Eigg. der um- 
gebenden Medien entsprechend, daB die Sprengwrkg. unter W. viel groBer ist ais in 
der Luft. Die von S t e t t b a c h e r  (C. 1930. I I . 1475) angenommene Abkuhlung der 
Esplosionsgase durch das W. ist nur gering im Vergleicli zur Zunahme der Energie 
je Vol.-Einlieit u. kann vernachlassigt werden. Abbildung beschossener Stahlplatten 
im Original. (Z. ges. SchieB- u. Sprengstoffwes. 27. 329—32. Okt. 1932. Pittsburgh 
Experiment Station, U. S. Burcau of Mines, Pittsburgh, Pa.) F .  B e c k e r .

S. Malowań, tlber Initialziindstoffc. Angaben iiber Wirkungeweisc, Eigg. u. 
sprengtechn. Prufung von Initialzundstoffen. (Nitrocellulosc 3. 200—02. Nov.
1932.)' F .  B e c k e r .

Muntsch, Zur Erkennung von Giftgasen und chemischen Kampfstoffen durcli den 
menschlićhen Oeruchssinn. Trotz seiner Mangelhaftigkeit ist der menschliche Geruchs- 
sinn das zur Zeit wertvollste Hilfsmittel zur Erkennung von Kampfstoffen in der Atmo- 
sph&re. Es werden die Geriiche folgender Kampfstoffe zusammengestellt: Xylylbromid 
(T-Stoff, ,,Fliedcrgas“ ), Chloraceton, Phosgen, Diehlordiathylsulfid (Gelbkreuzkampf- 
stoff, Senfgas), Chlorvinyldichlorarsin (Lewisit), HCN. (Gasschutz u. Luftschutz 2. 
273—75. Dez. 1932. Berlin.) H e l u i i e g e l .

T. Smisniewicz und W. Wykowski, Verfahren zur sclinellen Bestimmung des 
FeuchtigkeitsgeJmltes rauchschwaclier Pulver. Einlcitend wird ein krit. Uberblick iiber 
die iiblichen Methoden der Best. der Fcuchtigkeit bzw. der fliichtigen Bestandteilo 
rauchschwaclier Pulver durch Trocknung gegeben. Dcm von den Vff. ausgearbeiteten 
Verf. liegen Angaben W i l l s  (Mitt. Zentralst. wiss.-techn. Unters., Neubabelsbcrg 
1904. 4) u. B ru n sw ig s  (Das rauchlose Pulver 1926. 307) zugrunde, nach denen 
zwischen dem Feuchtigkeitsgeh. eines Pulvers u. dem der dam it in Bcriihrung befind- 
lichen Luft nach E in tritt des Gleicligewichtszustandes ein bestimmtes Verhaltnis 
besteht. Da die direkte Best. des Dampfdrucks umstiindlich ist, wurde die relative 
Luftfeuchtigkeit unter Benutzung eines F u E S S sc lie n  Hygrometers, das ta g l ic h  m it 
einem Psychrometer nach L a m b re c ii t  vcrglichen wurde, festgestelit. Die Beziehung 
zwischen den nacli den iiblichen Methoden bestimmten Feuchtigkeitsgehh. u. den sich 
einstellenden relativen Luftfeuchtigkeiten wurde fiir mehrere Pul\rertypcn in den ver- 
schiedencn Fertigungsstadien erm ittelt; die so crhaltcnen Eichkurven lassen bei bc- 
kannter relativer Luftfeuchtigkeit den zugehórigen Feuchtigkeitsgeh. des Pulvcrs 
ablesen. Zur Feststellung der relativen Luftfeuchtigkeit wird das von einer Scliutz- 
hiille aus Drahtgaze umgebene Hygrometcr in einen m it dem Pulver angefiilltcn, 
dicht verschlieBbaren Kastcn eingefiihrt. Zur cndgultigen Einstellung benotigt das 
Hygrometcr Std. Temp.-Unterschiedo von 5° bceinflussen die Messung nicht. Das 
beschriebene Verf. soli zur t)berwachung der Feuclitigkeit der Pulver wahrend der 
Herst. dienen. (Chim. et Ind. 28. 1289—96. Dez. 1932. Zagozdzon, Polen.) F .  B e c k e r .

X X I. Leder. Gerbstoffe.
S. L. Foster, Dic Untersuchung des Fellgehalłes von Ziegenfellen. Von der Annahme 

ausgehend, daB fiir das Auftretcn von Fettausschlagen auf Chevreaux das urspriinglieh 
in der H aut vorhandeno N aturfett in erster Linie verantwortlich zu machen ist, unter- 
suchtc Yf. Ziegcnfelle verseliicdcner Proyenienzen bzgl. ihres Fettgeh. u. yerfolgtc
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dabei insbesondere seinc Schwankungen in den einzelnen Etappen der Lederherst. 
Die Fettextraktion wurde m it Petrolather yorgenommen. Die angeblich besonders zu 
Fettaussclilag neigenden Patnafelle wurden m it deutscher, obines. u. mexikan. Roh- 
ware yerglichen (Tabelleji). Aus den zahlreichen Daten ist zu entnehmen, daB das 
N aturfett gróBtenteils (boi Patnaware bis zu 90%) wahrend der W assenverkstatt aus 
der H aut entfernt wird; ein spaterer Fettausschlag kann also nicht durch seine un- 
geniigende Entfernung yerursacht sein, sondern muB auf andere Ursachen zuruckgehen. 
(J . Amer. Leather Chemists Ass. 27. 527—32. Nov. 1932.) SELIGSBERGER.

— , Vorbereilung, Gerbung und Zurichlung von Fahlledercroiipons. Ausfiihrliche Be- 
schrcibung yon Weiche, Ascher, Entkalkung, Beize, Gerbung, Fettung u. Zurichtung. 
bei der Herst. von Fahlleder. (Cuir techn. 21 (25). 360—63. 1/12. 1932.) M e c k e .

Madge E. Robertson, Role Erhitzung — ihre Ursache und Verhutung. Halophile 
Bakterien, wrelche Vf. fur die roto Erhitzung auf Salzhauten yerantwortlich maclit, 
konnten nur aus Seesalz, nicht aber aus Bergsalz abgezuchtet wrerden. Auf Hautstucken 
wrurde sogar, wenn sie zuvor im Autoklaven sterilisiert worden waren, durch Beriihrung 
m it Seesalz immer rote Verfarbung hervorgerufen, wahrend sie bei Behandlung m it 
chem. reinem NaCl oder sterilisierten Salzen nicht auftrat. Neben den lialophilen 
Bakterien spielen Luftbakterien nach Vf. die geringere Rolle; Faulnisisrozesse spielen 
sich auf rotyerfarbten Hautcn rascher ab ais auf nichtvcrfarbten. Verschicdcnc Stoffe 
wurden auf ihre Fahigkeit, das Rotwerdcn zu yerhindern, untersucht. Im  Gemisch 
m it Salz zeigten Borsaure u. Borax keine u. Na2C03 erst in einer Konz. von 5% 
hemmende Wrkg. Durch Na2C03 u. durch N aH S03, das in kleineren Mengen schon gut 
wirksam ist, wird jedoch nach Vf. die Faserstruktur der H aut ungunstig beeinfluBt. 
Die Wrkg. von 1—2%  N aphthalin erstreckt sich wegen seiner Fluchtigkeit nur uber
2—3 Wochen. Dagegen yerhinderten Zusatze yon 0,5—1%  N aF oder Na2SiF0 zum Salz 
das Rotwerdcn neuseeland. Hautstiickc auf dem Transport nach England u. wahrend 
der.folgenden 6 -wochigen feuchten Lagerung bei 37° vollig, wahrend die Kontrollstiicke 
schon alle ro t yerfarbt ankamen. W ahrend der Gerbung u. am Fertigleder machten 
sich keine. ungiinstigen Folgen der ,,Fluoridsalzung“ bemerkbar. (J . int. Soc. Leather 
Trades Chemists 16. 564—68. Noy. 1932. Brit. Leath. Manuf. Res. Assoc.) S e l i GS.

R. W. Frey, Schlechłes Salzen ergibt sclilechtes Leder. Vf. w arnt vor der Yerwendung 
zu groben u. m it Gangart yerunreinigten Salzes, namentlich fiir Kalbfelle. Die durch 
groBe schwerlósliche Krystalle oder fremde Beimengungen heryorgerufenen Eindriickc 
auf der Fleischseite kónnen sogar, wie einige Abbildungen zeigen, die Lederhaut be- 
schiidigen. Diese Gefahr erhoht sich bei der Wiederverwendung eines unreinen Haute- 
salzes, in dem sich nach dem erstmaligen Gebrauch die fremden Partikeln angereichert 
haben. Zugleich wird sein Konservierungsyermogen yermindert. (Hide and Leather 84. 
Nr. 20.13-—15. LeatherM anufacturer 43. 309.1932. Bur.of Chemistry and Soils.) S e l i GS.

P. Chambard und J. Azemar, Die Enthaarung der Ildute beim Schwitzverfahren.
I. u. I I . (Halle aux Cuirs [Suppl. techn.] 1932. 241—46. 269—77. 292—98. 317—24. 
18/12. — C. 1932. I. 1610 bzw-. C. 1932. II. 2913.) M e c k e .

A. Deforge, Die Erórterung der chemischen Vorgange wahrend des Aschems in 
fnschem Ascher. (Vgl. C. 1932. II. 2003.) Zusammenfassende Darst. an H and der
neueren Literatur. (Halle aux Cuirs [Suppl. techn.] 1932. 278—84. 16/10.) M e c k e .

A. Deforge, Die alten Ascher. Zusammenfassende Darst. an Hand der Arbeiten, 
die bis je tzt iiber dies Gebiet erschienen sind. (Halle aux Cuirs [Suppl. techn.] 1932. 
299—303. 2 0 / 1 1 . ) __________________ M e c k e .

[russ.] M. I. Chadyk, Gerbstoffc der U. d. S. S. R . (Gesamnieltc Abhandlungen). Moskau- 
Lcningrad: Gislcgprom 1932. (391 S.) Rbl. 8.—.

XX IV . Photograpliie.
R. Whiddington und J. E. Taylor, Vorlaufige Bcmerkung uber die photogiajMsche 

Wirkung von Elektronen. Elektronen yon einem Gluhdraht werden durch ein Gitter 
beschleunigt u. treten in einen langen F a r a d a y -Kafig. Nach Messung des Stromes 
durch ein Li nde.m ann-Elektrom cter werden die Elektronen durch cin Magnetfeld so 
abgelenkt, daB sie auf einen photograph. Film fallen. Die D. der Schwarzung wird nach 
sorgfaltiger Entw. des Films photometr. gemessen. Ais Beziehung zwischen Elektronen
geschwindigkeit u. D. gilt: D =  y log I  tv— i {D =  Dichtc, 1 — Intensitat, t — Be-
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lichtungszeifc, p =  S c h w a r z s c h il d s  Konstantę, y =  Konstantę fiir jede Wellen- 
liinge, i =  „Tr&gheit“ der Platte). Es ergibt sich bei einem Imperial-Duoplex-Film:

p i y
Elektronen, Film unbehandelt 0,8S 0,61 0,31
Elektronen, Film m it Ol behandelt 0,90 0,28 0,27
Lieht 0,86 —  0,41

Zwischen 60 u. 300 Volt ist die Schwiirzung von der Gesehwindigkeit der Elek
tronen nahezu unabliiingig, nur von der Zahl der Elektronen abhangig. Dies legt die 
Vermutung nahe, dafi cs sich um einen Fluorescenzeffekt handelt. Nach Vorbehand- 
lung m it Pinakryptolgriin wird der Film durch Elektronen nicht mehr geschwiirzt. 
(Proc. Leeds philos. lit. Soc. 2. 264— 66. 1932. Leeds, Univ. Physics Labor.) L o r e n z .

Brian 0 ’Brien und Vernon L. Parks, Photographiache Reziprozitats- und Inter- 
mittenzeffekt nahe der langwelligen Empfindlićhkeilsgrenze. Ausdehnung der C. 1931.
II. 276 referierten Unterss. bis zur langwelligen Empfindlićhkeitsgrenze (bei einer der 
untersuehten Emulsionen: 10 000 A), wo sowolil Reziprozitats- ais aueh Intermittenz- 
effekt groB werden. Óffnungsverhaltnisse der benutzten Sektoren: ł /40 bis Vm 2- 
Tourenzahl: 28 pro sec. Fehlergrenze: 1/., °/0. Obwohl Reziprozitatsabweichungen 
bis zu Dichtewerten von 0,92 auftraten, wurden diese Abweichungen durch den In ter - 
mittenzeffekt kompensiert (hdehste Differenz: 0,012; mittlere Differenz <  0,004). 
Fiir die Praxis der photograph. Photometrie konnen diese Differcnzen yernachliissigt 
werden. (Physic. Rev. [2] 41. 387— 88.1 /8 .1932 . Rochester, Univ. Inst. of Optics.) L e.

Hans Arens, Uber die Natur des latenten Bildes bei physikalisclier Entwicklung. III . 
(II. vgl. C. 1932. II. 1738; vgl. auch C. 1932. II. 3823.) Vf. stelltc fest, dafi die in der 
Zeiteinheit auf der Keim- bzw. Korn-Flaclieneinheit entwickelte Silbermenge nicht 
konstant ist. Die fruher gefundene GesetzmiiCigkeit, daB bei gleicher Anzahl von 
Keimen die gleiche Menge Silber entwickelt wird, gilt nur fiir Keime, dereń M. groBen- 
ordnungsmaBig kleiner ist ais 10~15 g. (Z. wiss. Photogr., Photophysik, Photochem. 31. 
125—30. Sept. 1932. Wiss. Zentrallab. d. Photogr. Abt. d. I. G. Farbenind. A.-G. 
[Agfa].) F r i e s e r ,

Luppo-Cramer, Farbstoffe bei der Nachreifung. Nach dem Verf. von Vf. her- 
gestellte keimlose GroBkornemulsionen zeigen bei der therm . Nachreifung starkę 
Schleierbldg , wenn durch sehr langes vorhergehendes Waschen jede Spur von Br-Ionen 
entfernt wurde. Vf. priift die schleierverhutende Wrkg. verschiedener Farbstoffe auf 
solche Emulsionen u. vergleicht sie m it der Wrkg. bekannter Br-Salzmengen. Die 
Farbstoffe bzw. Br-Ionen wurden der griindlich ausgewasehenen Emulsion vor dem 
Waschen zugesetzt. Erythrosin, Isochinolinrot u. Bose bengale verhiiten den Schleier 
bei der Nachreifung sehr wirksam, Capriblau w irkt wesentlich schwacher. Rliodamin B, 
Eosin u. Eosin 5 Ii sind wirkungslos, Pinaflavol erhoht den Schleier noch weiter. Mit 
Rose bengale u. Erythrosin behandelte Emulsionen zeigen starkę Solarisationsneigung, 
die sich durch Br-Akzeptoren aufheben lilBt. Sie ist unabhangig von der opt. Sensi- 
bilisierung durcli die genannten Farbstoffe. Eine Vermutung des Vfs., daB J-Ionen 
bei der Solarisation eine Rolle spielen, bestatigt sich nicht, da sich in den Farbstoffen 
J-Ionen nicht nachweisen lieBen. (Photogr. Korresp. 6 8 . 213— 14. Dez. 1932. 
Jena.) R o l l .

Wilder D. Bancroft, J. W. Ackerman und Catharine A. Gallaglier, Optische 
Sensibilisierung in der Photographie. Vff. besprechen zuniichst an einer Reihe von 
iilteren Arbeiten die Theorie der opt. Sensibilisierung u. stellen folgende Eigg. fest, 
die ein Stoff besitzen muB, um ais opt. Scnsibilisator wirken zu konnen; E r muB 
gefarbt sein u. durch AgBr adsorbiert werden, aber nicht die Gelatine so stark  an- 
farben, daB sie ais Lichtfilter w irkt; weiter muB er durch Liclit aktiviert AgBr unter 
Bldg. eines latenten Bildes reduzieren oder durch Liclit in ein Red.-Mittel verwandelt 
werden, welches ein latentes Bild erzeugen kann. Zur Vereinfachung des Problems 
wurden Verss. ohne Gelatine u. AgBr m it Stoffen angestellt, die ohne Sensibilisator 
nicht lichtempfindlich sind. Es zeigte sich dabei, daB wss. Lsgg. von FeCl^ in Ggw. 
von Eosin, Methylenblau, Methyhiolett, Magenta, Sduregriin, Kardinalrot, BriUantgrun, 
Aurin, Erythrosin, Pinacyanol u. Ortliochrom T-Bromid, u. Lsgg. von A gN 03 bei Ggw. 
von Magenta, M ethyM olett, Brillantgriin, Methylenblau, Alkaliblau, Sauregrun u. 
K ardinalrot reduziert werden. Eine Lsg. von Kupferoxydammoniak u. Phenylhydrazin 
kann so zusammengesetzt werden, daB sio im Dunkeln bestandig ist, bei Belichtung 
aber ausbleicht. Eosin w irkt bei dieser Rk. ais opt, Sensibilisator. (J . physic. Chem. 36. 
154— 73. 1932.) F r i e s e r .
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A. J. Allen und R. G. Franklin, Die Seusibilisitning gewóhnlicher photographischer 
Platłenfiir Wellenłdngen unter 2500 A . Vff. untersuchen eine Reihe von organ. Yerbb. 
auf ihre Fluorescenz im kurzwelligen Licht u. ihre Eignung, ais Sensibilisatoren ge
wóhnlicher photograph. P latten fur kurzwelliges Ultrayiolett zu dienen. Es sind dies 
Mineralol, Fluoren, Garbazol, Ałhylcarbazol, Naphłhionsdure, 2-Naphthylamin-l-sulfcm- 
sdure, 2-Naphthylamin-6-sulfonsdurc (Bronners Saure), 2-Naphthylamin-6,8-disulfor.sdurc 
(Amino-G-Saure), 2-Naphthol-6,8-disulfonsaure (G-Sdure), a-Naphłhylamin. Die besten 
Sensibilisatoren sensibUisieren die Emulsion bis etwa 1850 A. Die Praparation der 
P latten  geschiekt am besten durch Eintauchcn in eine Lsg. des Sensibilisators u. 
Trocknenlassen. Bei wasserlóslichen Substanzen wird die krystallin. Schicht auf der 
Plattenoberflache bereits feinkórnig genug, um  das Auflósungsvermógen nicht zu stóren. 
Bei den in organ. Lósungsmm. 1. Substanzen empfiehlt sich ein geringer Zusatz von 
Kollodium oder Schellack, da sonst beim Trocknen der P latten leicht gróCcro Krystall- 
aggregate entstehen. Diese P latten  miissen natiirlich vor der Entw. m it Aceton ab- 
gewaschcn werden. (J . opt. Soc. America 22. 469—76. Sept. 1932. Uniy. of Pennsyl- 
vania, Krebsforschungslabor.) RÓLL.

G. Kogel, Zur Problematik der Jłotsensibilisierung durch Chlorophyll. Beziehungen 
zwischen dem Assimilationsvorgang u. der photograph. Rotsensibilisierung unter Be- 
riicksichtigung der Unterss. von S t o l l  u. W i e d e m a n n  (C. 1932. II. 3721) iiber die 
Konst. des Clilorophylls. (Kinotechn. 14. 409—10. 5/12. 1932. Karlsruhe, T. H.) L e s z .

Edwin E. Jelley, E in  Grund fiir Gelbfdrbung bei der Sepiatonung. Bei der Sepia- 
tonung yon ausgeblcichten Ag-Bildern mittels 1. Sulfide t r i t t  gelegentlich eine Gelb- 
fiirbung auf. Vf. findet, daB dieso yerursacht wird durch gleichzeitige Anwesenlieit 
von Spurcn des Bleichbadcs in der Schicht u. von N a2S20 3 in der Sulfidlsg. Na2S20 3 
bildet sich leicht aus Xa2S durch Oxydation der Lsg. an der Luft. Enthiilt die Schicht 
nun Spuren des Bleichbades, z. B. Ferricyanid, so zerstórt dieses das in die Schicht 
liineindiffundierende Sulfid u. inzwischen w irkt Na2S30 3 lósend auf das AgBr. Wenn 
das Ferricyanid yerbraucht ist, setzt die Sulfidbldg. ein; das vom N a3S20 3 bereits gel. 
AgBr wird ais koli. Ag2S niedergeschlagen u. gibt den Abzugen den gelben Ton. Abhilfe 
schafft griindliches Auswaschen der Bilder nach dem Bleichen. (Photographic J . 72. 
480—85. Dez. 1932. Harrow, Kodak Research Lab.) R 5 l l .

T. Thorne Baker, Neue Entwicklungen in der Farbenkinematographie. Vf. gibt 
eine kurze Ubersicht iiber die theoret. Grundlagen der Farbenphotographie u. ihre 
prakt. Ubertragung auf die Kinematographie. Das kodacolor. Verf. u. die Mehrfarben- 
verff. (Technicolor etc.) werden kurz behandelt u. das SpiCER-DuFAY-Verf. wird 
ausfiihrlich geschildert. (J. Roy. Soc. Arts 81. 21—35. 18/11. 1932.) R o l l .

P. Levy, Unlers-uchung iiber die in  der Sensitometrie verwendeten Lichlguellen. Yf. 
bespricht die friiher verwendeten, meist aus der Photometrie iibernommenen „Normal- 
lichtquellen“ fiir Sensitometrie u. zwar das Sensitometer von W a r n e i i k e , die Normal- 
kerzen nach S c h e i n e r , H e f n e r -A l t e n e c k , Ca r c e l , D i b d i n -H a r c o u r t , dio 
W alratkerze u. die yerschiedenen Pentanlampen. (Buli. Soc. franę. Photogr. C ine- 
matogr. [3] 19 (74). 198—205. Okt. 1932.) RÓ LL.

John Edward Thornton, England, Farbenphotographie mit Linsenrasterfilm. Dic 
Aufnahme u. Projektion findet mittels eines Zweifarbenfilters s ta tt, das aus einer 
orangeroten u. einer blaugriinen Halfte besteht. (E. P. 383 976 vom 11/7. 1931, ausg. 
22/12. 1932.) G r o t ę .

Ilford Ltd., iibert. von: Francis John Shepherd und Frank Forster Renwick, 
London, Phołographischer Bromóldruck. Der Druck erfolgt auf eine Halogensilber- 
emulsion, die eine vorgehartete Gelatine (F. oberhalb 40°) enthiilt. Nach dem Bleichen, 
Trocknen u. Einfarben des Druckes erfolgt die Entw. der Stufung in den Pigmenten 
in k., feuchtem Zustand mittels eines Rollers. (A. P. 1 891784 yom 29/8. 1930, ausg. 
20/12. 1932. E. Prior. 23/10. 1929.) G r o t ę .

G. Mercator (d. i. Josei Kramer), Die photographische Retusche m it bes. Beriicks. U. modernen 
chem., mechan. u. opt. Hilfsmittel nebst e. Anleitg. zum Kolorieren yon Photographien. 
0. Aufl. Halle: Knapp 1933. (61 S.) 8°. =  Enzyklopadie d. Photographie u. Kine
matographie. H. 21. M. 1.80; geb. M. 2.30.
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