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Geschichte der Chemie.
— , Heinrich Kayser zum 80. Geburtstag. (Z. wiss. Photogr., Photophysik, Photo- 

chein. 32. 1—2. Marz 1933.) S k a l ik s .
V. Vesely, Uber die wissenschaftliche Tatigkeitjuon Emil Votolek. AnlaBlich seines 

60. Geburtstages werden die chem. Arbeiten V oto cek s, insbesonderc auf dem Zucker- 
gebiete gewurdigt. (Chem. Listy Yedu Prumysl 26. 435—4 2 .10/10.1932.) S c h ó n f e l d .

B. Lepsius, Walther Zeiss zum silbemen Jubildum, gleichzeitig ein Beitrag zur Ge
schichte der Chemischen Fabrik Schering-KaMbaum A.-O. (Angew. Chem. 46. 185—87. 
1/4. 1933. Berlin-Lichterfeldc.) E c k s t e in .

Ehrenberg, Konstantin Kaetanomch, Gedroiz. Biographisches iiber den im Herbst 
des Yergangenen Jahrcs im Alter von 60 Jahren verstorbenen russ. Forscher. (Unterss. 
in der Bodenkunde u. besonders iiber den adsorbierenden Bodenkomplex.) (Kolloid-Z. 
62. 256. Febr. 1933. Breslau.) S k a l ik s .

Paul F. Kerr, Nachruf fu r  George Frederick Kunz. Nachruf fur den am 29. Juni 
1932 yerstorbenen amerikan. Mineralogen. (Amer. Mineralogist 18. 91—94. Marz 
1933.) E n s z l in .

— , Wilhelm Moldenhauer. Nachruf fiir den am 18/2. 1933 yerstorbenen Hoch- 
schullehrer. (Ber. dtseli. chem. Ges. 66. Abt. A. 41. 5/4. 1933.) LiNDENBAUM.

V. Njegoyan, Wilhelm Ostwald. Nachruf. (Arb. Hemiju Farmaciju 6. 180—87.
1932.) SCHÓNFELD.

— , Friedrich Rynnę zum ló.Februar und IG. Marz 1933. Widmung zum goldenen
Doktorjubiliium u. zum 70. Geburtstag. (Minerał, petrogr. Mitt. [Abt. B d. Z. Kri- 
stallogr., Minerał. Petrogr.] 44. I—II. 1933.) E n s z l in .

Hans Stille, Friedrich R in n e f. Nachruf auf den am 12/3. 1933 yerstorbenen 
Mineralogen, Besclireibung u. Zusammenstellung seiner Arbeiten auf dem Gebiet der 
Salzmineralien u. Salzgesteine. (Kali, yerwandte Salze, Erdol 27. 93—97. 15/4.
1933.) R. K. Mu l l e r .

R. Suchy, Heinrich Speckeler. Nachruf auf den Leiter des wissenschaftlichen
Laboratoriums der ELEKTRONWERKE in Griesheim u. Bitterfeld; Vorstandsmitglied 
der I. G. F a r b e n in d u s t r ie . (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 39. 193—94. 
April 1933.) Sk a l ik s .

— , Heinrich Speckeler. Nachruf fiir den am 22/2. 1933 yerstorbenen techn. 
Chemiker. (Ber. dtseh. chem. Ges. 66. Abt. A. 41—42. 5/4. 1933.) LiNDENBAUM.

J. Bougault und E. Cattelain, Bericht uber das Leben und die Arbeiten von Antoine 
Villiers-Moriame (1S54—1932). Lebensbeschreibung u. Wurdigung der wissenschaft
liehen Verdienste des am 14/8. 1932 yerstorbenen Hochschullehrers. (Buli. Soc. chim. 
France [4] 53 . 1— 11. Jan. 1933.) LiNDENBAUM.

K. Quasebart, M ax von Vopelius-Gedenkfeier. (Glastechn. Ber. 11. 81—84. 
Marz 1933.) R o ll .

Edmund O. yon Lippmann, Zur Kennlnis der ,,Hollandi“ genannten Alchemislen. 
Bemerkungen zu Mo e r m a n  (vgl. C. 1933. I. 721). Zweifel an der Echtheit der Hollan- 
dischen Schriften u. an ihrem nachparacelsischen Ursprung. (Chemiker-Ztg. 57- 233. 
25/3.1933.) Gr o s z f e l d .

G. Lockemann, Friedrich der Grofle und die Alchemie. Kurze Sehilderung von 
Alchemisten, die sich vor der Zeit u. in der Zeit Friedrichs des GroCen am preufi. Hof 
aufhielten. (Dtsch. ined. Wschr. 59- 540. 7/4. 1933. Berlin.) W a d e iin .

Charlotte Saechtling, Ralph Bathurst, ein unbekannter Vorlaufer Lmoisiers. 
Sehilderung der Ansiehten, die der engl. Priester u. Arzt R . B a t h u r s t  (1620— 1704) in 
seiner Dissertation 1654 iiber die Analogie zwischen Atmung u. Verbrennung darlegte. 
(Angew. Chem. 46. 199—200. 8/4. 1933. Berlin.) L o r e n z .
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Ronald A. Martineau Dixon, Joseph Priestley — der Vałer der modemen Che
mie. (Chem. Age 2 8 . 243. 18/3. 1933. Thearne.) R. K. Mu l l e e .

J. R. Partington, Die wissenschaftliche Leistung Joseph Priestleys. (Naturę, London 
1 3 1 . 348—50. 11/3. 1933.) B e e g m a n n .

Lyman C. Newell, Die Verfolgung Priestleys durch Peter Porcupine. Bericlit 
iiber die Angriffe von WILLIAM CoBBETT (Pseudonym P e t e e  POECUPINE) gegen 
P e i e s t l e y  wegen seiner religiosen u. polit. Ansichten u. P e ie s t l e y s  Verh. dazu. 
(J . cliem. Educat. 10 . 151—60. Marz 1933. Boston, Mass., Univ.) R . K. Mu l l e e .

Ronald A. Martineau Dixon, Einige Briefe des Reverend Dr. Joseph 
Priestley, F. B . S. (J. chem. Educat. 1 0 . 148—50. Marz 1933. Thearne Hall bei 
Beverley.) R. K. Mu l l e e .

— , Zum 100. Todestag von D. Fauslo de Ellmyar. Redcn bei einer Gedenkfeier fur 
den am 6/2. 1833 Yerstorbenen span. Chemiker. (An. Soc. espan. Fisica Quim. 3 1 . 
Nr. 301. 115—43. 2 Tafeln. 15/3. 1933.) R. K. Mu l l e e .

Rene Dubrisay, Die historische Entwicklung der Chemie und der Anwendung der 
Mełalle. (Rev. sci. 71 . 1—3. 14/1. 1933.) L o e e n z .

Mary Elvira Weeks, Die Entdeckung der Elemente. XX. In  letzter Zeit entdeckte 
Elemente. (XIX. vgl. C. 1 9 3 3 . I. 2773.) Elemente 72, 43 u. 75, 61, 87 u. 85. (J . chem. 
Educat. 10 . 161—70. Marz 1933. Lawrence, Univ. of Kansas.) LESZYNSKI.

Mary Elvira Weeks, Die Entdeckung der Elemente; Chronologie. (Vgl. yorst. 
Ref.) (J . chem. Educat. 10 . 223. April 1933. Lawrence, Univ. of Kansas.) L e s z .

GilLhausen, Uber die katalytisclie „ Dujtlampe“ von J . W. Dobereiner. In  Er- 
ganzung der Mitt. von MlTTASCH (C. 1 9 3 3 . I. 2209) weist Yf. darauf liin, daB ahnliche 
Rauchyerzehrlampen — unter Verwendung eines kleinen Pt-Hohlzylinders s ta tt der 
platinierten Glaskugel — auch heute noch im Gebraucli sind. (Chemiker-Ztg. 57 . 
205. 15/3. 1933. Dortmund.) R. K. Mu l l e e .

G. T. Morgan, Autoklaven. Autoklaren, ihre Geschichte, ihre techn. Einzelheitcn u. 
ihre Verwendung in der org.-chem. Synthese. (J. Soc. Dyers Colourists 49 . 46—47. 
Febr. 1933.) F e i e d e m a n n .

Ernst Cohen, Chemisch-historische Erinnerungen. Tho m a s  T h o m so n  be- 
schreibt die Schwebemethode zur Best. der D . fester Kórper bereits in 2. Auflage von 
„A System of Chemistry“ (Edinburgh 1804); THOMSON h a t also diese Methode eher 
angewendet ais D u f o u e  (vgl. RETGEES, Z. physik. Chem. 1 1  [1893]. 328). (Chem. 
Weekbl. 30 . 191—93. 4/3. 1933. Utrecht, van’t  Hoff-Labor.) L o e e n z .

Norman Evers, Einige 200 Jahre alte Drogenmuster. Muster von Perubalsam, 
Anis-, Nelken- u. Terpentinol aus der Sammlung von J o h n  F e a n c is  V ig a n i , 
dem ersten Chemie-Professor in C a m b r i d g e ,  1704, wurden untersucht. Alle be- 
fanden sich, wenn man ihr hohes Alter in Betracht zieht, in einem erstaunlich guten 
Zustande u. entsprachen noch weitgehend den Anforderungen der B. P. 1932. Der 
Perubalsam u. das Nelkenol zeigten sogar ein besonders feines Aroma, jener den auCer- 
gewóhnlich hohen Cinnameingeh. von 69,8%- (Pharmae. J . Pharmacist 130  ([41 76). 
219. 18/3. 1933.) D e g n e e .

M. Wagenaar, Beitrag zur Geschichte des diabetischen Ilarns. Geschichte der iirzt- 
lichen Irrtiimer iiber den Diabetes vom Altertum bis zur Identifizierung des Harnzuckers 
ais Glucose durch P e l ig o t  u . B o u c h a e d a t , 1838. (Pharmae. Weekbl. 70 . 261—67. 
11/3. 1933. Rotterdam.) D e g n e e .

Hugh Nicol, Alaun und der Fluch. Vf. berichtet iiber Dokumente, aus denen 
sich ergibt, daB die engl. Alaunproduktion im 17. Jahrhundert wegen Verletzung eines 
piipstlichen Monopols m it einem sehr ausfiihrhchen, heute ungereinigt nieht mehr
wiederzugebenden Bannfluch belegt wurde. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 5 2 .
156—57. 24/2. 1933. Harpenden, Herts.) R. K. Mu l l e e .

Paul Baud, Die Soda-Fabrik von Nicolas Leblanc. Besehreibung der ersten Soda- 
fabrik von L e b l a n c . (C. R. hebd. Sćances Aead. Sci. 1 96 . 701—03. 6/3.1933.) Lo e e n z .

Robert Taft, Der Beginn der Forschungen iiber fliissiges Ammoniak in  den Ver- 
einigten Staaten. H istor. tJberblick iiber die U nterss. von  C a d y , F e a n k l i n  u . K e a u s  
uber fl. N H 3 ais Losungsm . (J . chem . E ducat. 10 . 34—39. Jan. 1933. Lawrence, U n iv . 
of K ansas.) R . K . M u l l e e .

E. A. Kolbe, Die erste Ilerstellung von Badiumverbindungen im gropen. Gu s t a v  
KEOUPA h a t durch Sammlung von St. Joaehimsthaler Uranerzlaugriłekstanden u. 
Uberlassung einer ersten Menge von 10000 kg an das Ebepaar Cu e ie  die erste Herst. 
yon Ra-Verbb. gefórdert. (Chemiker-Ztg. 57 . 213—14.18/3. 1933. Wien.) R. K . Mli.
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J. A. Audley, Schriften aus dcm Wedgicood-Museum, Etruria. I II . (II. vgl.
C. 1 9 3 3 . I. 2773.) (Trans, ceram. Soc. 3 2 . 141—45. Marz 1933.) Sc h u s t e r iu s .

Eug. Prost, Historische Obcrsicht der Industrie, des Kupfers in den Vereinigten 
Staaten. (Rev. univ. Mines, Metallurgie, Tray. publ. [8] 8 (75). 27G— 83. 303—11. 
355—65. 15/12. 1932. Luttich, Univ.) S k a l ik s .

Norman A. Shepard, Ein Jahrhundert technischen Fortschritts in der Oummi- 
induslrie. Besehreibung der Fortschritte in der Gummiindustrie bis zum heutigen 
Tag. Illustriert durch Bilder einer modernen amerikan. Gummifabrik. (Ind. Engng. 
Chem. 25. 35—41. Jan. 1933. Firestone Tire and Rubber Comp., Akron, Ohio.) H. Mu.

Werner Esch, Die funfzehn gropen Erfindungen in  der Kautschukindustrie seit 
1898. Entwieklungsbeschreibung der Kautschukindustrie. Einfuhrung von Regenerat, 
GasruC u. organ. Vulkanisationsbeschlcunigem. (Kautschuk 9. 38—40. Marz 
1933.) H. Mu l l e r .

— , EntdeckungsgeschióMe der Vulkanisalionsbeschleuniger. (Rev. gen. Matieres 
colorantes Teinture, Impress. Blanchiment Apprets 37. 82—84. Marz 1933.) F r o m a n d i .

Leo Eek, Zur Richtigstellung und Ergdnzung der Oeschichte des Chlorkaulschuks. 
Vf. nennt A. F. FOURCROY ais ersten, der Chlor in Yerb. m it Kautschuk brachte. 
Die Verdiensto anderer Forscher auf diesem Gebiet werden kurz heryorgehoben. 
(Gummi-Ztg. 47* 517—18. 17/2. 1933.) H. Mu l l e r .

Heinrich Huber, Das Brauwesen des Paulanerklosters in Miinchen. (Tages-Ztg. 
Brauerei 31 . 215—17. Allg.Brauer-u.Hopfen-Ztg. 7 3 .247—49. 7/4.1933.) A n t e l m a n n .

E. Dam og A. Schaeifer, De danske apotekers historie. Apotckcrne i Danmark og Island 
og dcres indehavere siden oprettlesen og indtil Aaret 1922. 3. Bind. 9. Haefte. K}(ben- 
havn: Lcvin & Munksgaard 1933. (106 S.) 3.50.

A. Allgemeine und physikaliscłie Chemie.
E. Podszus, M it blofieni Auge sichtbare Brcwnsche Bewegung. Allerfeinste Al- 

Pliittchen von der Dicke kolloider Dimensionen u. eincm Durehraesser von 1 fi u. mehr 
werden in Bzl. u. etwas Gummilsg. suspendiert. Sie bilden eine lange haltbare kolloido 
Triibung von dunkelbrauner Farbę. LaBt man auf diese einen Lichtstrahl fallen, so 
sieht man in lebhaftem Funkeln die in BROWNscher Bewegung befindlichen Teilchen. 
Al-Teilchen der genannten Dimensionen erhalt man durch Abschlammen aus feinstem 
Al-Schliff oder durch Bcarbeiten yon Al-Pulver in einer zahlreiehe Kugehi von ca. 
3 mm Durchmesser enthaltenden Kugelmiihle. (Kolloid-Z. 62. 347. Marz 1933. Berlin- 
Friedriehshagen.) R oll .

I. Sasslawski, A. Astaschewa und I. Ssaków, Die Vólumina von Ozy den und 
Chloriden sowie die Kurve der Atomvolumina. Bei der Betrachtung der Beziehungen 
zwischen den Atomyolumina der Elemente u. den Kontraktionskonstanten (vgl. C. 1925. 
I I .  1831) der entsprechenden Chloride u. Oxyde, die in einer Tabelle u. in Kurvenform 
naeh der Ordnungszahl zusammengestellt sind, zeigto sich, dafi m it dem Ansteigen 
des Atomyol. auch eine Verstarkung der bei der Verb.-Bldg. auftretenden Kontraktion 
zu beobachten ist. Diese Beziehung laCt sich jedoch vorerst noch nicht auf mathemat. 
Formel bringen. (Chem. J . Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. 
Sser. A. Shurnal obschtscliei Chimii] 2 (64). 590—92. 1932. Iwanowo-Wosnessensk, 
Chem.-Technol. Inst., Anorgan. Lab.) _ K l e v e r .

W. G. Chłopin und M. A. Passwik-Chlopina, Bestimmung des Alomgewichts 
von aus Erbsen gewonnenem Kalium. Inhaltlich ident. mit der C. 1933 .1 .1561 referierten 
Arbeit. (Buli. Acad. Sci. U. R. S. S. [russ.: Iswestija Akademii Nauk S. S. S. R.] [7]
1932. 381—90. Leningrad, Staatl. Radiuminst., Chem. Inst.) K l e v e r .

K. W. F. Kohlrausch, Bemerbingen zur Arbeit von E. Bartholome und E. Teller, 
„Modellmdpige Berechnung von Eigenschwingungen organischer Ketleniwlekiile.“ Kritik 
der C. 1 9 3 3 .1. 1562 referierten Oberlegungen der genannten Autoren. Insbesondero 
laBt sich das Sehema:

Zu X—CH3 X—CH2— X—C H < X—C <
gehort a>1 co2 u. ai0 co4 u. a>7 cu5 u. cos

u. das Herausfallen des bei den Isobutylderiw . gefundenen Wertes o>3 nicht m it Recht 
durch ein Modeli deuten, in dem es nur Krafte in den Valenzrichtungen gibt. Man 
muB BjERRUirscho Valenzwinkelkrafte u. Zentralkrafte langs den Kantenbindungen 
hinzuziehen, weil das yereinfachte Modeli yon B a r t h o lo m e  u . T e l l e r  nicht einmal
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qualitativ ausreichend ist. Ubrigens fiihrt dio genaue Durchreehnung auch zu der 
Eolgerung, daG dic Valenzkraft in X—C bei Verzweigung in der a-Stellung abnimmt, 
was Vf. bereits friihcr aus scincn Messungen geschlossen hat, was abor B arIHOLOMŹ 
u. T e l l e r  ais iiberfliissige Annahme abgelehnt habcn. — DaB boi Einfiihrung eines 
Halogens in cino KW -stoffkette z w e i neue Linion auftreten, kommfc nur vor, wenn 
infolgo der Molekulstruktur die freie Drehbarkeit zu yerschiedenen Mol.-Eormen fiibren 
kann. Vf. hatto daraus auf kausale Zusammenhange geschlossen. Wenn BARTHO- 
LOME u. T e l l e r  meinen, daB dieses Auftreten zweier Linien auch andere Grunde 
haben konne, so haben sie bishcr doch solche Grunde nielit angegeben. (Z. physik. 
Cheni. Abt. B . 20. 217—21. Marz 1933. Graz, Physikal. Inst. der Techn. Hochseh.) B e r g .

G. Bodtker-Naess und O. Hassel, Atomabsłande in  Wemerschen Einlagerungs- 
verbindungen. II. Einige Hexammin- und Hexamethylaminhalogenide von Co(II) und 
N i{II) vom Fluorittypus. (I. vgl. C. 1933. I. 2033.) Die Gitterkonstanten der fluorit- 
ahnlichen Strukturen der Verbb. Go(NH3)6J 2 (a =  10,914 A), N i(N H 3)aJ„ (10,875), 
Co(NHz)aBrt  (10,389), N i(N H 3)0Br2 (10,34), CÓ{NH3)0Cl2 (10,10), N i(N H 3)0ĆU (10,064) 
wurden neu bestimmt u. daraus dic Wrkg.-Badien des Hexamimnkobaltoions, Co(NH3)62+ 
zu 2,60, u. des Nickelhesamminions, Ni(NH3)02+, zu 2,58 abgeleitet. Es seheint ein 
schwacher Gang der Einzelwerte der Kationenradien zu bestehen, insofcrn, ais die 
Werte m it wachsendem Anionenradius abnehmen. Die in der ersten Arbcifc aus den 
Atomabstanden in den Perchloraten, Eluorosulfonaten u. Borfluoriden bereehneten 
Anionenradien betragen naeh dem Einsetzen der gefundenen Kationenradien S 0 3F~ 
2,39 A, C10,,“  2,36 A u. BE,,-  2,30 A. — Weiter wurde die Krystallstruktur der Verbb. 
Co(NH2CH3)0J 2 u . Ni(NH2CH3)|.J2 m it dem Ergebnis untersucht, daC sie der S truktur 
der oben erwiihnten Hexamminsalzc vóllig analog ist. Die Gitterkonstanten sind 12,05 
u. 12,027 A. Die Bedeutung der entsprechenden Ki-ystallstrukturen fiir das Studium 
der Molekulrotation in Krystallen wird kurz erórtert. (Z. anorg. ailg. Chem. 211. 21—27. 
18/3. 1933. Oslo, Uniy., iMineralog. Inst.) K l e v e r .

P. Pfeiffer, S. v. Miillenheim und K. Quehl, Zur Kenntnis der Hexaquosalze 
zwciwertiger Metalle. Zur Darst. von Salzen zweiwertiger Metalle vom Hesaąuotypus 
eignen sich besonders gut organ. Sulfonsiiuren, vor allem a- u. /S-Naphthalinsulfon- 
saure, ferncr Cainpher-/3-sulfons;iurc u. a-Bromcainpher-.-r-sulfonsaure, vgl. P f e i f f e r  
u. AEtarbeiter, C. 1930. II. 3109. 3527. Diese Hexaquosalze sind charakterist. fiir die 
Metalle Bc, das im allgemeinen koordinativ 4-wertig auftritt, Mg, Zn, Cd, wie auch 
fiir diejenigen Metalle, die sich in der grofien Periode des natiirlichen Systems der 
Elemente links an das Zn anschlieCen, Cu, Co, Ni, Ee, Mn. Auch Hg11, das im all
gemeinen eine niedrigere Koordinationszahl ais 6 besitzt, bildet ein dem Perchlorat 
[Hg(H20 )6](C10.,)2 entsprechendes Naphthalinsulfonat, schlieBt sich also eng an die 
iibrigen Metalle der Berylliumfamilie an. AuCerdem konnte noch ein Hexaquo- u. 
Hexammin-j?-naphthalinsulfonat des Badikals U 0 2 dargestellt werden. Im  Gegensatz 
zu den Aąuosalzen findet bei den Amminnaphthalinsulfonaten der Berylhumfamilie 
ein Alternieren des Verb.-Typus s ta tt u. zwar bilden Tetrammine Be, Zn, Hg, Hex- 
ammine Mg u. Cd. Die athylendiaminhaltigen Verbb. der Campher-/2-sulfonsaure u. 
a-Bromeampher-^-sulfonBaure von Zn, Cd, Ni u. Cu entsprechen den Hexaquosalzen, 
sie enthalten jedoch fast alle 1 Mol H 20  mehr ais der Koordinationszahl 6 des Zentral- 
atoms entspricht. Es wurden folgende Verbb. dargestellt: /9-Naphthalinsulfonate: 
[Hg(H2O)0](O-SO2-CJ0H,)2, farblose Krystallblattclien; [Hg(NH3).,](O-SO2 -C10H7)2. 
[UO2(H2O)6](O-SO2-C10H ,)2, griinstichig, gelbe Krystalle; [UO2(NH3j0](O-SO2.C10H 7)2, 
[U 02(NH3)4] (0 -S 0 2-C10H 7)2. Campher-/S-sulfonate: [Cd(H2O)„](O-SO2.Ci0HI5O)2, farb
lose Nadeln; [Cd en3](O.SO2-C10H 15O)2-H2O, farblose Nadeln; [Ni(H20)6] (0 -S 0 2- 
C]0H 1BO)2, hellgriine Nadeln; [Ni cn3](0 ■ SO„• CI0H J5O)2-H 2O, fliederfarbene Nadehi; 
[Cu(H2O)6](O-SO2-C10H 15O)2.H 2O, blaue Nadeln; [Cu en2(H2O)2](O-SO2.C10H 15O)2, 
dunkelviolette Prismen. a-Bromcampher-^-sulfonate: [Cd(H20)„](0-SO 2.Ci0H 14OBr)2, 
farblose Blattchen; [Ni(H2O)6](O-SO2-C10H 1.,OBr)2, heUgriino Blattchen; [Cu(H20 )c]- 
(O-SOo-CjolInOBr),, hellblaue Blattchen; [Cu en2(H2O)2](O-SO2.C10H 14OBr)2.H 2O, 
lange violcttc Nadeln. (J . prakt. Chem. [N. E.] 136. 249—56. 3/3. 1933. B onn ,d iem . 
Inst.) LEYSER.

P. Mondain Monval, Uber die pJtysikalischen Eigenschaften temiirer heterogener 
Gemische. Anticort an Herrn P. Brun. Die Angaben von B r u n  (C. 1928. II. 968) 
stehen m it denen des Vf. (C. 1 9 2 7 .1. 1270) im Widerspruch. Da B r u n  (C. 1 9 3 3 .1. 190) 
seinc Ausfiihrungen wiederholt ohne Beriieksichtigung der Erwiderung des Vf. (C. 1928.
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II . 1653), wiederholt Vf. scino Erwiderung. (J. Chim. physique 30. 195— 97. 25/3. 1933. 
Mulliouse, Ecolo Superieurc do Chimie, Lab. de Chimie-Physique.) L. E n g e l .

Paul Gaubert, Einflu/3 von Fremdstoffen im  Zustand der festen Lósung a u f den 
Slabilitatsbereich. (Vgl. C. 1933 .1. 2953.) Die Annahme, daB das yorschiedone Verh. von 
Mineralien verschiedencr Herkunft gegcniiber iiuBcren Einfliissen auf die Ggw. von 
Verunreinigungen zuriickzufuhren ist, konnte m it Sicherheit esperimenteil noch 
nicht nachgepriift werden. Vf. untersucht die Entwasserung von Phlorrhizin, das m it 
verscliiedenen Farbstoffen (Vio%) angefiirbt ist, im Heizmikroskop. Bis 95° verliercn 
die Krystalle kein W.; es entstehen jedoch je nach dem Farbstoff mehr oder weniger 
feine u. mehr oder weniger entfernte Spalten, zahlreieher bei ungefarbten Krystallen 
u. den m it Hamatin oder CoUPIER-Blau angefiirbten Krystallen ais bei den m it Methylen- 
violett angefarbten; bei letzteren zeigon sich zwoi Arten von Spalten. Bei hoherer Temp. 
beginnt die W.-Abgabe zuerst bei den m it Hamatin u. CoUPIER-Blau gefarbten 
Krystallen, wahrend Methylenviolett die Stabilitat erhóht. Ein gróBerer Zusatz von 
Methylenviolett (*/5% ) setzt aber die Stabilitat wieder herab. — Fremdstoffe kónnen 
also nicht nur die Krystalltracht, sondern auch die S tabilitat u. die Spaltbarkeit be- 
oinflussen. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 196. 942—44. 27/3. 1933.) L o r e n z .

N. K. Wosskressenskaja, Tensimetrische Analyse der Systeme: 1. Mangansulfat- 
Wasser; 2. Alkalialumoozalate-Wasser. Die tensimetr. Analyse nach v a n  B emm elen  
der nachstehenden Systeme wurde bei 25° ausgefiihrt. Im  System AlnSO^-HS) wurde 
die Existenz von 2 Hydraten m it 5 u. 1 H20  sichergestellt. Feste Lsgg. wurden nicht 
beobachtet. — Im  System A7a3/lZ(C',(9.,)3-H20  cxistieren H ydrate m it 4,5, 2,5 u. 1  bis 
1,5H20 , wobei die Móglichkeit einer kontinuierhchen Abgabe des letzten W.-Mol. 
besteht. — Im  System Z'34Z(CI20 4)3-H20  bestehen H ydrate m it 3, 2 u. 0,5 Mol. W. 
Feste Lsgg. nicht vorhanden. — Im System (i'7//,1)3/lZ(6,20.l)3-H20  dagegen existiert 
eine Reihe von festen Lsgg. zwischen dem Monohydrat u. W., sowie dem Monohydrat 
u. dem wasserfreien Sak. Die drei letzten Systeme zeichnen sich durch eine sehr 
langsame Einstellung des Gleichgewichts aus, so daC die Ergebnisse nur einen orien- 
tierenden Charakter besitzen diirften. (Chem. J . Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtsehei Chimii] 2 (64). 630—36. 1932. 
Leningrad, Akad. d. Wissenschaften, Lab. f. allgem. Chem.) K l e v e r .

M. Le Blanc und R. Miiłler, Beitrag zur Kennlnis des Systems Nickcloxyd-Sauer- 
stoff-Wasser. Nach L e  B la n c  u . S a c i is e  (C. 1926. I. 2555. II. 369) ist ein definiertes 
hoheres Oxyd ais NiO auf trockenem Wege nicht zu erhalton. Vff. vcrsuchen dies 
auf nassem Wege in Anlehnung an Yerss. von B e l l u c c i  u . C la v a r i  (Gazz. chim. 
ital. 36. [1906] I. 58) durch Oxydation des m it K 2C 0 3 oder KOH gefallten Ni(OH)2 
mittels B r2. Die erhaltenen Praparate erweisen sich nach rontgenograph. Unters. 
der Zers.-Prodd. ais Gemische von kub. NiO mit wenig rhomboedr. Ni(OH)2, die auf
1 Mol Ni ca. 1,75 Mole O enthalten. Die Zers. unter Abgabe des O-Uberschusses iiber 
das Verhaltnis 1: 1 erfolgt schon bei Zimmertemp. langsam, raseher beim Erhitzen; 
jedoch liiBt sich beim isothermen Abbau weder ein konstanter 0 2- noch ein kon- 
stanter Wasserdampfdruck nachwcisen. Auch dio zum volligen Verlust des 0-t)ber- 
schusses fiihrende Zers. m it Oxalsiiure u. H 2S 04 laBt keinen Anhaltspunkt ftir die 
Existenz chem. definierter hoherer Oxyde u. H ydrate des Ni erkennen. Die Aufnahme- 
fahigkeit des NiO fiir 0 2 u. W. hangt stark vom Dispersitatsgrad u. dem Ordnungs- 
zustand des Gitters ab. Durch geniigend langes Erhitzen auf 360° im Vakuum konnte 
es event. gelingen, ein NiO herzustellen, das iiberhaupt keinen 0 2 mehr bindet. Die 
Systeme Ni-O-W. u. Co-O-W. werden verglichen. (Z. Elektrochem. angew. physik. 
Chem. 39. 204—09. April 1933. Leipzig, Univ. Physik.-chem. Inst.) R. K. Mu l l e r .

N. L. Bowen, J. F. Schairer und E. Posnjak, Das System Ca^SiO^Fe^SiO^. 
(Vgl. C. 1932. II. 3046.) Die durch Zusammenschmelzen der Komponenten erhaltenen 
Gemische des Systems Ca,Si04-Fe2Si04 enthalten auch bei Verwendung eines Fe- 
Tiegels immer noch etwas Fe20 3, das auch in einem naturliehen Fayalit in einer Menge 
von 0,83% gefunden m d .  Aus einem unter Berechnung des Fe20 3 ais FeO konstru- 
ierten „binaren“ Diagramm ergibt sich, daB eine Zwischenverb. CaFeSi04 existiert, dio 
bei 1208 ±  2 ° schmilzt u. mit dem bei 1205 ±  2° schm. Fayalit eine vollstandige Reihe 
fester Lsgg. bildet; die Reihe zeigt ein Minimum bei 1117 +  3° m it 81% Fe2Si04. 
CaFeSi04 u. /S-Ca2SiO,, bilden eine Reihe fester Lsgg. m it einer Lueke zwisehen 10 
u. 41%  Fe2Si04. Der F. der Lsgg. liegt zwischen den FF. der Endglieder. Die Existcnz 
der festen Lsgg. ergibt sich auch aus der Unters. der Brechungsindiees u. aus den rónt- 
genograph. Pulverdiagrammen. Vff. diskutieren die Bedeutung ihres Befundes fiir die
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Gcstcinskunde u. dio Kenntnis der Schlacken in der Mctallurgie. (Amer. J . Soi. 
[SiUiman] 25. 273—97. ApriI 1933. Washington, CARNEGIE-Inst. Geophys.
Lab.) R . K . Mu l l e r .

D. C. Sawrijew (Sawrian), Untersuchung der Tonarten iiach der Dissoziations- 
mcthode. (Vorl. Mitt.) Bei der Unters. der Dissoziation des Kaolins zeigte sich, daC 
bei einer Temp. von etwa. 550° genau ein Mol. W. abgespalten wird, d. h. daB das 
H ydrat Al20 3-2Si02-H20  zers. wird. Das zweito W.-Mol., wclches zwisohen 470 u. 
535° abgeschieden wird, bildet nur eine feste Lsg. m it dem Kaolinitkern. Die 
Hydrationswarme konnte zu 24 kcal bercchnet werden. Daraus folgt, daB das eine 
W.-Mol. konstitutionell, das andere hydrat, gebunden ist. — Der Vergleieh der Zus. 
der piast. Tonarten (,,Mylenki“ ) m it den nichtplast. („Suchań") fiihrte zu dem SchluB, 
daB letztere dureh die Abwesenheit von festen Lsgg. charakterisiert sind. Da die 
Plastizitat von der Fahigkeit W. anzuzielien abhiingt, so sind die Tonarten m it gesatt. 
Affinitat, wo beide Moll. eine- bestimmte Bindung eingehen, schon niebt mehr fahig, 
W. anzuziehen u. somit nicht piast., wahrend die Tonarten, in denen das zweite Mol. 
eine feste Lsg. bildet, piast. sind. Vermutlich st-chen dam it auch die Bleicheigg. der 
yersehiedenen Tonarten u. auch die O berflachenaktm tat im Zusammenhang. (Chem. 
J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ. :Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prildadnoi 
Chimii] 5. 753— 60. 1932.) ItLEVER.

J. B. Ferguson, M. Freed und A. C. Morris, Das System Jithylalkohol-n-Heplan 
bei 30°. In  gleicher Weise wic fruher das System CH3OH-n-Hexan (C. 1932. II . 326), 
werden fur das System A.-n-Heptan die Zuss. der koexistierenden Phasen u. die Drucke 
bestimmt u. die Partialdrucke berechnet. Die von SilYTH u. E n g e l  (C. 1929. II. 
2983) beobachteten Eigentiimlichkeiten werden nicht aufgefunden; das System verhalt 
sich n. (J. physic. Chem. 37. 87—91. Jan . 1933. Toronto, Univ., Dept. of Chem.) L o r .

N. N. Ssemenow, Chemische Krafte und theoretische Grundlagen der chemischen 
Kinelik. I. Berechnung der chemischen Krafte aus den Spektren der Molekule und der 
elemeniaren photochemischen Reaktionen. Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse 
m it ausfiihrlichen Literaturangaben. (Chem. J . Ser. G. Fortsclir. Chem. [russ.: Chi- 
mitscheski Shurnal. Sser. G. TJspechi Chimii] 1. 19—75. 1932.) Gu r i a n .

K. Posthumus, ii ber Rmktionsgeschwindigkeiten. Vf. zerlegt dio Bruttork. 
a A Ą- b B  Ą- . . .  (System I ) ^ y P - f ? 6 + "  - (II) in die Aktm erungsrk. u. die 
eigentliche R k.; zwischen akt. u. inakt. Moll. besteht stets Gleichgewicht, es ergibt 
sich einerseits a~ A~  +  6“  B~  +  . . . (I- ) a+ A+ +  b+ B J' +  . . . (1+) — p P  +  
+  2  Q +  • • • (II). andererseits a A  +  b B  +  • • • (I) 4 —  P+ P + +  q+ +  . . . ( I I+) 

p~ P~  +  q~ Q~ +  . . . (II- ). Aus der im einzelnen yorgenommenen Berechnung 
der fur die Rk.-Geschwindigkeit mafigebenden Faktoren wird fiir die Rk.-Geschwindig- 
keit in der einen Richtung unter Yerwendung der EnergiegroCen (e) u. Entropicwerte (?;) 
folgende Gleiehung erhalten:

ln kx =  — [(£l+ — £j)/i? T \ +  [(?/! + ((. = d  — >h (c=i))/-R] +  V2 In T  +  C\ 
fur die umgekehrte Rk. die Gleiehung

ln k2 — [(®ii+ en)/-^  2 '] +  [(»?ix+ (c = i) (c = i))/-^] +  ł / 2 ln 1' +  G2
wobei C\ bzw. C„ die von der Temp. unabhangigen GroCen (Mol.-Geww., ster. Faktoren) 
enthalt u. von der Wahl der IConz.- u. Zeiteinheiten abhiingt (hier Gramm-Moll./cem u. 
sec). Ais Gleichgewichtsbedingung fiir die gesamte Brutto-Rk. folgt:

ln K  =  ln ifcj ln =  — f(£I]; — e ^ /R  T~\ +  [(j/jj (C = d  — Vi (C = i))/-^]
Vf. vergleicht die neuen Gleichungen m it der von S c iie f f e r  (C. 1926. I I . 1817 u. 
fruher) mitgeteilten, die nur fiir R kk. m it meBbarer Geschwindigkeit in Gasen bei 
nicht zu liohem Druck u. in verd. Lsg. zuverlassig erseheint. (Recueil Trav. chini. 
Pays-Bas 52 ([4] 14). 241—50. 15/3. 1933. Bandoeng, Niederl. Indien.) R. K. Mu l l e r .

I. Amdur, Die Rekombination des atomaren Wasserstoffs. Vf. glaubt, daB die 
Yerss. von St e in e r  u. W ic k e  (C. 1931. II . 2268.) wegen eines Fehlers in der Be- 
rechnung der Rk.-Konstanten nicht ais Beweis daftir angesehen werden diirfen, daB 
H 2-Moll. ais 3. StoBpartner bei der Rekombination von H-Atomen wirksamer sind 
ais H-Atome. Noch unyeroffenthchte Verss. vom Vf. u. R o b in s o n , wie auch friihere 
Verss. von S m a llw o o d  (C. 1929. I I . 1253) zeigen, daB H  u. H„ ungefahr gleich 
wirksam sind. (Physic. Rev. [2] 43. 208. 1/2. 1933. Massachusetts” Inst. of Techno
logy, Research Labor. of Physic. Chem.) B o r is  R o s e n .

S. I. Wolfkowitscłi und A. P. Belopolski, Die Oxydation der Sulfite. 1. Mitt. 
Es wurde der EinfluB der Konz. der reagierenden Substanzen u. der Temp. auf
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die Oxydationsgeschwindigkeit von wss. X 2S 0 3-Lsgg. duroh freien 0 2 untersucht. 
Bei konstanter 0 2-Stromungsgeschwindigkeit bewirkt eine Zunahme der Sulfitkonz. 
eine Abnahme der Oxydationsgeschwindigkeit, dagegen wird bei Erhóhung der 
Strómungsgeschwindigkeit des 0 2 bis zu einem Grenzwert eine Erhóhung der Oxy- 
dationsgcschwindigkeit hervorgerufen. Unter den Bedingungen der Grenzgeschwindig- 
keit des 0 2-Stromes, bei der die Lsg. mit 0 2 gesatt. bleibt, verlauft die Oxydation des 
K 2S 0 3 nach den Gesetzen der monomolekularen Rkk. Nach Oxydation yon 94% Sulfit 
tr i t t  eine anomale Abnahme des Wertes der Geschwindigkeitskonstante m it der Zeit 
cin. Der Temp.-EinfluB auBert sich im allgemeinen dahingehend, daJ3 der Oxydations- 
prozeB fur cin u. denselben Zeitraum beschlcunigt wird. Bei einer Temp.-Steigerung 
von 0—10° vergrófiert sich die Geschwindigkeitskonstante um fast das Doppelte. 
(Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Sliurnal 
prikladnoi Chimii] 5. 509—28. 1932.) K l e v e r .

S. I. Wolfkowitsch und A. P. Belopolski, Die Oxydation der Sulfite. 2. Mitt. 
Die Ozydałion von Kaliumsulfit in wafirigen Losungen durcli freien Sauerstoff. (1. vgl. 
vorst. Ref.) Die Unters. des Einflusses der ph auf die Oxydation des K 2S 0 3 zeigte, 
daB in den Grenzen zwischen ph =  4,2—8,1 nur das S 03"-Ion der Oxydation unter- 
worfen ist, wahrend das H S 03'-Ion entweder gar nicht oder nur sehr schwer oxydiert 
wird, was auf die Verschiedenheit der Mol.-Struktur des Sulfits u. Bisulfits zuriick- 
gefiihrt wird. Im Fallc des Sulfits besteht ein ungesatt. Koordinationskern, welcher 
leieht ein O-Atom addiert. Das Oxydationsoptimum des K 2S03 liegt bei einem pn 
von 8,2. Die Oxydationskurven in Sauren u. alkal. Lsgg. besitzen verschiedenen 
Charakter, was durch die ungleichen Griinde der Oxydationshemmung erklart werden 
kann. — Die Oxydation des K 2S03 ist in bohem MaBo katalyt. Einfliissen zuganglich, 
so bewirkt eine Zugabe von 0,0005 Mol. CoS04 auf ein Mol. Sulfit eine Erhóhung des 
Oxydationsgrades bis auf 86% . Der Yergleich der Oxydationskurvcn in Ggw. u. Ab- 
wesenheit von CoS04 zeigte, daB die ohno Katalysator etwa in 8 Stdn. beendete Rk. 
bei der angegebenen Menge CoS04 in 1,5 Stdn. prakt. bis zum Ende yerlief. K atalyt. 
Effckte zeigten ferner noch die Salze CuSOĄ, FeSO.u MnSOi u. N iSO ^  wobei die 
Aktivitat von dem pn-W ert der Lsg. abhangt. Bei pH =  7,6 ergibt sich fiir die genannten 
Katalysatoren nach dem Grade der abnehmenden A ktivitat die folgende Reihenfolge: 
CoS04, FeS 04, CuS04, N iS04; ]MnS04 katalysiert nicht. Bei pn =  9,9 verandert 
sich die Reihenfolge: CoS04, CuS04, JSfiS04, M nS04; FeS04 katalysiert nicht. In 
stark alkal. Medien besteht die Reihe N iS04, CoS04, CuS04, wahrend FeS04 u. M nS04 
unter diesen Bedingungen keine katalyt. Eigg. aufweisen. (Chem. J . Ser. B. J . an 
gew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 
529—51. 1932.) _ K l e v e r .

S. I. Wolfkowitsch und A. P. Belopolski, Die Ozydałion der Sulfite. 3. Vorl. 
Mitt. Die Ozydałion von festem Kalium- und Calciumsulfit durch freien Sauerstoff. 
(2. vgl. vorst. Ref.) Bei der Einw. von trocknem 0 2 auf festes K 2S 0 3 wurde in den 
Temp.-Grenzen von 25—80° prakt. keine Oxydation beobaehtet. Bei Anwendung 
von W.-Dampfe enthaltendem 0 2 findet dagegen eine Oxydation sta tt, die hóchst- 
wahrscheinlićh durch die Rk. des 0 2 mit der gesatt. K 2S 0 3-Lsg., die sich an den 
Krystallflachen des K 2S03 infolge der hygroskop. Eigg. desselben bildet, bedingt ist.
— Eestes CaS03 wird weder im trockenen noch im feuchten Zustand im Temp.- 
Intervall von 25—40° oxydiert. Ebenso wird auch eine Suspension des CaS03 in W. 
durch hindurehstrómenden 0 2 mcht oxydiert. Die Oxydation kann jedoch in einer 
solchen Suspension in Anwesenheit von Katalysatoren erreieht werden. Von den 
untersuchten Substanzcn CoSOv  MnSOit CuSOĄ, AlK(SO,l)2-1 2 II20, Pb(N03)2, 
C ali^P fi^, HNOs u. FeSOĄ weisen nur die drei ersten einen wesontlichen katalyt. 
EinfluB auf. Der Alaun zeigte nur eine sehr geringe Beschleunigung des Prozesses. 
Das Ausbleiben eines katalyt. Effektes bei Zugabe von EeS04 laBt sich durch die alkal. 
Rk. der Suspension erklaren. (Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 552—56. 1932.) K l e v e r .

A. V. Kiss, t)ber den Mechanismus der Ferricyan- und Jodionenreaktion. Nach 
Unterss. von I. Bossanyi (vgl. C. 1931. I. 736. II. 2410.) Vff. messen nach der Thio- 
sulfatmethode die Anfangsgesehwindigkeit der Rk. zwischen Fe(CN)6" ' u. J '  bei 25° 
unter Berechnung der Geschwindigkeitskonstanten fiir bi- u. trimolekulare Rk. Die 
Anwendungsbedingungen der Methode werden gepruft. Es ergibt sich, daB die Rk. 
bei den untersuchten Konzz. trimolekular verlauft u. zwarmonomolekularfurFe(CN)6'"  
u. bimolekular fiir J '.  Dasselbe geht auch aus. Verss. m it KC1 u. in  2-molarer MgS04-
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Lsg. hervor. Vcrss. init H,,SOr Zusatz zoigen, daB H ' die Rk. sehr stark beschleunigt, 
was entweder auf sekundiire kinet. Salzwrkg. oder auf Entstehung von H 2Fe(CN)6' 
u. HFe(CN)e" oder auf katalyt. Wrkg. zuriiekgefiihrt werden kann. (Recueil Trav. 
chim. Pays-Bas 52 ([4] 14). 289—97. 15/3. 1933. Szeged, Univ„ 2. Chem. 
Inst.) R. K. Mu l l e r .

W. P. Jorissen und J. J. Hermans, Beaktionsgebiete. X X III. tjber die Ver- 
hmderung explosiver Beaktionen in  Gas- und Dampfgemischen durch geringe Mengen 
verschiedener Substanzen. II. (XX II. [I.] vgl. C. 1932. II. 3355.) Die Unters. der 
Explosivitat von Gemischen von L uft m it 8, 10 u. 12° / 0 CH., naeh Sattigung m it dem 
Danipf der zu prufenden FI. ergibt gute explosionshindernde Wrkg. fiir Isoamylbromid u. 
-chlorid, Propyl-, Butyl- u. Isobulylbromid u. Isopropyljodid. Mit Isoamylbromid wird 
das ganzo Explosionsgebiet untersucht; bei einem Dampfgch. iiber 1,5 Vol. - ° / 0 (Sat- 
tigungsdruek bei 18°) sind alle CH4-Luftgemische nicht mehr explosiv, ohne Zusatz 
werden die Explosionsgrenzen des CH., in der verwendeten Biirette zu 6,0 u. 13,0 Vol. - ° / 0 
bestimmt. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 52 ([4] 14). 271—74. 15/3. 1933. Leiden, 
Univ., Lab. f. anorgan. u. physikal. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

I. E. Adadurow, Abhangigkeit der Aktwierungstempcmlur bei katalytischen Pro- 
zessen von der Natur des Katalysators. (Vgl. C. 1933. I. 1240.) Die Berechnung der 
wahren Aktivierungsenergie, d. h. der Anzahl cal, die zur unmittelbaren Aktivierung 
der Moll. bei der homogenen Katalyse notwendig sind, bei einer Reihe von bekannten 
Rkk. zeigte, daB die Annahmc, nach welcher die GróBe der Aktivierungswarme nicht 
von der N atur des Katalysators, sondern nur vom Substrat beeinfluBt wird, nicht 
richtig ist. So zeigte sieli, daB bei der Dchydrogenisation von cycl. Verbb. (Deka- 
hydronaphihalin, CycloJiexan, Piperidin) durch P t, Pd u. Ni ein u. dieselbe Rk. 
fiir die yerscliiedenen Verbb. an einem urid demselben Katalysator dieselbe Aktivierungs- 
warme ergibt, wahrend sich bei Anwendung verschicdener Katalysatoren fiir die 
gleichen Verbb. versehiedene Aktivierungswarmen ergeben. Es ist daher anzunehmen, 
daB die glciche Aktivierungswarme bei einem bestimmten Katalysator durch gleiehe 
Energiemengen, die zur Abspaltung eines bestimmten Radikals notwendig sind, hervor- 
gerufen wird, so erfolgt die photochem. Zers. von Acet-, Propion- u. Butylaldcliyd 
in Abhangigkeit von der Wellenlange in zwei verschiedenen Richtungen: bei der 
Wcllcnlange von 2800 A werden die Aldehyde durch Einw. auf die Carbonylgruppc 
in Siiuren umgewandelt, wahrend bei der Wellenlange 2301A die Methylengruppe 
gespalten wird, wobei CO und ein gesatt. KW-stoff entstehen. Analog liegen die Ver- 
haltnisse bei Anwendung von Katalysatoren, die entsprechende Strahlungen von der- 
selben Wellenlange aufweisen. Die Abhangigkeit der GroBe der Aktivierungswarme 
von der N atur des Katalysators wird somit von der Energiemenge der in das System 
eingefiihrten Katalysatoren bedingt, wobei anzunehmen ist, daB diese Energiemenge 
fiir den gegebenen Katalysator in einer Beziehung mit der von ihm bei einer bestimmten 
Temp. ausgestrahlten Wcllcnlange steht. Die Absorptions- und Desorptionswarmen 
konnen dabei einen zusatzlichen EinfluB auf die Aktivierungswarmen ausuben, stehen 
jedoeh in keiner direkten Beziehung zu den katalyt. Eigg. des Katalysators. (Chem. 
J . Ser. W. J . physik. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. W. Shurnal fisit- 
scheskoi Chimii] 2. 720—26. 1931. Odessa, Chem.-Radiolog. Inst-., Labor. fur 
Katalyse.) K l e v e r .

I. E. Adadurow, Thermische Zersetzung von Natrium- und Kaliumchlorid in  
Gegenwart von Katalysatoren. (Vgl. vorst. Ref.) Die Unters. der katalyt. Zers. von 
Steinsalz und Sylvin bestatigte erneut die Analogie der katalyt. Rkk. mit den photo
chem., d. li., daB die Katalysatoren, dereń charakterist. Wellenlangen m it denen der 
gegebenen photochem. Rkk. zusammenfallen, dieselben Wrkgg. in derselbcn Richtung 
wie bei den photochem. Rkk. ausuben. So findet in Ggw. von Mo, W, Cd, Zn u. Cu 
eine Dissoziation des NaCl u. in Ggw. von Cu, V, Mo, Fe, W, Mn, Co u. Zn diejenige 
des KC1 unter Ausselieidung von Cl sta tt, wobei die Temp. des Rk.-Beginns aus der 
Wellenlange des Katalysators bestimmt werden kann, u. zwar aus der GesetzmaBig- 
keit heraus, nach der das Produkt aus der charakterist. Wellenlange u. der absol. 
Temp. einen konstanten W ert besitzt. Den ausselilaggebenden EinfluB auf den Rk.- 
Beginn iibt diejenige m it einem der Rk.-Teilnehmer zusammenfallende Wellenlange 
aus, die kiirzer ist. Fiir das Steinsalz bezieht sich diese Wellenlange auf das Na, fiir 
das Sylvin auf das Cl. (Chem. J .  Ser. W. J . physik. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. W. Shurnal fisitseheskoi Chimii] 2. 727— 34. 1931. Odessa.) K l e y e r .
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I. E. Adadurow und D. W. Gemet, Synthese und Zerselzung von Bromwasser- 
słoff in  Gegenwart ton Katalysatoren. (Vgl. vorst. Ref.) Die Unters. der katalyt. 
Synthese von H Br zeigte, daB bei Anwendung von Katalysatoren (Cr20 3, Cu-, Al-, 
Fe-Spahnen, MgO, CaBr, u. V-Zeolith auf Bimstein), die eine Strahlung m it einer 
ontsprechenden Wellenlange (). — etwas iiber 3000 A), wie sie zu der photoeliem. Syn
these des HBr fiihren, besitzen, ein Zerfall des Br2-Mol. unter Ausstrahlung vor sich 
geht, wobei die Strahlung in den kalten Teilcn des Rk.-Rohrchens etwa 7 cm hinter 
dem K atalysator beobachtet wurde. H inter dieser Zone beginnt die Bldg. des HBr. 
Der Strahlungscharakter des katalyt. Prozesses wird auch durch die Rk.-Geschwindig- 
keit der katalyt. Synthese, welche ebenso wie die photoehcm. urn viele Małe dio 
Geschwindigkeit der Dunkelrk. iibertrifft und 100%'g- Ausbeuten ergibt, bestiitigt. 
Dio Richtigkeit der Anschauung iiber den Strahlungscharakter der Katalyse zeigt sich 
auch daraus, daB bei Anwendung von Katalysatoren (A1,03, Fc20 3, CaBr2, BaCl, u. 
B20 3) m it der charakterist. Wellenlange von 2200 A, bei der die pliotochem. Zera. 
des HBr stattfindet, auch eine katalyt. Zcrs. beobachtet werden komite. (Chem. J .  
Ser. W. J . physik. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. W. Shurnal fisitscheskoi 
Chimii] 2. 735—43. 1931. Odessa.) K l e v e r .

J. Traube, Zur Geschichte der moderiien Lósungstbeorien und der Tlieorie des Hafl- 
clruckes. Vf. gibt eine ausfiihrliche tlbersicht uber die modernen Losungstheorien u. 
dio Theorien des Haftdruckes unter besonderer Beriieksichtigung der eigenen Arbeiten. 
(Kolloid-Boih. 37. 119—53. 15/2. 1933. Berlin, Kolloidchcm. Lab. d. Techn. Hoch- 
schule.) J u z a .

W. I. Nikolajew, E. W. Gritzewitsch, E. G. Stjashkina und E. I. Rudenko, 
Zur Frage Uber die Entstehung m d  iiber die Zusammensetzung des Astrachanits. Zur 
Feststellung der Gleichgewichtsbedingungen der Ausscheidung des Astrachanits 
(MgS04-Na2S04-4 H 20) aus naturlichen Salzsolen wurden synthet. Salzsole, die 
NaCl, Na2SO.„ MgSO,, u. MgCl, enthiclten u. den naturlichen Solen entsprachen, 
einer isothermcn Verdampfung bei 25° unterworfen. Aus den Verss. ergab sich, daB 
die Astrachanitkrystalle nieht ais Prod. einer Umkrystallisation von Epsomit oder 
Glaubersalz aufzufassen sind, sondern primare Krystallisationsprodd. aus den Salz- 
solcn des Bodens u. nicht der Oberfliichc des Schlammes darstellen. Durch das Grund- 
wasser werden die am Boden liegenden Schichten ron  NaCl u. Epsomit gel. u. dadurch 
Salzkonzz. gebildet, dio eine Ausscheidung des labilen Astrachanits begiinstigen. Bei 
seiner Bldg. bzw. wiihrcnd des Wachstums reiBt der Astrachanit dabei mechan. 
K ry stalle von NaCl u. Epsomit mit sich, ohno dabei feste Lsgg. m it denselben zu 
bilden. (Chem. J . Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal Sser. B. 
Shurnal prikladnoi Chimii] 5- 744—52. 1932. Astrachan, Wissenschaftl. Forsch.- 
Salzstation.) K l e v e e .

Jerrold Zacharias. Die Temperalurabhdngigkeit des Young-Moduls von Nickel. 
Der Elaslizitalsmodul von gegliihtcm N i sinkt von 30 bis 200° ura ca. 13%. steigt dann 
bis zum CuEIE-Punkt urn ca. 6%  u. fallt oberhalb des CURlE-Punktes linear ab. Bei 
Ni-Einkrystallen ist das Maximum des lilastizitatsmoduls beim CuEIE-Punkt so 
spitzig, daB man auf eine Diskontinuitat des Temp.-Koeff. schlieBen muB. H art 
gezogenes Ni u. Ni, das von 1100° abgeschreckt ist, zeigt kein Minimum des Elastizitats- 
moduls, sondern eine gleichmaBige Abnahme desselben bis zum CuRIE-Punkt, wo 
sich dessen Temp.-Koeff. diskontinuierlich andert. (Physic. Rev. [2] 43. 377. 1/3. 1933. 
Columbia Univ.) __________________  L. E n g e l .

E. Cattelain, Pour comprendrc la chimie moderne. Paris: G. Doin et Cie. 1933. (256 S.)
Br.: lu  fr.

E. J. Holmyard, A junior chemistry. London: D ent 1933. (384 S.) S°. 4 s.
Heinrich Wieland, Ober den Verlauf der Oxydationsvorgange. Stuttgart: F. Enke 1933.

(102 S.) 8°. M. 7.80.

A,. A to m stru k tu r. R ad iochem ie . P hotochem le.
E. Fues, Berichtigung zu meiner Note iiber die Wenłzel-Brillouinsche Eigenwert- 

berechnung. (Vgl. C. 1933. I. 561.) (Z. Physik 79. 699. 15/12. 1932. Hannover.) S k a l .
O. S. Duffendack und K. Thomson, Einige Faktoren, welche die Wirkungs- 

guerschnilte fu r  Stopę zweiter Art zwischen Atomen und Ionen beeinflussen. Dio A n- 
regung von Metallfunkenlinien durch StóBe 2. Art zwischen Metallatomen u. Edelgas- 
ionen wurde nach der Methode von D u f f e n d a c k  u .  B l a c k , C. 1930. I . 641 unter-
sucht. Es wurde in einem zylindr. W-Ofen ein niedergespannter Bogen in  einem Ge-
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miscli von Metalldampf u. Edelgas zwischen axialem W-Dralit u. Ofenwand aufrecht- 
erhalten. Die relativo In tensitat der Metallfunkenlinien in  dieser Lichtąuelle wurde 
■verglichen m it der ais „normal“ angenommcnen relativen Intensitat der Linien in 
einem in Luft brenncnden Bogen oder Funken. Bei Anregung der Cu-Linien durch 
Ne-Ionen wurde festgestellt, daB die Linien, die von den (d° s) 3Dlt 2> 3 u. (d9 s) 1D 2- 
Termen ausgehcn, in Ubereinstimmung m it theoret. Oberlegungen "(vgl. K a l lm a n  
u. L o n d o n , C. 1929. I. 3063; L a n d a u , C. 1932. II . 1590), wegen der energet. Nahe 
dieser Terme zum Ionisierungspotential des Ne selektiv verstarkt werden. Die Ver- 
starkungen der von 3D3, 3D2, 3D, ausgehenden Linien (Energiediskrepanz 0,40; 0,36;
0,16 Volt) betragen im Mittel 1; 2,7; 14,6 u. liegen somit gegen die Diskrepanz ein- 
getragen auf einer glatten Kurve. Die Verstarkung der vom Singuletterm 1D„ aus
gehenden Linien betragt aber nur 9,7 trotz der kleineren Energiediskrepanz (0,12 Volt). 
Ahnliche Bevorzugung der Triplettmveaus wurde auch bei Anregung von Au II- 
Linien in He u. von Al II-Linien in Ne beobachtet, obwohl die WiGNERsche Multi- 
plizitatsregel in allen diesen Fallen eine solche Bevorzugung nicht erfordert. Es werden 
einige weitere Beobachtungen bei Anregung von Metallfunkenspektren durch Edelgas- 
ioncn beschrieben. In  einigen Fallen sind noch unerklarbare Verstarkungen einiger 
Linien m it groBer Energiediskrepanz beobachtet. Das experimentelle Materiał reicht 
noch nicht aus, um die theoret. Beziehungen zwischen Wirkungsąuerschnitt u. Energie
diskrepanz nachzuprufen. (Physic. Rev. [2] 43. 106— 11. 15/1. 1933. Univ. of 
Michigan.) B o r is  R o se n .

Edward B. Jordan und Robert B. Brodę, Die elastisclie Streuung von Elektronen 
an Quecksilberaiomen. Die elast. Einzelstreuung von Elektronen an Hg-Dampfmole- 
kiilen wird fiir 10—800 V. Elcktronengeschwindigkeit in einem Streuwinkelbereich 
von 5 bis 172° gemessen. Die Streuung pro Flacheneinheit zeigt in dem bisher noch 
nicht untersuchten Streuwinkelbereich oberhalb 120° bei allen Geschwindigkeiten 
einen starken Anstieg nach groBten Streuwinkeln hin m it einem Maximum bei oder 
nahe bei ISO0. (Physic. Rev. [2] 43 . 2 1 1 . 1/2. 1933. Califomia, Univ.) K o l l a t h .

Georges Fournier und Marcel Guillot, Beziehung zwischen dem Absorptions- 
vermogen organisclier Verbindungen fu r  f3-Strdhlen und der Struktur der Molekule: 
Halogcnderivate. Die Differenz zwischen dem gemessenen Massenabsorptionskoeff. u. 
dem additiv berechneten (vgl. C. 1933. I. 2361) A wird beim Ersatz von H  durch Br u. 
Cl groBer; A RC1—A RH  liegt zwischen 0,6 u. 0,9, A RBr—A R H  bei 1,9. A RBr— 
A RC1 ist ziemlich konstant 1,1. Der Unterschied der A ist bei dreifacher Substitution 
(CHBr3—CHC13) groBer ais bei einfacher Substitution (1,45), aber nicht dreimal so groB. 
A wachst regelmaBig, wenn in einem Mol. mehrere H  nacheinander durch Cl ersetzt 
werden: CH2C12 =  2,5; CHC13 =  2,7; CC14 =  2,85. Auch bei denHalogenderiw. wachst 
A m it zunehmender Lange der KW-stoffkette. Die Verminderung von A durch Doppel- 
bindungen findet sich auch bei den Chloriden wieder. — Bei ionogen gebundenem Br 
ist A — 0, fiir fl. Br2 ist A — 3,0, fiir Br in organ. Bindung ist A groBer ais 0. Dies 
stimmt iiberein m it der Beobachtung, daB organ, gebundenes Br schwerer zu ionisieren 
ist ais Br2. (C. R. hebd. Seańces Acad. Sci. 196. 698—700. 6/3. 1933.) L o r e n z .

W. Heisenberg, Uber den Bau der Atomkeme. I II . (II. vgl. C. 1933. I. 895.) 
Im  Verlauf der Unterss., die Bedeutung, welche die Neutronen im Aufbau der Atom- 
kerne spielen, in bestimmten physikal. Annahmen festzulegen, werden folgende Be- 
trachtungen durchgefiihrt. I. Anwendung des TllOMAS-FERMIschen Verf. auf die 
HAMILTON-Funktion des Atomkems. II. Streuung von y-Strahlen am Atomkern. 
Die experimentell untersuchte Streuung harter y-Strahlen an Atomkernen wurde bis 
je tz t ais koharente Streustrahlung der Neutronen erkliirt, die an Resonanzstellen 
noch durch dio im allgemeinen vernachlassigbar kleine Protonenstreuung modifiziert 
werden kann. Der hieraus gezogene SchluB, daB die Freąuenz des gestreuten Lichtes 
m it der des einfallendcn ubereinstimmen miisse, erfahrt eine Korrektur. III . Die An
nahmen iiber die N atur des Neutrons werden diskutiert. (Z. Physik 80 . 587—96. 16/2. 
1933. Leipzig.) G. Sc h m id t .

B. Venkatesachar, Das magnelische Moment des Kems. Bei der Erklarung der 
Hyperfeinstruktur der Spektrallinien ist von PAULI angenommen worden, daB der 
Kern einen Spin u. folglich ein magnet. Moment besitzt. In  vielen Fallen ist der Spin 
aus dem Intensitatswechsel im Bandenspektrum bestimmt worden. Es haben sich 
Werte von kleinen ganzen Vielfachen yon 1/ 2 hj2 n  ergeben. Der Spin u. das magnet. 
Moment des Elektrons stehen in der Weise in Beziehung, daB e/m c• Spin gleich dem 
magnet. Moment ist. W ird eine analoge Beziehung fur den Kern angenommen, so muB
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sein magnet. Moment in der GróBcnordnung von 1/1835 eines BoiiEschen Magnetons 
liegen, da dio M. des Protons 1835-mal der Elektronenmasse ist. Die Elektronen im 
Kern miissen ihren Spin yerloren liaben, um die Kleinheit der j-Faktoren yerstandlich 
zu maehen. Es werden Wege zur Best. der jr-Fąktoren angegeben. Im  AnschluB an 
die Entdeckung des Neutrons ist von H e i s e n b e e g  gezeigt worden, daB zur Erklarung 
der K ernstruktur dio Annakme einer getrennten Existenz von Elektronen innerhalb 
des Kerns aufgegeben werden muB. Aus der groBen Stabilitat der a-Teilchen wird 
gesehlossen, daB Paare von Protonen u. Neutronen so oft wie móglich a-Teilchen bilden. 
Bei gerader Kernladungszalil sind nur a-Teilehen u. Neutronen yorhanden, bei ungerader 
Kernladungszabl tr i t t  nocłi ein Proton liinzu. Hg100 u. Hg200 unterseheiden sieh nur 
durch 2 Neutronen. Um die Differenz ihrer 0-Faktoren yerstehen zu konnen, muB 
fiir Hg201 ein Spin angenommen werden. Die berechneten Werte des Verhaltnisses 
der y-Faktoren stehen dann in guter Ubereinstimmung m it dem cxperimentellen W ert. 
Die angeniłhorte Gleiehheit der <7-Faktoren von Hg199 u. Tl wird erklart. (Current Sci. 1. 
232—34. Febr. 1933. Bengalore, Central College.) G. S c h m id t .

K. T. Bainbridge, Die Masse von Be9 und das Alomgcwicht von Beryllium. Dio 
M. von Bo9 wurde aus 5 Spektren zu 9,0155 i  0,0006 Einheiten auf der O 16 =  16 Skala 
bestimmt. Be+ 0  wurde m it C+ durch die Verhaltnisse Be+ 3 :C + 12; C+12: CH4+ ver- 
gliohen. Dio M. yon Be9 wurde ebenfalls m it der von Ne++2° aus den angenaherten 
Verhaltnissen Be+ 0: Ne++20; C+: CH.,+ yergliehen. Auf Ne20 =  19,9967 bezogen, 
wurde fiir Be9 der W ert von 9,0154 ±  0,0008 gefunden. Aus der Massenbest. des Be 
ergeben sich folgende Betrachtungen: 1. Es erscheint unwahrseheinlich, daB der Be9- 
K em  aus 2 a-Teilchen u. einem Neutron oder aus 2 a-Teilchen, einem Proton u. einem 
Elektron besteht, da die Summę der Massen der angefiihrten Komponenten geringer 
ist ais die M. des stabilen Be9-Kerns. 2. Wird die Ggw. von 0,5°/oo von Be8 beriick- 
sichtigt, so ist das At.-Gew. von Bo 9,0130 ±  0,0007, was betrachtlich unter dem W ert 
liegt, der auf chem. Wege erhalten wurde. 3. Der Packungsanteil von Be9 ist +17,2 . 
Dieser W ert paBt sich gut der Massendefektskurve fiir Elomente m it gerader Kern- 
ladungszalil an. 4. Verlauft der ZerfallsprozeB naeh folgendom Schema: Be9 -f- a — ->- 
C12 +  Neutron +  h v u. wird fiir dio M. des Be 9,0155, fiir die M. des Neutrons 1,0067 
angenommen, so stehen Energien von 12,1 -106 e. V. dcm Neutron u. den y-Strahlen 
zur Verfiigung. Die beobachtete Neutronenstrahlung von 7,8-106 e-Yolt bei der Zer- 
triimmerung des Be kann demnach von 4,3-106 o. V. y -Quanten begleitot sein. 5. Es 
ist geniigend Energie yorhanden fiir die Verb. Be9 +  a +  E a, so daB eine groBe Anzahl 
von Zerfallsprozessen theoret. móglich ist. E a bedeutet die Energie der auftreffenden 
a-Strahlen. Der experimentelle Befund wird am besten beschrieben durch die Bk. 
Be +  a — ->- C12 +  Neutron +  li v. Obgleich die gefundene M. von Be nicht fiir 
eino Festsetzung der Neutronenmasse benutzt werden kann, wird angenommen, daB 
dieso Massenbest. des Be9 beitragen kann zur Lósung yieler Fragen iiber den Be-Zerfall 
durch die yerschiedenen einwirkenden Krafte. (Physic. Rey. [2] 43. 367—68. 1/3. 
1933. Franklin Inst.) G. S c h m id t .

J. R. Oppenheimer, Die Zertrummerung von Lithium durch Protonen. Die Zer- 
triimmerung schwerorer Elemente ais Li ist m it dem gewóhnlichen Kernmodell un- 
ycreinbar. Zur Priifung der Spannungsabhangigkeit des Effektes an Li m it der Theorie 
werden Berechnungen unternommen, wobei ais Kernmodell das GAMOWsche Blodell 
eines abstoBenden CoULOMBschen Potentialfoldes benutzt wird. Weiter wird an 
genommen, daB die Anzahl der Zertrummerungen m it Protoneneinfang proportional 
der W ahrscheinlichkeit ist, ein Proton innerhalb eines bestimmten Gebietes um den 
Kern anzutroffen. Die Bremsung des Protons in der Atomhulle wird beriicksichtigt. 
F ur den Fali des Li wird die Anwendbarkeit des GAMOWschen Modells bestatigt ge
funden. (Physic. Rev. [2] 43. 380. 1/3. 1933. Berkeley, California.) G. S c h m id t .

M. Stanley Livingston und Ernest O. Lawrence, Die Zertriimmerung von A lum i
nium durch schnell bewegle Protonen. In  Fortsetzung der Zertrummerungsyerss. an Li 
u. B wird Al m it Protonen hoher Geschwindigkeit beschossen. Die von Al ausgehende 
Strahlung, die m it einem GEIGER-MijLLER-Zahler nachgewiesen wurde, durchdringt 
etwa 8 cm Luft. Absorptionsyerss. mit Al u. Glimmer fiihren zu der Annahme, daB 
die Al-Strahlung aus a-Teilchen besteht. Die Zertrummerungsteilchen haben eine 
kontinuierliche Reichweiteverteilung m it einem Ubergewicht nach den kleineren 
Reichweiten hin. Bei 1,2 106 Y-Protonen wurde ein Teilchen m it einer Reichweite 
iiber 4 cm pro Winkeleinheit auf 3,6 10s Protonen gefunden. Die Veranderung der 
Anzahl der Zertrummerungsteilchen m it der Energie der auftreffenden Protonen is t
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gleich fiir alle Reiehweiten. Fiir Protonenenergien iibcr 800 000 V ist das fiir die Zer- 
triimmerung wirksame Kerngebiet konstant. Im  Falle von Li ist diese Konstanz um 
300 000 V erreicht, wahrend fiir B die entsprcohende Spannuug etwas hóher liegt. 
Aus diesen Angaben geht hervor, daB dio fiir die Kerndurehdringung erforderliehe 
Energie der auftreffenden Protonen der Kernladungszahl angenahert proportional ist. 
(Physic. Rev. [2] 43. 369. 1/3.1933. Berkley, California, Univ. von California.) G. S c h m .

Carl D. Anderson, Ezplosionen der Hohenstrahlen. Boi Nebelkammerverss. ist 
das Auftreten benaehbarter Bahnen hiiufig beobachtot worden. Bei den Unterss. 
des Vf. iiber dio Hohenstrahlen in einem Magnetfeld von 15 000 GauB wurde eine 
Aufnahme orhalten, dio eine Gruppo von 12 gleichzeitig auftretenden Bahnen aufwies. 
7 der Bahnen kamen von demselben Punkt im oberen Teil der Kammer hor, wahrend 
die anderen 5 Bahnon nicht genau diesen Punkt ais Ursprung hatten. Aus der Kriimmung 
der ersten 7 Bahnen im Magnetfeld kann geschlossen werden, daB es sich um Elektronen 
handelt. D ii restlichen 5 Bahnen m it 2 Ausnahmen miissen ebenfalls Elektronen 
zugeschrioben worden. Die Energien der meBbaren Bahnen sind in 10° V: 35, 33, 32, 
30, 20, 17, 17, 14, >  30, >  10. Die Energien liegen iiber den bekannten Energien der 
radioakt. Prozosse u. miissen den Hohenstrahlen zugeschrieben werden. Elektronen 
kónnen nicht fiir die Erzeugung dieser groBen Ionenkammerexplosionon ais wirksam 
angesehen werden, da fiir einigo dieser Explosionen mchr ais 1000 Elektronen an- 
genommen werden miiBten, die gleichzeitig dio Ionenkammer durchlaufen. Schwerere 
Kernbestandteile geringer Reichweite u. groBer spezif. Ionisation kónnen zur Erklarung 
der gróBeren Effekto herangozogen wrerden. (Physic. Rev. [2] 43. 368—69. 1/3. 1933. 
California, Inst. of Tcchn., Pasadena, California.) G. SCHMIDT.

J. C. Street und Thomas H. Johnson, Versuche iiber die korpuskulare Hdhen- 
strahlung. In  der Arbeit der Vff. wird ein neuer Róhrenkreis zur Aufnahme von Koinzi- 
denzentladungen von 2 u. mehreren GEIGER-MuLLER-Zahlern beschrieben. Dio Anzahl 
der wirkliehon Koinzidenzen entspricht 7,3-10-3  pro qcm u. Winkeleinlieit pro Sek. 
Dieser W ert iiberschreitot die friiheren Angaben um das 2—3-fache. Bei einigen MeB - 
reihen befanden sich Pb-Platton oberhalb der Zahler. Die Ergebnisso liefern oino 
Zunahme der Koinzidenzen bei kleinen Dicken, was m it den SCHlNDLERschen Messungen 
iibereinstimmt. Der Anteil der Koinzidenzen bei 45° gegonuber denen in yertikaler 
Richtung ist 0,41 +  0,04. (Physic. Rev. [2] 40.1048.1932. Franklin Inst.) G. S c h m id t .

E. Regener, Der Energiestrom der Ultrastrahlung. Durch Ballonmessungen ist 
der m it Registrierelektrometern gemessene Intensitatsverlauf der Ultrastrahlung m it 
der Hóhe in der Atmosphare bis zu einem niedersten Luftdruck von 22,2 mm Hg fest- 
gestellt worden. Der gefundene Gang der Intensitat m it der Hóhe war derart, daB 
sich zwanglos der Grenzwert extrapolieron lieB, den dio Ultrastrahlung bei ihrem Ein- 
tr i t t  in die Atmosphare hatte. Wird zur Bldg. eines Ionenpaares in Luft dio Energie 
von 32 e. V. angenommen, so ergibt sich der auf die Erdo durch dio Ultrastrahlung 
auf 1 qcm einfallendo Energiestrom zu 3,53-10-3  erg sec_ 1-cm-2. Auf dio ganzo Erd- 
oberflache verteilt fallt durch dio Ultrastrahlung ein totaler Energiestrom von
1,S-1010 erg in  der Sekundo oder yon 2,4-10® P. S. Bemerkenswert ist, daB der Energie
strom der Ultrastrahlung nahezu gleich der Energie ist, die von allen Fixsternen.der 
Erde in der Sekundo auf ein qcm zugestrahlt wird. Die Auswirkung dieser Tatsacho 
auf die Temp. des interstellaren Raumes wird diskutiert. (Z. Physik 80. 666—69. 
16/2. 1933. S tuttgart, Techn. Hochschule.) G. SCHMIDT.

Robert A. Millikan und Carl D. Anderson, Die Energien der Hohenstrahlen und 
ihre Bedeutung fiir  die Natur dieser Strahlen. Ungefahr 3/io der beobachteten Hóhen- 
strahlenbahnen fallen in ein Energiegebiet yon 7 bis 500 10® e. V., wahrend 1/10 der 
Bahnen Energien in der GróBenordnung von 10° V entsprechen. Samtliche Bahnen 
lasscn sich durch die Photonentheorie erklaren. Dio Hohenstrahlen werden haupt- 
sachlich durch den Kern absorbiert. Das Maximum der gemessenen Energie kann 
angenahert ais die wirkliche Energie der auftreffenden Photonon betraehtet werden. 
(Physic. Rev. [21 40. 1056. 1932. California Inst. of Techn.) G. S c h m id t .

W. F. G. Swann, Ein Mechanismus zur Erlangung von Hohenstrahlungsenergien 
durch Elektronen. U nter Zugrundelegung des FARADAYschen Gesetzes der elektro- 
magnet. Induktion wird gezeigt, daB das Anwaehsen stellarer magnet. Felder, wie sie 
in den Sonnenflecken auftreten, elektr. Felder erreichen kann, die Elektronenenergien 
von 1010 Volt liefern. Der Anteil zur Erlangung von Energie kann groBer sein ais der 
Verlust bei ZusammenstóBen mit Atomen. Energien von 109 Volt von den magnet. 
Feldern der Sonnenflecken werden ais móglieh angenommen u. es wird vermutet, daB
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Elektroncn, die von solehcn Sonnenflecken ausgesandt werden, fur die Nordlicht- 
erscheinungen yon Bedeutung sind. Fiir die Hóhenstrahlung mussen die Sterne be- 
traclitet werden, die die erforderlichen Energiebedingungen liefern kónnen. Wegen 
der AbstoBung des fiir das magnet. Feld erforderlichen Stromes wird das Elektron 
von den Fleeken weggesehleudert, wobei es seine Energie erlangt. (Physic. Rev. [2] 4 3 .  
217—22. 15/2. 1933. Franklin Inst.) G. S c h m id t .

R. A. Millikan und H. Victor Neher, Eine neue Technik a u f dem Oebiet der 
Hóhenstrahlung und einige mit ihr erhaltenen Ergelmisse. Vff. kaben zwei neue Typen 
von Hóhenstrahlelektroskopen entwickelt die iiber 10-mal empfindlicher sind ais die 
bis je tzt benutzten. Diese Apparate registrieren selbst u. sind unabhangig von den 
Scliwankungen des sie tragenden Untergestelles. Sie zeigen fortlaufend die Hóhen- 
strahlintensitiiten in den Raumen an, die sie passieren. Die Beobacbtungen in geringen 
sowie in groBen Hóhen lassen keinen direkten SonneneinfluB auf die Hóhenstrahlung 
erkennen. Aus den Ergebnisson kaim geschlossen werden daB die einfallenden Hóhen- 
strahląuanten nicht betrachtlich mit sekundiiren Korpuskularstrahlen beim E in tritt 
in die Atmosphare gemischt sind. (Physic. Rev. [2] 43 . 381—82. 1/3. 1933. California 
Institu te of Technology.) G. S c h m id t .

W. F. G. Swann und J. C. Street, Der direkte Nachweis von einzelnen Hóhen- 
strahlen. Die Ionisation der Hóhenstrahlung wurde in einem etwa 4,5 m langen Fe-Rohr, 
das m it N 2 bei hohem Druck gefiillt war, gemessen. Die Angaben fiir die Ionisation 
cines einzelnen Hóhenstrahls schwanken von 20 bis 260 Ionen pro cm Wegstreeke. 
Werden 100 Ionen pro cm Wegstreeke angenommen, so wiirde ein Hóhcnstrahl beim 
Durchlaufen des Rohres etwa 4 -106 Ionen erzeugen u. wiirde einen StromstoB hcrvor- 
rufen, der 20-mal gróBer ist ais der durch ein a-Teilchen yerursachte. Entsprecliend 
der Verteilung der Hóhenstrahlung pro qcm, mussen 4 Hóhenstrahlen pro Stde. die 
ganze Lange des Rohres durchlaufen. Die Beobaehtungen haben den erwarteten Ionen- 
strom u. die erwartete Haufigkeit ergeben. Fiir einige gróBere Ausschlage, die wahrend 
der Verss. auftraten, wird angenommen daB sich ihro Quelle im Gase befindet. (Physic. 
Rev. [2] 40 . 1049. 1932. Franklin Inst.) G. S c h m id t .

John R. Dunning, Nachweis der Korpuslcularslrahlung durch die Róhrenmethode. 
Vf. besehreibt einen Typ vonWiderstand-Kapazitats-gekoppelten Verstiirkem zur Best. 
der durch die a-Teilchen u. Protonen hervorgerufenen Ionisation. Mehrere Róhren- 
typen sind untersucht worden u. die Eigg. einer vollkommenen Róhre werden angefuhrt. 
Die Anordnung wird zur oscillograph. Aufnalime von a-Teilchen u. Protonen benutzt, 
die beide von Kernzertrummerungen u. von NeutroneustóDen herriihren. (Physic. 
Rev. [2] 43 . 380. 1/3. 1933. Columbia Univ.) G. S c h m id t .

W. Messerschmidt, Eine neue Metliode zur Bestimmung des Emanationsgehaltes 
der Atmosphare und ihre Anwendung zur Untersucliung der Zusammenhange mit den 
meteorologischen Faktoren und des Einflusses des Emanationsgehaltes der Atmosphare 
a u f die Messungen der Ultrastrahlung. Vf. besehreibt eine Metliode zur Best. des Em- 
Geh. der Atmosphare, die auf einer direkten Leitfahigkeitsmessung der in einer Ioni- 
sationskammer komprimierten AuBenluft beruht. E in kleiner Kompressor sog die 
AuBenluft durch ein Cu-Rohr aus zwei verschiedenen Hóhen je nach Wahl an. In  der 
Ionisationskammer wird die Luft auf 20 a t Uberdruck komprimiert. Die Kammer 
ist ein Stahlzylinder von 5 mm W andstarke; der Inhalt betragt 7,8 1. Zum Schutze 
gegen die Umgebungsstrahlung u. gegen die weichen Streukomponenten der U ltra
strahlung war die Ionisationskammer allseitig m it 12 cm Pb abgeschirmt. Der Ioni- 
sationsstrom setzt sich im wesentlichen aus den harten Komponenten der Ultrastrahlung 
u. aus der Strahlung der Em u. ihrer Folgeprodd. zusammen. Der Wirkungsgrad der 
Apparatur erreicht bei 20 a t ein Maximum. Dio Hauptbeitrage zum Ionisationsstrom 
liefern die a-Strahlen der RaEm, des RaA u. RaC'. Die /?- u. y-Strahlen sind wegen 
der relativ kleinen Ionenmengen prakt. zu vernaehlassigen. Aus der statist. Schwankung 
der Ultrastrahlung u. dem statist. Zerfall der Em u. ihrer Folgeprodd. ergibt sich eine 
Mefigenauigkeit von ± 2 0 - 10-18  Curie pro ccm fiir die in der Atmosphare vorhandenen 
Em-Menge. Die Ergebnisse zeigen einen taglichen Gang des Em-Geh., der der Temp.- 
Welle entgegengesetzt ist. E r wird durch die therm. Konvektionsstróme erklart. 
Die SchwankungsgróBe des Em-Geh. entsprieht der taglichen Amplitudo der Temp. 
u. somit auch dem W ittenmgscharakter. Bei fallendem Luftdruck ohne Ndd. steigt 
der Em-Geh. an, er sinkt dagegen bei einsetzendem Regen. GróBere Windgescliwindig- 
keiten haben durch schnelleres Vermischen der Luftschichten eine Abnahme des Emi- 
Geh. zur Folgę. Seeluft wird im allgemeinen Em-armer ais Kontinentalluft gefunden.
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E in  EinfluB der Luftfeuohtigkeit konnte nicht festgestellt werden. Messungen in 
geringen Hólien iiber dem Erdboden lieBen keinen Unterschied in der Em-Konz. er- 
kennen. Is t die Ionisationskammer ohne jede Pb-Abschirmung aufgestellt, so tr i t t  
noeh die radioakt. Strahlung des Erdbodens u. die Streustrahlung der Ultrastrahlung 
liinzu. Daraus gelit hervor, daB m it wenig abgeschinnten Ionisationskammern in 
Bodennakc die Messung der Ultrastrahlung ersehwert, wenn nicht sogar unmóglich 
gemacht wird. (Z. Physik 81. 84—100. 3/3. 1933. Halle, Inst. f. Experimental- 
physik.) G. Sc h m id t .

A. W. Schubnikow, Der Krystall ais kontinuierliches Milieu. (Vgl. C. 1930.
1. 935.) Zusammenfassender t)berblick iiber die Probleme der geometr. Krystallogrąphie.
(Buli. Aead. Sci. U. B . S. S. [russ.: Iswestija Akademii Nauk S. S. S. R.] [7] 1932. 
799—815. Leningrad, Akad. d. Wissenschaften, Mineralog. Inst.) K l e v e r .

J. D. Hanawalt, Feinstruktur in  Edntgenabsorplionsspektren. Ausfuhrlicher Bericht 
iiber die C. 1933. I. 11 referierte Arbeit. Die experimentelle Anordnung zum Studium 
der Absorptionsspoktren yon Dampfen wird kurz beschrieben. Das AbsorptionsgefaB 
besteht aus Quarz oder Pyrex u. hat 2 gegeniiberliegende konkaye Fenster von hóchstens
5 /i Dicke; es wird elektr. geheizt. Der Spektrograph hat eine Dispersion von 5,3 bis 
4,9 X-E. pro mm. — E x p e r i m e n t e l l e  E r g e b n i s s e  an Elementen u. ver- 
schiedenen Verbb. im Gaszustand u. im festcn Zustand: 1. Die Feinstrukturen einer 
mehratomigen Substanz im Gaszustand u. im festen Zustand sind gewóhnlich ahnlich, 
doeh wird beim Festkorper eino zusatzliche Struktur beobachtet. (^4s-Spektrum in 
As./J3 u . AsC13, jSe-Spcktrum in Se0 2). Diese zusatzliche Struktur des Festkórpers 
zeigt sich beim j5r-Spektrum in NaBrÓ3 auch im Vergleich m it dem Spektrum der Lsg.
2. Die Feinstruktur eines mehratomigen Dampfes kann von der des Festkórpers abweichen
(/l.?,-Dampf). 3. Bei einatomigen Dampfen wird Feinstruktur nur in einer Entfernung 
von wenigen Volt von der H auptkante beobachtet. (Beobachtungen an Hg, Zn, X  
u. Kr.) 4. Feinstruktur wurde n i c h t  beobachtet bei Dampfen von Sea u. AsH 3. 
5. Die Feinstruktur des Hg in HgCl2 h a t beim Dampf u. beim Festkorper gleich groBe 
Energiedifferenzen von den Hauptkanten. 6. In  der Reihe As, AsCl3, A s20 3, A s20 5 u. 
AsH 3 h a t bei den Dampfen die H auptkante dieselbe Wellenlange, bei den Festkórpern 
treten Verschiebungen um 5,5 ±  1,5 Volt 'auf. — Die Feinstruktur ist also yielmehr 
eine Eig. von Atom a g g r e g a t e n a l s  des Atoms selbst. — Die Theorie von K ro n ig  
wird an Hand der experimentellen Ergebnisse u. yerschiedener in der L iteratur yer- 
óffentlicliter Messungen diskutiert, vgl. hierzu das Original. Diese Theorie liefert 
eine mehr oder weniger gute Erkliirung fiir folgende Tatsachen: a) Fehlen der Fein
struk tur fiir isolierte Atome u. Abhangigkeit der Feinstruktur yom Aggregations- 
zustand der Atome. b) Verschwinden der S truktur bei Temp.-Steigerung. c) Yer- 
schiebung der Feinstruktur nach liingeren Wellen bei Temp.-Erhóhung. d) Die Energie- 
werte entsprechender Diskontinuitaten in Krystallen yom gleichen Gittertyp (z. B. IC- 
Spektrum von KC1, KBr u. K J) sind proportional l /a 2, don reziproken W erten der 
Quadrate der Gitterkonstanten. e) Iden titat der Feinstrukturen yerschiedener Ele- 
mente vom gleichen Gittertyp. f) Dic nalio Beziehimg des Feinstrukturcharakters z.u 
der K rystallstruktur. (J. Franklin Inst. 214. 569—84. Nov. 1932. Midland [Mich.], 
The Dow Chem. Comp.) SKALIKS.

M. Y. Colby und Sidon Harris, lióntgenreflezionen von einem piezoelektrischen 
Qiiarzoscillator in einem Bragg-Speklrographen. Fox u. C o r k  (C. 1932. I. 1497) konnten 
im BRAGGschen Spektrometcr koine Veranderung von Linienintensitat u. -breite 
schwingender Quarzkrystalle beobachten; das liegt daran, daB sie den Rontgen- 
strahl gerade in einem Schwingungsknoten der Quarzoberflache reflektieren lieBen. — 
Vff. beschreiben genau die experimentelle Anordnung, m it der sie sowohł Linien- 
yerbreiterung ais Intensitatserhóhung feststellen konnten (Mo K  a ll2-Strahlung). Auf 
der einen Hiilfte des Films wurden die Reflexionen des schwingenden Krystalls auf- 
genommen, auf der anderen die des nichtschwingenden. Die Aufnahmen wurden 
photometriert. Die Linienyerbreiterung um 0,060 mm (Halbwertsbreite; Abstand 
Film—Krystall 20 em) u. die Intensitatserhóhung um den Faktor 1,5 waren bei der 
K  a r  u. der K  a,-Linie iibereinstimmend. (Physic. Rev. [2] 42. 733—34. 1/12. 1932. 
Uniy. of Texas, Physic. Lab.) S k a l ik s .

F. H. Spedding, Deułung der Linienspeklren in Krystallen. Die von D e u t sc h b e in ’ 
(C. 1932. II . 3203) u. von T o m a sc h e k  (C. 1933. I. 1404) angegebene Deutung der 
Linienfluorescenz in Krystallen der Eisengruppe u. der seltenen Erden wird krit. in 
Zusammenhang mit den Unterss. des Vfs. iiber die Linienabsorptionsspektren der
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festen Kórper besprochen. Fiir dieso letzteren wird eino Deutung vorgeschlagen, dio 
im wesentlichen im Ref. von S p e d d in g  (vgl. C. 1 9 3 3 . I. 3282) angegeben 
wird. Vgl. auch S n o w  u . R a w l in s ,  C. 1 9 3 3 . I. 2515. (Physic. Rev. [2] 4 3 . 143—44. 
15/1. 1933. Berkeley, California, Univ., Chem. Labor.) B o r is  R o s e n .

K . Briickersteinkuhl, Die Emissionsverteilung im Liclitbogen. Die Emissions- 
verteilung im Lichtbogen wird mit Hilfe eines kleinen Konkaygitters n. eines Quarz- 
spektrographen untersucht. Es zeigt sich, daB die meisten Spektren an den Polen 
yerstarkt sind. Je  nachdcm, ob die Yerstiirkung an beiden Polen gleieh oder an dem 
einen Pol gróBer ais an dem anderen ist, konnen die Spektrallinien verschiedenen Gruppen 
zugeordnet werden. Bogen- u. Funkenlinien lassen sich nach der A rt der Polyerstarkung 
eimvandfrei unterseheiden. Infolgedessen ist eino Klassifizierung der Spektrallinien 
in 6 Klassen móglich — jo 3 Klassen des 1. oder Bogenspektrums u. des 2. oder Funken- 
spektrums. Spektrallinien von Al, Si, Mg, Zn, Cd, Cu, Fe w’erden nach Aufnahmen 
im (Juarzspektrograph, Spektrallinien von Li, Na, K, Rb, Cs, Ag, Mg, Tl nach Aufnahmen 
am kleinen Gitter klassifiziert. Bei einem Vergleich der „Bogenklassen" m it den Temp.- 
Klassen von K in g  ergibt sieli, daB die Reihenfolge der Bogenklassen einer Reihen- 
folge von Anregungsstufen entspricht. — Spektrallinien von Elementen, die ais Ver- 
unreinigungen auftreton, werden klassifiziert, u. es wird eino einfacho Methodo zur 
qualitativen Analyse von Mischungen kurz angegeben. (Z. wiss. Photogr., Photophysik 
Photochem. 3 2 . 3—62. Marz 1933. Bonn, Pliysikal. Inst. d. Univ.) Sk a l ik s .

Hugh C. Wolfe, Multiplettaufspallung und Intensitdten der Interkombinations- 
linien. I . Teil. (Vgl. nachst. Ref.) Es wird gezeigt, daB die ICRAMERsche Methode 
der Spinyektoren zur Lósung des Multiplettproblems in komplizierteren Atomen 
besonders geeignet ist. Die Metliode wird angewandt auf die Zweielektronen- 
konfigurationen m it einom s-Elektron. Es werden Beziehungen abgeleitet, die die 
Intervallo zwisehen den resultierenden Triplett- u. Singulettzustanden m it den Kon- 
stanten der Wechselwirkungsenergio yerkniipfen. Es werden dabei nur die elektro- 
stat. Wechselwirkungen, die Spin-BahnWechselwrkg. jedes Elektrons u. die Wechsel- 
wrkg. zwisehen Spin des einen u. Bahn des anderen Elektrons beriicksichtigt. Ab- 
weichungen yon den gewóhnlichen Intervallregeln werden auf die gegenseitige Ab- 
stoBung des Singulettzustandes u. des Triplettzustandes m it demselben j -W ert zuriiek- 
gefiilirt. Das Problem der Singulett-Triplettinterkombination u. der relatiycn Inten- 
sitiit dor yerschiedenen Ubergange wird diskutiert. Da dio Betrachtungen sich nur 
auf eine bestimmte Konfiguration beschranken, so sind die abgeleiteten Beziehungen 
nur dann giiltig, wenn in der Nahe dos betrachteten Terms sich keine ahnlichen 
stórenden Termo anderer Konfigurationen befinden. (Physic. Rev. [2] 4 1 . 443—58. 
15/8. 1932. U trecht Univ.) B o r is  R o s e n .

H. C. Brinkman, Die Multiplettaufspaltung in  den Spektren von Atomen mit zwei 
Leuchtelektronen. Das Problem der Wechselwrkg. beider Elektronen in einom Atom 
m it 2 Leuchtelektronen wird fiir den allgemeinen Fali beliebiger l-Werte nach der 
KRAMERschen Methode der Spinyektoren beliandelt. Dio Methode ist von der von 
WoLEE (yorst. Ref.) benutzten etwas yerschieden. Es wird zunachst dio Stórungs- 
m atrix der elektrostat. AbstoBung angegeben, wobei unter Vernachlassigung des 
energet. Einflusses der beiden Spins Formeln abgeleitet werden, die diejenigo von 
S l a t e r  u . v o n  C o n d o n  u . S h o r t l e y  (C. 1 9 3 1 . II. 1818) ais Spezialfalle enthalten. 
Es wTerden dann Formeln fiir dio Kopplung des totalen Bahnimpulses m it dem totalen 
Spinmoment abgeleitet, die unabhangig von der Zahl der Leuchtelektronen gelten. 
Die yerschiedenen Terme der WechselwTkg. 2-er Elektronen (slt lt ; s,, l2; l2; s2 lj)
w'erden einzeln besprochen. Die Wechselwrkg. s1 s2 wird yernachlassigt. Die Grenzo 
der Methode wird untersucht, wobei darauf hingewiesen wird, daB die aussclilieBlicho 
Beriicksichtigung einer einzigen Konfiguration, das Ersetzen der abgeschlossenen 
Sehalen durch ein Zentralfeld u. dio B enutzung einer Stórungsreehnung erster Ord- 
nung den Resultaten eine beschrankte Anwendbarkeit gibt. (Z. Physik 79- 753—75. 
30/12. 1932. Groningen, Natuurkundig Labor. der Rijksuńiy.) B o r is  R o s e n .

F . Duschinsky, Der zeitliche Intensitatsrerlauf von intermittierend angeregter 
Resonanzstrahlung. Dio aus dem Titel hcrvorgehende Frage, die bei der Messung sehr 
kurzer Nachleuchtdauern mit Hilfe yon Fluorometern eine Rolle spielt, wird fiir den 
Fali des klass. linearen Oscillators gelóst. Die eingehende mathemat. Behandlung des 
Problems, beziiglich der auf das Original yerwiesen werden muB, fiihrt zu folgendem 
Ergebnis: Strahlt man einem linearen Oscillator eine Resonanzlinie von period, schwan- 
kender Intensitat zu u. kann man diese Intensitat in Form einer Fourierreihe darstellen,
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so ist dio Intensitat, m it der der Oscillator zum Mitschwingen angeregt wird, in ilirem 
zeitlichen Verlauf durch eine zweite Fourierreihe gegeben, dereń Koeff. u. Phasen 
mit denen der ursprunglichen in einfachem Zusammenhang stehen. — Danach kann 
aus der esperimentelł feststellbaren Phasenverschiebung u. der Schwebungsfreąuenz 
unmittelbar auf die Steilheit der Phasenkurve geschlossen werden u. es kann daraus, 
wenn der Oscillator bestimmten Einschrankungen unterliegt, z. B. wie in der vor- 
liegenden Arbcit einer einfachen linearen Differentialgleichung folgt, die Abklingzeit 
bestimmt werden. (Z. Physik 81. 7—22. 3/3. 1933. Berlin.) P a t a t .

F. Duschinsky, Eine allge.me.ine. Theorie der zur Messung selir kurzer Leuchldauern 
dienenden Versuchsanordnungen (Fluorometer). Der Vf. gibt eine exakte Theorie des 
von Ga v io l a  (vgl. C. 1927. I I . 383) beschriebenen Fluorometers. Die Durchrechnung 
des Problems (vgl. Yorst. Ref.) zeigt aber, daB die angewandte Methode u. zum Teil 
auch die gewonnenen Ergebnisse ganz allgemein fiir jede Art von Fluorometern Gultig- 
keit haben. — Im  einzelnen wird die Anordnung u. Wirkungsweise des GAVlOLAschen 
Fluorometers kurz erkliirt u. auseinandergesetzt, inwieweit die von Ga v io l a  gegebenc 
Beschreibung der MeBmethode nicht vollkommen ausreiclit. Zusammenfassend wird 
der Weg einer Messung u. die Auswertung der unmittelbaren MeBergebnisse beschrieben. 
(Z. Physik 81. 23— 42. 3/3. 1933. Berlin.) P a t a t .

A. C. Young und A. G. Creelman, Bemerkung uber das Spektrum der Corona- 
Entladung in  Luft, Sauerstoff und Stickstoff. Die Spektren der Corona-Entladung 
(Ni-Draht in der Achse eines Pyrexrolires, 50 KV.) in verschiedenen Gasen wurden 
mit H il g e r  E  31 untersucht. Das Aussehen des Spektrums hiingt nur wenig vom 
Druck ab, die Aufnahmen sind bei 60 cm Druck.gemacht. In  Luft u. N, besteht das 
Spektrum hauptsachlich aus Banden des 2. positiven Systems des Stickstoffs, wobei 
die Intensitat in Luft groBer ist. In  0 2 ist das Spektrum sehr schwach u. besteht 
hauptsachlich aus 2 Banden bei 6000 A, die wahrscheinlich dem negativen System 
angehóren. Atomare Linien felilen in allen Spektren vollstandig. (Trans. Roy. Soc. 
Canada [3] 26. Sect. I II . 39—42. 1932. Univ. of British Columbia, Departm. of 
Physic.) B o r is  R o s e n .

Hilbert J. Unger, Ullrarote Absorptionsbanden des Ammoniaks. Das Absorptions- 
spektrum des NH 3 wurde zwischen 1—2 /< m it einem selbstregistrierenden Prismen- 
spektrometer yon groBer Dispersion ausgemessen. Einige neue Banden wurden ge- 
funden u. die Resultate in Tabellen u. Schemata dargestellt. (Physic. Rev. [2] 43. 
123—28. 15/1. 1933. Univ. of Oregon, Departm. of Phys.) B o r is  R o s e n .

Jean Genard, Molekulare Fluorescenz des Anlimons. Sb-Dampf wurde m it einem 
sehr intensiven Hg-Bogen beleuchtet. Bei 950° u. beim Druck, welcher der Siittigung 
bei 650° entspricht, wurden Resonanzspektren beobachtet, die von den Linien 2967, 
3022, 3126, 3132 A angeregt wurden u. die sowohl zahlreiche positive, ais auch anti- 
STOKESsehe Glieder aufweisen. Die Serien lassen sich durch die Formel 

r = r 0-  277 {v" +  */,) +  0,68 (v" — V2)2 
darstellen. (Naturę, London 131. 132. 28/1. 1933. Liege, Univ., Departm. of Astro- 
phys.) B o r is  R o s e n .

D. Coster, H. H. Brons und H. Bulthuis, Das Bandenspektrum des CO+. (Vgl. 
H e r z b e r g , C. 1929. I. 1417.) Die CO+-Banden wurden nach der friiher (C. 1932. I. 
2546) beschriebenen Methode in einem Hohlkathodenrohr angeregt u. in der 2. Ordnung 
eines groBen Gitters aufgenommen. Die Resultate der Rotationsanalyse des -Z  — >- 22'- 
u. des - n  ■— ^-S y stem s werden in Tabellen ausfiihrlich dargestellt. Die Nullinien- 
formel fiir das 2 — >- ^-System  lautet:

v =  45 639,5 +  1703,3 v' —  25,6 v' 2 — (2201,6 v" +  15,5 v" 2).
Die Spinverdopplung der Z-Zustande konnte nicht aufgelost werden. Die /1-Ver- 

dopplung des (verkehrten) 277-Dubletts entspricht der theoret. zu erwartenden. Die 
Konstanten des J?-Grundzustandes sind: Ą "  =  1,965; D" = —5,5-10“ 6; J 0" =  
1,41-10-39; r0"  =  1,12■ 10“8. Die Konstanten des/7-Zustandes (fiir v' =  5): A  =  124,9; 
B n,u  =  1,555; D„1/t =  -7 ,0 -1 0 -° ; B ^  =  1,517; =  -4 ,4 -1 0 -° . Bei den
77'/, — y  -T-Banden nimmt der i?„-Zweig fiir hohere J -Werte relatiy zu den anderen 
Zweigen stark an Intensitat ab. Bei den / / ‘/t — Z-Banden zeigt der P r Zweig dasselbe 
Yerh. Dies wird durch den tlbergang vom HuNDschen Fali a zu Fali b gedeutet. Der 
II '/. {v =  8) Zustand weist eine charakterist. Stórung auf. Ais storender Term wird 
der Grundzustand 2  (v — 14) festgestellt. (Z. Physik 79. 787—822. 30/12. 1932. 
Groningen, Natuurkundig Lab. d. Rijks-Univ.) B o r is  R o s e n .
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L. Goldstein, Uber die Theorie der kontinuierlichen Spektren des Wasserstoff- 
molekiils. Dio Energieverteilung im kontinuierlichen Spektrum des H 2 (Ubergang 
zum AbstoBungsterm 13S )  wird ąuantemnechan. bcrechnet, unter Zugrundelegung
1. des Potentialansatzes von MORSE, 2. des Modells des harmon. Oscillators. In 
beiden Fallen ergibt sich eine gut definierte kurzwellige Grenze im SCHUMANN-Gebiet 
u. eine schnellc Intensitatsabnahme in Richtung groBerer Wellenlangen. Die spar- 
lichen experimentellen Daten scheinen m it den theoret. Resultaten in qualitativer 
t)bereinstimmung zu stehen. Eine genaue tlbereinstimmung ist wegen der benutzten 
Niilierungen u. wegen der t)berlagerung von yerschiedenen Kontinua, die von ver- 
schiedenen oberen Zustanden u. Kernsehwingungsniveaus kommen, nicht zu erwarten. 
(J . Physiąue Radium [7] 4. 44—53. Jan. 1933. Paris, Inst. H e n r i  PoiNCARŻ.) Bo. Ro.

L. Kassner, Prazisionsmessungen am Starkeffekt von Wasserstoff mit grofier Dis- 
persion. Es wird eine neue Messung des Aufspaltungsfaktors der H-Linien im St a r k - 
Effekt durchgefuhrt, m it dem Ziele, erstens die Diskrepanz zwischen den theoret. u. 
den iilteren experimentellen Werten nachzuprufeń, zweitens eine genauere Basis fur 
die Messung der Feldstarke bei STARK-Effektunterss. nach der Lo-SURDO-Methode zu 
schaffen. Die Messung wurde nach der Methodc von St a r k  m it Scnkrcchtfeldanordnung 
durchgefiihrt. Die Vorteile gegeniiber der Parallelfeldmethode werden angefiihrt. Zur 
Auflósung diente ein 3-m-Gitter (Dispersion 5,78 A/mm). Gemessen wurde die Auf- 
spaltung der Linien H^, Hy, fiir Eeldstarken von 45 000—100 000 V/cm. Ais 
Mittelwert zahlreicher mikrophotometr. Ausmessungen ergibt sich der Aufspaltungs- 
faktor zu a =  6,44-10~ 5 cm- 1  (MeBfehlergrenze ca. 1%) in guter Ubereinstimmung 
init dem theoret. W ert 6,45-10-6  cm-1. Die einzelnen Werte streuen majdmal um 
± 2 ,17% . Diese Streuung, die ais reell anzusehen ist, wird ebenso wie die beobachtete 
Verbreiterung der Komponenten m it der noch unerklarten „Rotverschicbung 1. Ord- 
nung“ (Vorlagerung des Komponentenschwerpunktes nach liingeren WeOen hin) ge- 
deutet, dereń Unters. durch STEUBING angekiindigt wird. (Z. Physik 81 . 346—02. 
22/3. 1933. Breslau, Physikal. Inst. d. Univ.) BORIS ROSEN.

W. Steubing und L. Kassner, Prazisionsmessungen am Starkeffekt des Wasser- 
stoffes. Der Aufspaltungsfaktor des Starkeffektcs wurde an den Balmerlinien —Ha 
bei 50 000—100 000 V/em uberpriift. Dio gefundenen Werte streuen trotz groBerer 
Versuehsgenauigkeit um mehr ais 2%, wobei ein Zusammenhang zwischen Aufspaltungs- 
gróBe, Komponentenschiirfe u. einer ungleiehen Rotverschiebung beobachtet wurde. 
Ausfuhrliche Yeroffentlichung in Z. Physik angekiindigt. (Physik. Z. 34 . 289. 1/4. 
1933. Breslau.) GuGGENHEIMER.

R. Mecke, Das Rotationsschwingungsspelctrum des Wasserdampfes. I .  Ausfiihr- 
liehe Arbeit zu C. 1933 . I. 383. Es konnten 17 Banden des Rotationsschwingungs- 
spektrums analysiert werden. Die Rotationsanalyse der Banden bei 6,27, 3,17, 2,66, 
1,87, 1,38, 1,13 n  wird unter Zugrundelegung der Messungen von P l y l e r  u . von 
PLYLER u . Ś l e a t o r  (C. 1931 . II. 2121) in zahlreichen Tabellen dargestellt. Dio 
Theorie des unsymm. Rotators wird zusammengefaBt; Serienformeln, Summenregeln, 
Symmetrieeigg., Auswahlregeln, Intensitiitsregeln, Kombinationsbeziehungen werden 
zusammengestellt. Die Giiltigkeit der Theorie konnte im allgemeinen bestatigt werden, 
es konnten jedoch m it Sicherheit auch kleine Abweichungen festgestellt werden. Dio 

.Nullwerte der Banden u. ihre Deutung [in der Reihenfolge v (a), v (ji), r5 (.t), wobei 
v (n ), v (a) die'beiden Valenzsehwingungen, <5 ( j i ) die Deformationsschwingung bedeuten] 
sind: 6,269 (0, 0, 1); 3,168 (0, 0, 2); 2,8 (0, 1, 0); 2,663 (1, 0, 0); 1,875 (1, 0, 1); 1,379 
(1, 1, 0); 1,135 (1, 1, 1); 0,942 (1, 2, 0); 0,906 (3, 0, 0); 0,823 (1, 2, 1); 0,790 (3, 0, 1); 
0,723 (1, 3, 0); 0,699 (3, 1, 0); 0,652 (1, 3, 1); 0,632 (3, 1, 1); 0,595 (1, 3, 2); 0,592 
(1, 4, 0); 0,573 (3, 2, 0). Bedeuten v„, v„, vt  die Quantenzahlcn der 3 Eigenfreąuonzen, 
so laBt sich jede Bando angenahert durch den Ausdruck va-wa +  +  vi -wi
darstellen, wo wa =  3795 — 39 (va +  vJZ); w„ =  3670 — 70 (vn -j- va); =  1615 —  20 
(va +  vn ~r vó) ist. Dies dtirftc die erste vollstandige Bandenformel eines mehratomigen 
Molekuls sein. Es wird auf dio Ahnlichkeit des H 20-Spektrums m it dem des Acetylens 
hingewiesen, wobei die von H e d f e l d  u .  L u e g  (C. 1 9 3 2 . II . 3202) durchgefiihrte 
Schwingungszuordnung der Acetylenbanden in einigen Punkten verbessert wurde. 
Entgegen der Erwartung wurde beim gewinkelten H 20-Molekiil, mit Ausnahme der 
ó (j z ) ,  2 ó (t z ) u .  einer Andeutung Ton 3 Ó (n) keine symm. jr-Schwingungen beobachtet, 
obwohl ihr Erscheinen durch Symmetriebedingungen nicht verboten ist. Die Molekul- 
konstanten sind (wegen A vgl. M e c k e  u .  B a u m a n n , 1. c.):

XV. 1. 225
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0 \  6,269 3,168 2,663 1,875 1,379 1,135

(vav7tvi) . . . .

A  . . . . . .
B ..........................
C ...............................
J a ..........................
J n ..........................
J c ..........................
A —  J c - ( J a +Jb) •

(Z. Physik 81. 313—£

(0 , 0, Oj 
0

27,81
14,50
9,28

0,995-l0-'°
1,908
2,980
0,077

lOS^G'
0.970- 10~s
1 . 22/3.193

(0, 0 , 1 )
1595,4
30.70
14.70 

9,12 
0,901 
1,88 
3,07 
0,29

107° 30' 
0,981 

3. Heidel

(0, 0, 2) 
3152 

35,8 
15,0 
9,0 
0,77 
1,85 
3,08 
0,46 

1 1 1 ° 10 ' 
0,984 

jerg, Phj

(1 , 0 , 0) 
3756,35 
26,50 
14,47 
9,20 
1,045 
1,91 
3,01 
0 06 

103° 45' 
0,975 

sikał.-che

(1 , 0, 1 ) 
5332,3 
29,0 
14,6 

8,8 
0,95 
1,89 
3,14 
0,30 

106" 3(y 
0,995 

m. Inst.

0 , 1 , 0) 
7253 

26,1 
14,3 
8,9 
1,06 
1,93 
3,11 
0,08 

103° 40' 
0,992 

i. Uniy.)

(1 - 1 , 1 ) 
8807,0 
28,60 
14,7 
8,71 
0,967 
1,88 
3,18 
0,33 

105" 30' 
1,002 

3o. Ros.
G. Haft, Licldausbeulemessungen im Natriumspektrum. Die Anregungsfunktion von 

Na-Linien der Serien 2 P— m D u. 2 P— m S  wurde m it einem im Magnetfeld auf etwa 
0,4 V homogenisierten Elektronenstralil bis 25 V aufgenommen. Die endliche Breite 
des Masimums der Anregungsfunktion wurde durch Uberlagerung einer Wechsel- 
spannung besonders untersućht. (Physik. Z. 34. 287—88. 1/4. 1933. Jena.) Gg g e r .

W. de Groot, Das IntensitałsverhaUnis der D-Linien' in  einer N  atrium-Edelgas- 
enłladung. Das Intensitatsverhaltnis der Na-D-Linien wurde in einer Niederyolt- 
bogenlampe unter Zusatz von He u. Ne bei yerscliiedenen Drucken gemessen u. disku- 
tiert. Das Verhiiltnis fallt m it steigendem W attverbrauch der Lampe von 1,6 auf 0,9 
u. steigt dann wieder an. (Physica 13. 41—50. 1933. Eindhoven, Natuurk. Labor. 
N. V. Philip’s Gloeilampenfabr.) GUGGENHEIMER.

Hedwig Kohn und H. J. Hubner, Intensitalsmessungen an Haupiseriengliedem 
von Rubidium und Caesium. In  Fortfiihrung von K o h n  u. JACOB (C. 1927. I. 1267) 
wurde nach photograph.-photometr. Methode boi 2176 u. 2850° absol. das Intensitats- 
yerhaltnis (I. V.) der Dublettkomponenten von Rb 6 -P —5 2S  zu 2,57; von Rb 7 2P —
5 2S  zu 3,23, von Cs 8 -P — 6 2S  zu 8,00 in „unendlich diinner Schicht" bestimmt. Das 
daraus berechnete Verhiiltnis der Starkę der Ersatzoscillatoren ist bei allen drei Dubletts 
hoher ais das theoret. Bei gróBeren Sohichtdickcn nahert sich das I. V. der Wurzel 
aus dem Verhaltnis der Zentrenzahlen, entsprechend den Bereehnungen von L a d e n - 
ISURG-Re ic iie . Die Abhangigkeit der Linienabsorption von der Linienhelligkeit wurde 
gemessen. Der EinfluB yon Strahlungs- u. StoBdampfung u. der Dopplerbreite, der 
Hyperfeinstruktur u. der Kopplungsverbreiterung wird diskutiert. Wenn die Damp- 
fungsbreite nicht kleiner ist ais die Dopplerbreite, kann man auch bei gróBeren Schicht- 
dieken aus der fiir reine Dispersionsverteilung bereclmeten Gesamtemissionskurve 
das wahre I. V. ermitteln. (Physik. Z. 34. 278—82. 1/4. 1933. Breslau.) Gg g e r .

H. J. J. Braddick und R. W. Ditchburn, Liclilabsorption in Cdsiuindampf.
Die Liehtabsorption im Cs-Dampf wurde von der Seriengrenze 3184 A bis zu 1935 A 
photometr. bestimmt. Die Dampfschichtdicke betrug 2 m, der Druck wurde yon 
0,15—0,6 mm yariiert. Die Temp. betrug ca. 270°. Der atomare Absorptionskoeff. 
bei 3130 A berechnet sich zu 1,92 ( ± 0,1 ) - 10 ~ 19 cm-1. Die gute tlbereinstinimung 
m it dem aus der Photoionisation von MOHLER u. BOECKNER ermittelten W ert
1,85-10-19 om- 1  zeigt, daB die gesamte Absorption photoelektr. N atur ist. Die Ab- 
sorptionskurve besitzt ein ausgepragtes Minimum bei ca. 2750 A u. steigt gegen kiirzere 
Wellenlangen steil an, so daB bei 2000 A der Absorptionskoeff. groBer ist ais an der 
Seriengrenze selbst. Eine Deutung dieses Verh. wird nieht gegeben. Die Absorption 
ist im ganzen untersuchten Gebiet dem Druck proportional, so daB gesehlossen werden 
kann, daB es sich um einen atomaren Effekt liandelt. (Naturę, London 131. 132—33. 
28/1. 1933. Dublin, Trinity College.) B o r is  R o s e n .

R. W. Wood, Bemerkenswerte. opłische Eigenschaften der Alkalimeialle. Ein auf 
Quarz aufgedampfter K-Film, der einige Lichtwellenlangen dick ist, ist im sichtbaren 
Gebiet so weitgehend undurchsichtig, daB man die Sonne durch ihn nieht sieht u. 
laBt im Spektralbereich zwischen 3000 u. 1S60 A ca. 25% des auffallenden Liehtes 
hindurch. Zwischen 3000 u. 2700 A werden ca. 75° / 0 des Liehtes reflektiert, so daB 
prakt. keine Energieabsorption stattfindet, wobei die Duehlassigkeit in diesem Spektral- 
bcreich unabhangig von der Dicke ist. Unterhalb von 2700 A sinkt das Reflexions-
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vermogen sehr schnell ab u. wird bald kleiner ais das der Quarzunterlage. Im  reflek- 
tierten Lioht treten unterhalb 2700 A Interferenzstreifen auf. Von der kurzwelligen 
Seite kommend treten die Interferenzerscheinungen immer ausgepriigter hervor, bis 
schlieBlich 5 Ordnungen orkennbar sind u. die Interferenzen wegen des hohen Re- 
flexionsvermdgens lichtschwach werden. In  diesem Spektralgebiet hat K  opt. Eigg., 
die an Se oder Anilinfarben erinnern, weil die Elektronenleitung seheinbar ohne E in
fluB ist. Die Unters. aller Alkalimetalle zeigte, daB das Durchsiehtigkeitsgebiet von Li 
nach Cs nach gróBeren Wellenlangen riiekt u. beim Cs bis ca. 4300 A reicht. Auf diinnen 
Quarzfolien aufgcdampfte K-Filme cmpfichlt Vf. ais Lichtfilter fiir spektr. Zwecke. 
Ihre Durchlassigkeit unterhalb von 1860 A wurdc nicht untersucht. (Naturę, London 
131. 582. 22/4. 1933. Baltimore, J o h n s  H o p k in s  Univ.) L. E n g e l .

St. Procopiu, jDie Depolarisation des Lichtes durch Fliissigkeiten, welche kryslalline 
Partikel entluilten, in  ihrer Beziehung zur Doppelbrechung dieser Partikel. Vf. leitet 
theoret. eine Beziehung zwischen der Doppelbrechung der krystallinen Partikel einer 
Suspcnsion fi, der Zahl der Partikel n  u. der Depolarisation des Lichtes a  ab: a  =  
0,7 n ■ /?. Die Richtigkeit dieser Formel wird an V20 5- u. CaC03-Suspensionen gepriift. 
Mit Hilfe dieser Beziehung kann man die Doppelbrechung von kolloiden Partikeln sehr 
einfach durch Best. der Depolarisation feststellen. (Ann. sci. Univ. Jassy 17. 111— 17. 
Jan . 1933. Jassy, Lab. d ’Electricite, Univ.) J u z a .

Robert Serber, Die Theorie des Faraday-Effektes in Molekulen. Die von R o s e n - 
]?e l d  (C. 1930. I. 494) gegebene Theorie des F a r a d a y -Effektes in atomaren Gasen 
wird unter Berucksichtigung auch mehratomiger Gase weiter entwickelt. Es wird 
dabei unterscliicden zwischen dem Fali, bei dem die Freąuenz des einfallenden Lichtes 
m it einer Absorptionsfreąuenz des Gases nahezu ubereinstimmt, u. demjenigen, bei 
dem beide weit voneinander entfernt sind. Im  ersteren Falle ist die Drehung der 
Polarisationsebcne durch die ZEEMAN-Aufspaltung allein bedingt, im zweiten muB 
man auch den EinfluB des Magnetfeldes auf die Intensitaten beriicksichtigen. Das 
experimentelle Materiał (insbesondere die magnet. Rotationsspektren) wird ausfiihr- 
lich besprochen u. im Sinne der angegebenen Theorie gedeutet. (Physic. Rev. [2] 41. 
489—506. 15/8. 1932. Univ. of Wisconsin.) B o r is  R o s e n .

Pariselle, t)ber einen eigenartigen Fali von Vorzeichenwechsel des Drehvermdgens 
und von Mutarotałion. Die Unters. der Neutralisation von Weinsaure durch Al(OH)., 
u. des Drehvermogens der rcsultierenden Lsg. bestatigt die friihero Angabe des Vf. 
(C. 1928. I. 647), daB im Al-Weinstein ein Atom Al auf 1 Mol. Weinsaure kommt. In  
reinem Zustand ist diese Verb. glasig u. nicht krystallisierbar; in konz. Lsg. ist sie 
linksdrehend, in verd. Lsg. wird sie stark rechtsdrehend; bei der Verdiinnung besteht 
eine ausgesprochene Mutarotation. Das spezif. Drehvermógen ist stark temperatur- 
abhangig. — Die Erseheinungen lassen sich deuten unter der Annahme zweier Jlodi- 
fikationen, einer rechts- u. einer linksdrehenden, u. unter der Annahme, daB 1 Mol. der
1-Modifikation durch Hydrolyse 2 Moll. der d-Modifikation gibt. (C. R. hebd. Seances 
Aead. Sci. 196. 918—20. 27/3. 1933.) L o r e n z .

F. V. Orban, Schrotejfektund Wdrmegerausch im Photozellenverstarker. II. Versuclis- 
ergebnisse. (I. vgl. C. 1932. II. 2295.) In  Vakuumzellen ist der Schroteffekt bei Sattigung 
dem Photostrom proportional, auch unterhalb der Sattigungsspannung behalt er 
seinen theoret. Wert. In  gasgefullten (Ne-, Ar-)Zellen wachst der Storeffekt mit zu- 
nehmender Anodenspannung schneller ais der Photostrom u. steigt bis zum 4—50- 
fachen des theoret. Wertes. (Z. techn. Physik 14. 137—43. 1933. Dresden, T. H., Inst. 
f. Schwachstromtechnik.) R . K. Mu l l e r .

F ran z  H lucka, Zusammenhang zwischen Eigenschwingung und selektivem aufSeren 
lichłelekłrischen Effekt. I. Verhalten von Teerfarbstoffen im sichlbaren Spektralbereich. 
Vf. untersucht den auBeren lichtelektr. Effekt der Teerfarbstoffe Fuclisin, Cyanin, 
Athylgriin u. vergleicht die Ergebnisse m it dem anderweitig bekannten opt. Verh. 
der Farbstoffe. Es ergibt sich, daB die selektiven Maxima u. die aus dem Verlauf der 
Dispersionskurven ermittelten Eigenschwingungen ihrer spektralen Lage nach nahezu 
zusammenfallen; m it polarisiertem Licht ergibt sich keinc merkliche Verschiebung. 
Zur Messung wurden die alkoh. Lsgg. der Farbstoffe auf die Silberkathode aufgebracht u. 
eingedampft. Der Arbeitsdruek betrug 6 -10-4  mm Hg. Die iibrige Vers.-Anordnung 
besteht aus Hg-, H-, bzw. Gliihlampe, Monochromator, Filter, Quadrantelektrometer. — 
Die im Bereick von 400 . . .  600 mfi m it einem spektralen Ausschnitt von 14 —  41 m/i 
Breite aufgenommenen Kurven wurden auf gleiche einfaUende u. dann auf gleiclie

225*
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absorbierte Energie umgerechnet. (Z. Physik 81 . 66—75. 3/3. 1933. Brunn, Physikal. 
Inst. cl. Dtsch. Techn. Hoehsch.) E t z r o d t .

Franz Hlućka, Zusammenhang zwischen Eigenschwingung und seleklivem ciufleren 
lichteleklrischen Effekt. II. Verlialten einiger Metalle im  UUramoletl. (I. vgl. vorst. Ref.) 
Mit der gleichen Apparatur u. nach der gleiclien Metliodik wie in der ersten Arbeit 
untersucht Vf. den auBeren lichtelektr. Effekt an Metallen im Ultravioletten. Es 
ergeben sieli fiir Au, P t, Ni, Zn in der Nahe von 200 m/t sowie fiir Ag bei 330 m/t, fiir 
Zn bei 280 m/t selektive Maxima, welcbe den durch den Yerlauf der Absorptions- u. 
Reflexionskurven an diesen Stellen angezeigten Eigenschwingungen entsprechen. Diese 
Ergebnisso kónnen ais Beweis fiir die Behauptung, daB das Vorhandensein von Eigen- 
sehwingungen ganz allgemein einen in unmittelbarer Nahe ihrer spektralen Lage auf- 
tretenden selektiven auBeren lichtelektr. Effekt bedinge, angesehen werden. (Z. Physik 
81 . 76—79. 3/3. 1933. Brunn, Physikal. Inst. d. Dtsch. Techn. Hochseh.) E tz r o d t .

A j .  K le k tr o c h e m ie . T h e r m o c h e m ie .
P. L. Bayley, Diclektrische Verlusłe in Steinsalz. Ausfuhrliehe Darst. der C. 1932.

II. 3206 referierten Arbeit. (Physic. Rev. [2] 43. 355—57. 1/3. 1933. Bethlehem, Penn- 
sylvania, Lcliigh Univ.) L. ENGEL.

Werner Kolhorster, Vorschlag zu einheitlicher Bezeichnung der Ionisierungs- 
sldrke in  Gasen. (Z. Physik 79 . 682—83. 15/12. 1932. Potsdam, Hóhenstrahlungslab. 
d. Meteorolog.-Magnet. Observatoriums.) Sk a l ik s .

Karl Masch, Uber Elektronenionisierung bei geringen und hohen Drucken. Mit 
einer einfachen MeBmethode fiir den dunklcn Vorstrom wird der Ionisierungskoeff. 
fiir N 2, O, u . Luft bei verschiedenen Drucken u. Eeldstarken ermittelt. Die Versuchs- 
ergebnisse stimmen weitgehend iiberein m it der theoret. Beziehung. Das Ahnlichkeits- 
gesetz ist bis zu Drucken von 1 oder sogar mehreren a t gultig. (Z. Physik 79 . 672—75. 
15/12. 1932. Aachen.) S k a l ik s .

Walker Bleakney, Die Wahrscheinlichkeilsfunklion der Bildung von IIe++ bei 
einem einzigen Eleklronenslofi. Vf. stellt m it Hilfe eines Massenspektrographen fest, 
daB bei einem ElektronenstoB nicht nur He+, sondern auch Hc++ direkt gebildet werden 
kann. Vom Ionisationspotential, das erwartungsgemaB bei 79 V. war, steigt der Wir- 
kungsąuerschnitt fiir Stófie, die zur Ionisation fiihren, m it der Elektronengeschwindig- 
keit stark an u. erreieht bei ca. 330 V. ein Maximum m it ca. 2 -10-19  qcm. Bei 330 V. 
ist etwa 1%  der Ionen He++ u. m it steigender Elektronengeschwindigkeit steigt die 
relative Ausbeute an He++ weiter an, obwohl die Gesamtzahl der gebildeten Ionen 
abnimmt. (Physic. Kev. [2] 43 . 378. 1/3. 1933. Princeton Univ.) L. E n g e l .

J. W. Beams, Die Ziindung von Entladungen im  Hochrakuum. Vf. legt an 
Elcktrodenpaare, die aus Spitze u. Scheibc oder D raht u. Zylinder bestelien, im Hoch- 
vakuum StoBpotentiale von einer Dauer von ea. 10-6  sec. an. Die kleinere Elektrodo 
war aus P t, W oder Stahl u. die gróBere aus Ni oder Stahl. Wenn die kleinere Elektrode 
die negativc war, so geschah die Ziindung der Entladung durch den vom Eeld aus der 
k. Kathode ausgelósten Elektronenstrom. Bei umgekehrter Polung war ein viel ldeineres 
Maximalpotential zur Zundung der Entladung notig. Da in diesem Ealle das Ent- 
ladungspotential durch Erhitzen der Anodę, Aushcizen der ganzen Róhre u. durch 
mehrmaliges Ziinden der Entladung erhóht wurde, bestelit der Ziindungsvorgang in 
der Auslósung positiver Ionen aus der Anodę durch das Eeld. (Physic. Rev. [2] 43.
382—83. 1/3. 1933. Univ. of Virginia.) L. E n g e l .

C. Ramsauer, Uber die Temperatur des elektrischen Lichtbogens. Die Temp., das 
Hauptbestimmungsstiicks der Vorgange im Lichtbogen, kann in verschiedener Weise 
definiert werden, je nachdem man neutrale Teilchen, Elektronen, Ionen bzw. dereń 
Auswirkungen betraehtet. Nach einer allgemeinen Diskussion dieser verschiedenen 
Defiiiitionsniógliehkeiten wird uber zwei Experimentalarbeiten zu diesem Thema be- 
richtet. Dobke hat die Gastemp. eines Wechselstromlichtbogens aus der Gasdiehte 
berechnet, die m it Hilfe der Absorption von Elektronenstrahlen gemessen wurde: 
im Stromdurcligang durch Nuli 4000° im Strommaximum 5200° (Cu-Elektroden, 
50 Perioden. 20 Aeff, Transformatorspannung 1650 Veff, mittlere Brennspannung 
200 V). Richter U.  Hilgers haben die Strahlungstemp. nach einer opt. Metliode unter
sucht u. finden im Nulldurchgang eine Temp. von etwa 2700° (Kolileelektroden, 
50 Perioden, 15 A Scheitelwert des Stromes, Netzspannung 210 Veff). Beide Ex- 
perimentalunterss. zeigen die bemerkenswerte Tatsache, daB zwischen Strommaximum
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u. Stromnulldurcligang nur ein Tcmp.-Unterschicd der Liolitbogengasc von ctwa 30% 
auftritt. (Elektrotechn. u. MascMnenbau 51. 189—93. 2/4. 1933. Eorseh.-Inst d.

F. H. Newman, 8ondenmessungen im  Natriumbogen. Vf. untcrsucht m it Sonden- 
messungen den Potentialverlauf in einem Liehtbogen zwischen einer Fe-Anode u. 
oiner Na-Kathode (Lange des Bogens 14 mm, Brennspannung 1 1  V, Stromstarke 5 A). 
Die GroBe des Katliodenfalls wird durch Extrapolation zu ctwa 5 V, d. li. in GroBe 
der Ionisierungsspannung des Na (5,1 V) gefunden. (Pliilos. Blag. J . Sci. [7] 15. 601— 10. 
Marz 1933. Univ. Exeter.) ICo l l a t h .

John Thomson, U ber die Theorie der oscillatorisclien Kondensatorentladung. Vf. 
stcllt eine Theorie der Kondensatorentladung auf, wobei er die Zeitabhangigkeit fiir 
das Potential an den Elektroden der zugehorigen Funkenstrecke durch die Gleichung 
Fs =  L  ■ e~Kt _(_ 21 ■ eK <■ einfiihrt. Die Bechnungcn stehen in t)bereinstimmung m it 
den Ergcbnissen der vom Vf. durchgefiihrten Experimente. (Philos. Mag. J . Sci. [7]
15. 682—706. Marz 1933. Univ. Glasgow.) K olla tii.

Johann, Joseph (Hans) Sammer, Vber die Enlwicklung der Raumladung einer 
Funkenstrecke bei Stofispannung. Die TowNSENDschcn Gleichungen werden bei Ver- 
nachlassigung der positiven Beweglichkeit, jedoch mit Berucksichtigung der Baum- 
ladung graph. integriert u. zwar fiir StoBspannung. Die Ergebnisse werden auf das 
Durchbruchsproblcm angewendet, indem das Eintreten des Durchbruehes mit dera 
Vorhandensein eines Feldes von 200—300 kV/cm gleichgesetzt wird. (Z. Physik 81.
383—404. 22/3. 1933. Elektr. Inst. T. H. Munclien.) K o l l a t h .

M. J. Druyvesteyn, Die Geschwindigkeitsrcrtcilung der Eleklronen in  der positiven 
Saule. Mit Hilfe der Gleichung der Elektronendiffusion von H e r t z  gelingt es, unter 
vereinfachenden Annahmen iiber die Anregungs- u. Ionisierungswalirscheinlichkeit u. 
den Mechanismus des Wandstromes, die Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen 
u. die Anzahl der Ionisationen in der positiven Saule zu berechnen. Durch Kombi- 
nation der erhaltenen Formeln mit einer von ScHOTTKY, T o n k s , L a n g m u ir  an- 
gegebenen Gleichung der Ionendiffusion kann der Gradient der Saule berechnet werden. 
Die Formeln w’crden numer, auf eine Ne-Siiule angewandt. (Physik. Z. 33. 856—63. 
15/11. 1932.) K o l l a t h .

A. Giintherschulze und Hans Betz, Gradienlen der Glimmentladung in Roliren 
und weiten Gefafien und der Begriff „Norma/gradient". Der „Normalgradient“ einer 
n. Glimmentladung in weiten EntladungsgefaBen laBt sich durch hochgradige Trocknung 
der Gasc weit unter die friiher gemessenen Werte herabdriicken. Andererseits laBt 
er sieh dadurch vergrófiern, daB die Kathode der Glimmentladung in ein in das weite 
EntladungsgefaB hineinragendes Glasrohr hineingezogen wird; es liLBt sich auf diese 
Weiso in dem weiten GefaB eine leuchtende positive Saule herstellen, dereń Gradient 
gleich dem im engen Glasrohr yorhandenen ist. (Z. Physik 81. 283—96. 22/3. 
1933. T. H . Dresden, Elektrochem. Inst.) K o l l a t ii.

W. Weizel, Der Hiltorfsclie Dunkelraum und die erste Kathodenschicht einer Glimm
entladung. Vf. schliigt zur Erkliining des HlTTORFschen Dunkelraumes u. der ersten 
Kathodenschicht der Glimmentladung ais Arbeitshypothese vor, den HlTTORFschen 
Dunkelraum ais Zone geringer Gasdichte aufzufassen, da die aus dieser Annahme sich 
ergebenden Stromungserscheinungen in der Glimmentladung eine einfache Erkliirung 
der auftretenden Phanomenc zulassen. (Physik. Z. 33- 887—88.15/11.1932.) K o l l a t ii.

T. Takamine, T. Suga und A. Yanagihara, Der Anodenfleck in einer Nemiróhre. 
Bei der Untcrs. der Erscheinung der bewegten Streifung einer m it Ne von einigen cm 
Hg gefiillten Entladungsróhre beobachten Vff., daB der Anodenfleck mit einer Frequenz 
von 1160 Hertz intermittierend Licht aussendet. Die nahe am Ende der positiven Saule 
befindliche leuchtende Scheibe leuchtet intermittierend mit einer Freąuenz von 
1880 Hertz. Dic bewegte Streifung, dereń Leuchtstarkc ebenfalls rythm. schwankt, 
bewegt sich in der Mitte der positiven Saule m it einer Geschwindigkeit von 30 m/sec. 
(Naturę, London 131. 584. 22/4. 1933. Tokyo, Hongo-ku, Komagome, Inst. of Physical 
and Chemical Besearch.) _ L. E n g e l .

D. Banerji und Badharaman Ganguli, Uber Niederschldge mdallisclien Quech- 
silbers durch Hoclifreąuenzentladung. Unter bestimmten Bedingungen bilden sich innen 
an der GefaBwand einer Hochfreąuenzentladungsrohre, die Quceksilber enthalt, mehrere 
farbige Binge durch Nd. von Hg. Die Lage dieser Binge laBt sich aus der Baum- 
ladungsverteilung langs der Achse u. langs der Wand der Bohro erklarcn, die durch 
Sondenmessungen erm ittelt wurde: cs zeigte sich, daB der Potentialunterschied in

AEG. Berlin-Beiniekendorf.) K o l l a t h .
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raćlialer Richtung zwisehen Achse u. Wand liings der Rohre mehrfach sein Vorzeichen 
•wechselt. (Philos. Mag. J .  Sei. [7] 15. 676—81. Marz 1933. Univ. Serampore, 
Ben gal.) K o l l a t ii.

Johannes Jaumann, Eine neue Metliode zur Bestimmung der Eleklrostriktion von 
Gasen. Die Elektrostriktion wird nach einer neu ausgearbeiteten Wechselfeldmethode 
(zwisehen 50 u. 700 Hz) untersucht, wobei die entstchenden Druckschwankungen 
(Drucke bis 35 at) nach einer Nullmethode m it Kompensationsmikrophon gemessen 
werden. Die von Stipa ausgefuhrten Mcssungen ergaben bei Zimmertemp. in den 
Gasen He, H ,, N2, 0 2, C02 u. S 0 2 Proportionalitat des Effektes m it dem Quadrat 
derFeldstarke. DerEffekt steigt jedoch nur inH 2 u. He proportional zur D., alle ubrigen 
Gaso zeigen bei hohen Drucken ein rascheres Anwachsen. (Physik. Z. 34. 282. 1/4.
1933. Breslau.) K o l l a t h .

P. I. Wold, Der Widcrsland von ausgebreitelen Leitern. Vf. miBt den elektr. 
Widerstand von //(/-Filmen, die aus Ammoniumamalgam hergestellt sind u. zalilreiche 
Gasblasen enthalten. In  weiten Grenzen gibt die von RAYLEIGH fiir diesen Eall ab- 
geleitete Eormel die Erschcinungen richtig wieder. (Physic. Rev. [2] 43. 383— 84.
1/3. 1933. Union Coli.) L. E n g e l .

Mildred Allen, Der Einflufi von Spannung au f den eleklrischen Widerstand von 
Antimon-Einkrystallen. Da Sb-Einkrystalłe denselben Symmetrietypus haben wie B i- 
Einkrystalle, zeigt der Spannungskoeff. des elektr. Widerstandes von Sb-Einkry- 
stallen eine Abhangigkeit von der Krystallorienticrung, dio der bei B i-E inkrystallen  
Tom Vf. (C. 1933. I. 1905) beobachteten analog ist. Dies bedeutet eine neuerliche 
Bcstatigung der Theorie von B k id g m a n  (C. 1933. I. 1905). Die Spannungskoeff. 
des elektr. Widerstandes, wenn Zug- u. Stromrichtung parallel bzw. n. zur trigonalen 
Achse stehen, sind fiir Sb dem absol. Betrag u. Vorzeiehen naeh voneinander ver- 
scliieden, wahrend sie fiir Bi annahernd gleich sind. Dic 6 Koeff., die zur vollstan- 
digen Beschreibung der Spannungsabhangigkeit des elektr. Widerstandes von Sb- 
JEinkrystallen notig sind, werden m it u. ohne Beriicksichtigung der durch die De- 
iorm ation bedingten Korrektur angegeben. (Physic. Rev, [2] 43. 569—76. 1/4. 1933. 
H arvard Univ., Research Lab. of Pliysics.) L. E n g e l .

C. Tubandt. H. Reinhold und Anne-Lise Neumann, Uber Eleklriziidlsleilung 
un<l Diffusion in  festem Silbersulfid, -selenid und -tellurid und iiber den Mechanismus der 
Bildung dieser Verbindungen aus den Elementen. (Vgl. C. 1932. I. 1994.) Bei a-Ag2S 
sind Selbstdiffusion u. Leitfahigkeit nicht durch die ElNSTEINsche Beziehung mit- 
einander verkniipft. Dio Leitfahigkeit des a-Ag2S, das ein reiner Kationenleiter ist, 
ist um 2—3 Zehnerpotenzen gróBer, ais sich aus der Diffusionsgeschwindigkeit be- 
rechnot. Vff. untersuchen, ob sich Ag2Se u. Ag2Te dem Verh. des Ag2S ansehlieBen. Es 
werden Leitfahigkeits-, Diffusions- u. Uberfuhrungsmessungen an reinem Ag2Se u. 
Ag2Tc u. an den Se bzw. Te im UberschuB enthaltenden Verbb. durcbgefuhrt. Das 
reine a-Ag2Se besitzt ein ahnlich hohes elektrolyt. Leitvermogen (~600 Ohm- 1  cm- 1  
Ijei 200°) wie das a-Ag2S. Bei Anwesenheit von uberschiissigem Se wird die Leitfahig- 
koit stark vermindert. Die Diffusionsgeschwindigkeiten lassen sich folgendermaBen dar- 
stellen: a-Ag2Se: D =  13,37-e— 1470/rj a-Ag2T c: D  =  3,33-e- 1330/T. s ;e von der 
gleichen GroBenordnung wie bei anderen gutleitenden festen Elektrolyten. Die metali, 
leitenden /3-Modifikationen haben dagegen ein sehr viel kleineres Diffusionsvermógen: 
/?-Ag2Se: .D107 =  5,19-10-1 -cm2 Tag-1 ; fi-Ag2Te: D I0- =  6,86-10^4-cm2 Tag"1.
a-Ag2Sc u. a-Ag2Te sind in reinem Zustand rein elektrolyt. Leiter; wenn das negative 
Element dagegen im UberschuB yorhanden ist, tr i t t  neben der elektrolyt. auch metali. 
Leitfahigkeit auf. Die /9-Modifikationen leiten prakt. rein metali. Es wird schlieBlich 
der Bldg.-Mechanismus von a-Ag2S, a-Ag2Se u. a-Ag2Te besprochen. Nach Entstehung 
der ersten Anlauffarben wandert das Ag durch die festc Verb. hindurcli zu dem negatiyen 
Element; eine gleichzeitigc Diffusion von S (Se bzw. Te) in der festen Verb. findet nicht 
s ta tt. Dem Ag-Transport liegen zwei an den Phasengrenzflachen sich abspielende Vor- 
gange zugrunde: 1. An der Phasengrenzflache Ag2X (I)/X  (II) treten glcichzeitig Ag- 
Ionen u. Elektronen in aquivalenten Mengen zu dem negativen Element unter Neubldg. 
von Ag,X iiber. 2. Die infolge dieser Abwranderung von Ag innerhalb der Salzphase 
zuriickbleibenden S-, Se- u. Te-Atome treten an der Phasengrenzfliiehe Ag2X/Ag mit 
dem Ag in Rk. u. scliaffen dam it Ersatz fiir die aus der Salzphase primar abgewandorten 
Ag-Ionen u. Elektronen. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 39. 227—44. April 
1933. Halle a. S., Inst. f. physikal. Chem., Univ.) ■ J u z  A.
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Erich Manegold und Remigius Hofmann, Ubcr Kurzschlupeleklrolyscn. I. Die 
eleklrolytische Zerseizunrj einer zwischen rotierenden, walzenfórmigen Elektrodm frei- 
hdngendm Fliissigkeitslamdle. Zwischen zwei in cntgegengesotztem Sinne rotierenden 
Walzen, die ais Elektroden dienen u. auf 1 mm einander genahert werden, wird standig 
ein Fl.-Strahl einer Elektrolytlsg. gespritzt, so daB sich zwischen den beiden rotierenden 
Walzen standig eine Fl.-Lamello befindet. Die Elektrolyseprodd., die an der Elektroden- 
oberflache entstchen u. auch eine gewisse Zeit in dereń Naho bleiben, werden m it Hilfo 
von Gummiabstreifern von den rotierenden Walzen entfernt u. zwei SammelgefaBen 
zugeleitet. Ea wird zunachst eine ausfiihrliche mathemat. Behandlung des Probloms, 
hierauf eine Rcihe von Verss. mitgeteilt, die mit Na2SO,-, NaCl- u. N aN 03-Lsgg. von der 
Normalitat 0,01—2 durchgefuhrt werden,. Bei glatten Walzenoberflaehen u. gut wirken- 
denAbstreichvorr. sind Stromausbeutenvon biszu 95% zu erzielen. DieEnergieausbeuten 
betragen bei 1-n. Na2S 0 4 ~30%> bei 1,7-n. N aN 03 ~ 4 0 % , u - bei 2,0-n. NaCl —30% . 
Es wird angegeben, auf welche Weise man dio Ausbeuten noch steigem kann: konzen- 
triertore u. besser leitende Lsgg., Verringerung der Dicke der Adhasionsschicht durch 
kloinere Umlaufszahlen, Temperaturerhohung u. Verwendung von Abstreichern, dio 
nur dio tieferliegenden Adhasionsschichten passieren u. dio oberen Sehiclitcn, dio ja  
keine nennenswerten Mengen von Elektrolyseprodd. enthalten, in das KurzschluB- 
gebiet zuriickflieBen lassen. Es ist anzunehmen, daB man m it Hilfc der KurzschluB- 
elektrolyse zumindest zu den gleichen Energioausbeuten gelangt wie mit dem B il l it e r - 
Diaphragmenverf. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 39 . 244—51. April 1933. 
Gottingen, Allgem. chem. Univ.-Inst.) JUZA.

W. J. Muller, Uberblick ubcr die Ergebnisse der kinełischen Untersuchung der 
Passivitaiserscheinungen. Vortrag. (Angew. Chem. 46. 197—98. 8/4. 1933. Wien, 
Techn. Hochsch., Inst. f. chem. Technologie anorgan. Stoffo.) Lo r e n z .

Konrad Georgi, Uber das anodische Verhalten des Kobalts. Dio anod. Lsg.-Ge- 
schwindigkeit des Ni ist stark von der GróBo der in dem Elektrolyt vorhandenen An- 
ionen abhangig (vgl. C. 1932 . II. 2933). Vf. untersucht, ob beim Co die Verhaltnisso 
ahnlich liegen, indem er den EinfluB von Stromdichtc, A rt des Anions, ptr u . Temp. auf 
das anod. Verh. des Co feststellt. Ais Elektrolytcn werden n. H 2S 04, HC1, HBr, HC104, 
CC13C 00H  u . die Salzo der gleichen Sauren, ferner NaH2PO",- u. CH3COOŃa-Lsgg. 
von yerschiedenem pn verwendet. Dio Abhangigkeit des Potontials von der Anionen- 
groBe ist nicht so ausgepragt wie bei dem Ni. Am unedelsten ist das Potential in H 2S04, 
dann folgen HC104, HC1, HBr u. CCl3COOH. Dieso Reihenfolge gilt fiir Messungen bei 
Anwesenheit von Luft; wenn diese durch N rerdrangt ist, riickt die HC104 vor dio 
CC13C 00H . Dio Einstellgesehwindigkeiten der Potentialo sind von der gleichen GróBen- 
ordnung wie beim Ni. Eine Reiho von Stromdiehte-Potentialkurven in den gonamiten 
Elektrolytcn gibt AufschluB iiber die beim Co auftretende Uberspannung. Es ergibt 
sich, daB man bei Anwesenheit eines groBen Anions don Lsg.-Vorgang an der Anodo 
nicht mehr unbegrenzt beschleunigen kann. Wahrend diese Erscheinung beim Ni 
schon bei der Perchlorsauro auftritt, wird sio beim Co erst bei der Essigsaure beobachtet. 
Die akt. Stellen der Co-Oberflaclie sind also leichter zuganglich. Bei Steigerung der 
Stromdichte wird schon ein wesentlicher Prozentsatz von Co+++-Ionen gebildet, dereń 
Hydrolyse eine Bedeckung der Anodenoberflache m it einer Superosydschicht zur Folgę 
hat. Weitere Verss. betreffen die Abhangigkeit des Potentialsprunges in den Strom- 
dichtepotcntialkurven von der H +-Konz. in NaH 2P 0 4- u. CCl3C00Na-Lsgg. (Z. Elektro
chem. angew. physik. Chem. 39. 209—19. April 1933. Dresden, Anorgan.-chem. Lab. 
d. Techn. Hochsch.) J u z a .

D. Ilkovi5, Polarographischc Unlersuchungen mil der Quecksilberlropfkathcde. 
Teil X X V III. Die Wassersłoffenlwicklung in neutralen und alkalischen Losungen. 
(XXVII. vgl. C. 1933. I. 2845.) Bei der Abscheidung der meisten bas. Metalle aus wss. 
Lsgg. ihrer Verbb. w-ird beobachtet, daB der horizontale Teil der Kurve, der die Ab
scheidung anzeigt, bei einer bestimmten polarisierenden EK. umbiegt; dio Kurve steigt 
dann stetig m it wachsender EK. an, ohne einen Grenzwert zu erreichen. Es kann sich 
also nur um die Elektrored. des W. handeln. Das Zers.-Potential dieses Prozesses wird 
aus der angelegten Spannung u. aus dem Potentialfall i r (i — Stromstarke, r =  Wider- 
stand, der direkt gemessen u. auch aus der Stromspannungskurve berechnet \vird) be- 
stimmt. Untersucht wird die Elektrolyse von Alkali-, Erdalkali-, Ag-, Cu-, Ni-, Cd-, 
Co-, Mn- u. Zn-Salzen in neutraler u. alkal. Lsg. Alkaliionen erhóhen die Uberapannung.
— Der Abstand der ersten u. der zweiten Zers.-Spannung in 0,001 -n. HC1 betragt 
0,038 Volt. Dies stimmt uberein mit dom aus der Theorie der tlberspannung von
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H e y r o v s k y  berechneten Wert, wenn raan annimmt, daB dio zweite Zcrs. durch dio 
Abschcidung von H ' aus dcm W. bei ihrcr Konz. von 10~7-n. crfolgt. In  dieser Theorie 
ist angenommen, daB die H 2-Moll. aus H ' u. H ' entstehen. Die Wrkg. der Alkaliionen 
auf die Uberspannung erklart sieli dann so, daB infolgo der uberwiegenden Konz. der 
Alkaliionen an der Kathode die H '-lonen auf der Kathodenoberflache ais Partner nur 
die Alkaliionen vorfinden, an die sie sieli nun binden. Erst wenn das Potential so hoch 
wird, daB die Alkaliionen verbraucht sind, kann die Bldg. von H 2 erfolgen. Dies ge- 
schicht z. B. bei einer IC-Konz. von 10_ 7-n. Dio katalyt. Wrkg. der Mg- u. Ca-Ionen 
erklart sich wahrscheinlieh aus dem kleinen Mol.-Vol. ihrer Hydride, das die Bldg. 
stabiler Dubletts verliindert; wenn Mg" oder Ca" m it H ' zusammentrifft, bildet sich 
ein Mol., das durch W. zum Hydroxyd u. H 2 hydrolysiert wird. (Coli. Trav. chim. 
Tchecoslovnquie 4. 480— 91. Nov. 1932. Prag, Karls-Univ., Physiko-chem. Inst.) Lok.

Jakob Kunz, Das Problem des Weissschcn inneren Magneifeldes. Vf. wendet 
sich gegen die WEISSsche Annahme eines intramolekularen Magnetfeldes. Ais Argu- 
mente fiihrt er an, daB die bcim CuRiE-Punkt auftretende Warmetonurig auch thermo- 
dynam. berechnet werden kann u. magnet. Umwandlungen auch bei Tcmpp. auf- 
treten kónnen, die vom CURIE-Punkt weit entfernt sind. AuBerdem muB nian ober- 
halb u. unterhalb des CuRIE-Punktes verschiedene Magnetonenzahlen annehmen. 
(Physio. Rev. [2] 43. 377. 1/3. 1933. Illinois, Univ.) L. E n g e l .

Max Trautz und Egon Froschel, Noliz zur Beeinflussung der inneren Reibung 
yoti 0 2 durch ein Magnetfeld. Zu der Unters. von ENGELHARDT u . Sa c k  iiber dio 
Anderung der inneren Reibung von 0 2 in Magnetfeldcm (vgl. C. 1933. I. 909) teilen 
Vff. mit, daB sie gleichfalls Messungen dieses Effektes vorgenommen haben. Dio 
Messungen wurdon nach der Capillarmethode ausgefiihrt; das Magnetfeld steht senk- 
recht zum Gasstrom (10 000—15 000 Gauss). Bei dieser Feldstarke ist die beobachtete 
Anderung der inneren Reibung von der GróBenordnung —0,3%- (Physik. Z. 33. 947. 
1/12. 1932. Heidelberg, Physikal.-Chem. Inst. d. Univ.) ElSENSCHITZ.

O. Stierstadt, NeueErscheinungenbeider Widerslandsanderung von Bi-Einkryslallen 
in  Magnelfeldern. Gekiirztc Wicdorgabe der C. 1933. I. 2224 referierten Arbeit. (Phy- 
sic. Rev. [2] 43. 577—79. 1/4. 1933. California Inst. of Technology, N or m a n  B r id g e  
Lab. of Physics.) L. ENGEL.

J. W. Harding, Die Anderung des Widerstands eines Halbleiters in einem Magnet
feld. Yf. wendet die Theorie von W il s o n  (C. 1932. I. 2816. 3391) auf das Problem 
der Anderung des elektr. Widerstandes von Halbleitern im Magnetfeld an. Die Theorie 
gibt dio Form der Feldstarkenabhangigkeit, das Vorzeichen der Temp.-Abhangigkeit 
u. dio GróBenordnung des Effektes ricktig wieder. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A 
140. 205—22. 1/4. 1933. New Zealand, Univ.) L. E n g e l .

S. J. Barnett, Die Suche nach einem neuen gyromugnetischen E ffekt: Magneli- 
sierung durch ein roliercndes Magnetfeld. Vf. bringt einen Permalloy- bzw. einen Fe- 
Stab in ein um die Stabachse m it 15000 Umdrehungen pro Sekunde rotierendes Magnet
feld von 15 Gauss. Die erwartete axiale Magnetisierung sollte einen Magnetomoter- 
ausschlag von 4 bzw. 15 cm bewirken, wahrend bei einer MeBgenauigkeit von ± 0 ,1  cm 
ein Aussehlag von nur 0,02 cm nach der falschen Richtung beobachtet wurde. Daraus 
muB man schlieBen, daB in schwachen Drehfeldern entweder keino merkliche Mit- 
drehung der Elementarmagnete erfolgt, oder daB, wenn eine solche Mitdrehung erfolgt, 
dio Jlolekularkrafte der axialen Einstellung unerwarteterweise einen groBeren Wider- 
gtand entgegensetzen, wenn das Magnetfeld an Stelle des Stabes rotiert. (Physic. Rev. 
[2] 43. 384. 1/3. 1933. Los Angeles, Univ. of California u. California Inst. of Tech
nology.) _ L. E n g e l .

S. J. Barnett, Dic gyronuignctischen Verhiillnisse fu r  Nickel und Kobalt. Vf. wieder- 
liolt seine Verss. (C. 1933. I. 188) u. bestatigt seine Angaben. (Physic. Rcv. [2] 43. 
384. 1/3. 1933. Los Angeles, Univ. of Cal. u. Calif. Inst. of Teehn.) L. E n g e l .

G. Tanunann und H. J. Rocha, Uber die Anderung der magnetischen Induktion 
bei konslanter Feldstarke durch Kaltbearbeitung und die Erliolung bcim Erhitzcn. Vff. 
untersuchen die Anderung der magnet. Induktion bei konstanter Feldstarke, (6,7 bis 
20 Gauss) vonF e, N i u. Fe—Ni-Legierungen durch Drahtziehen bei einer Querschnitts- 
verminderung um 96% u - die Erholung beim Erhitzen. Bei Fe nimmt mit waehsendcr 
Feldstarke dic durch die Kaltbearbeitung bewirkte prozentualo Anderung der magnet. 
Induktion stark  ab u. beginnt beim sukzcssiven Erhitzcn des harten Drahtes bei 180° 
abzunehmen. Wahrend bei 6,7 Gauss die Abnahme linear ist bis zur Erreichung des 
Wertes 0 bei 520°, treten in stiirkeren Feldern wenig ausgcpragto Wendepunkte der
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Erholungskurve boi etwa 300° auf. Bei Fe ist der prozcntualc EinfluB der Kaltbearbeitung 
auf die magnet. Induktion viel groficr ais auf den elektr. Widerstand u. die Erholung 
der magnet. Induktion beim Erhitzen erfolgt in einem etwas hoher gelegenen Temp.- 
Gebiet ais die des elektr. Widerstandes, wahrend die Erholung der H artę u. die Abgabo 
der durch die Kaltbearbeitung gespeicherten Energie nach TAMMANN u. M o iu tz  
(C. 1933. I. 2778) erst bei erheblich hoherer Temp. erfolgt. Beim N i ist der EinfluB 
der Kaltbearbeitung auf die magnet. Induktion groBer ais bei Fe u. hangt etwas 
weniger von der Feldstarkc ab. Die Erholung erfolgt zwischen 500 u. 700°, im gleichen 
Temp.-Bereich, in dem sich auch die Hartę unter Freiwerdcn von Warme erholt. Die 
Erholungskurve des Ni h a t Wendepunktc zwischen 590 u. 620°. Obwohl Ni bei 360° im 
harten wic im W'cichen Zustand seincn Ferromagnetismus verliert, ha t sich  bei 360° 
die magnet. Induktion noch gar nicht erholt u. beim Abkiihlen tr it t  der EinfluB der 
Kaltbearbeitung auf die magnet. Induktion in ungeschwachtcr Weise wieder auf. 
Die Erliolungskurven der magnet. Induktion von Fe—Ni-Legierungen mit 38—90% 
Ni-Geh., bei denen beim Erhitzen u. Abkiihlen der Ferromagnetismus in rcversibler 
Weise verschwindct u. wicderkchrt, zeigen 2 Wendepunktc, der eine zwischen 250 u. 340° 
stim m t ungefiihr m it dem des Fe iiberein, der andere zwischen 500 u. 600° m it dcm 
des Ni. Die durch Kaltbearbeitung bewirktc prozentualc Abnahme der magnet. 
Induktion zeigt bei einem Ni-Geh. von 70% ein ausgcpragtes Minimum, wahrend die 
prozcntualc Anderung des elektr. Widerstandes bei dcrselbcn Zus., der auch der hóchst- 
gelegene CuRIE-Punkt entspricht, ein ausgepragtes Maximum zeigt. Bei Ni-Stahlcn 
m it 0—35%  Ni, die ihren Ferromagnetismus crst bei erheblich hoherer Temp. ver- 
lieren ais er boim Abkiihlen wieder auftritt, ist die prozentuale Abnahme der magnet. 
Induktion nach einer Qucrschnittsverminderung um 96% bei einem Ni-Geh. von 0,
2, 5 u. 15% 72, 82, 19 u. —45. (Ann. Physik [5] 16. 861—64. 3/4. 1933. Gottingcn, 
In st. f. physikal. Chemie.) L. E n g e l .

A. Girard und G. Chaudron, Krystalline Systcme mikrokrystalliner Ferrioxydc. 
(Vgl. C. 19 3 3 . I. 2354.) Weitcrc Unterss. an vcrschicden dargestelltem Fe20 3 zeigen 
wieder, daB sich die Abhangigkeit der Magnetisierung von der Temp. stark m it der
Feinhcit der Krystalle andert. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 1 9 6 . 925—27. 27/3.
1933.) . L o r e n z .

F . Simon, Ube.r neue Verfahren zur Erzeugung extrem tiefer Temperaluren (mit 
Dcmonsirationen). Kurzer Bericht iiber einen Vortrag. Ein kleines, mit He von ca. 
100 a t gefiilltcs GefaB wird mit [H2] auf ca. 11° K  abgekiihlt u. therm. isoliert. Wenn 
He entweicht, sinkt die Temp. so stark, daB am Pb u. Zn alle Erscheinungen der Supra- 
leitfiihigkeit gezeigt werden konnen; das GefaB bloibt zu ca. 60% m it fi. Ho gefiillt. 
Temp.-Senkung durch Entmagnetisieren von tiefgekuhltem Gd-Sulfat wird bc- 
sprochcn; bei starken Feldern kann man wohl bis 0,l°K  gelangen. Jedc adiabat. Aus- 
dehnung von kondensiertem He gibt zwischen 25 u. 0 a t 30% Tcmp.-Erniedrigung. 
(Physik. Z. 34 . 232—33. 15/3. 1933. Brcslau, Tcchn. Hochsch., Physik.-chem.
Inst.) W. A. R o t h .

Riccardo Bigazzi, Eine auf die Zustandsubergdnge bezogene Slrukturkonslantc. 
Ausfiihrlichere Wiedergabc der C. 1933. 1. 912 ref. Arbeit. Aus einem Vergleieh der 
Beziehung K ' — T P/1000 p1, die den Berechnungen zugrundegelegt wird, m it der 
TROUTONschcn Regel ergibt sich, daB beim Obergang fl.—gasfórmig der „Komplcxi- 
ta tsfaktor" c u. die Werte li V2 (li =  latcnto Vcrdampfungswarme, V =  Mol.-Vol.) fiir 
Moll. beliebiger Struktur einander proportional sind. (Ind. chim ica 8 . 289—96. Marz
1933. Florenz.) R. K. Mu l l e r .

R. Hase, Messcn des Warmeiiberganges a u f fesle und fliissige Korper. Vf. beschreibt 
die Messung der Warmevertcilung in Feuerraumen mit einer Kugelsonde (geschwarztc 
Cu-Kugel, in dereń Mittelpunkt sich cin Thermoelement befindet), des Warmeiiber- 
ganges an festc Korper mit einer Plattcnsonde u. des Warmeiiberganges auf Metall- 
schmelzen m it einer runden Schwimmsonde. (Areh. Warmewirtsch. Dampfkessclwes. 
14. 92—94. ApriI 1933. Hannover, Techn. Hochsch., Lab. f. WarmemeBtcch- 
nik.) R. K. Mu l l e r .

A. Michels und A. J. J. Gerver, Eine Neubearbeilung der Kóhnstamm- 
Walstraschen Isothermenmessungcn. Vff. kombinieren ihre eigenen Messungen an 
Wasserstoff (C. 1 9 3 2 . I. 1996) mit denen von K o h n st a m m -W a l st r a  (1914) u. denen 
von S c h a l k w ijk  (1902). Die Normalvoll. bei den Messungen von 1914 werden ncu 
berechnet, wobei sich aus den Einzelwerten einer Messungsreihe gute tjbercinstim- 
mung ergibt (auch m it W a l st r a , Diss. Amsterdam 1914). Die p-VA-Wcrte werden fur
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20° bereehnet u. zwischen 0 u. 1000 a t linear interpoliert, bis 2300 a t linear extra- 
poliert. Dio Abweichungen zwischen p va  experimentell u. linear werden graph. dar- 
gestellt. Es ergibt sich eino ^^ -fo rm ig o  Kurve, dio sich fiir hohcre Drucke, wie zu 
erwarten, stark naeh untcn fortsetzt. F ur 18,5° werden die p • u.-i-Werte von KoiiN- 
STAMM-WALSTRA bis 2256 a t bcrechnct. (Ann. Physik [5] 16. 745. 3/4. 1933. Amster
dam.) W . A. R o t h .

H. Tanneberger, Einige Bemerlcungen iiber die Dampfdmckkurve des Diacelylens 
(Butadiins). Dio Literaturangaben streuen, wahrscheinlich ist der Polymerisations- 
grad die Ursache. Das P raparat des Vfs. ist durch pyrogene Spaltung von Methan 
im Lichtbogen u. fraktionierte Dest. bei tiefen Tempp. gewonnen. F. —34,8 bis —35,1°, 
Mol.-Gew. 49,6 s ta tt 50,0, Kp.;oo ca. 100°, Messung der Dampfdrucke stat. im Al- 
Block m it Pentanfiillung. Ein aus Bombenacetylen nach St r a u s  u. KOLLEK (1926) 
dargestelltes (Kp .;60 +10,3°) zeigt nur wenig andere Werte. (Wahrscheinliche Yer- 
unreinigungen Allen, Allylen u. Butadien.) Gemessen wird zwischen —84,8° (1,5 mm) 
u. + 9 ,8  (756 mm).

Dampfdruck fest in mm: log p =  9,9540—1897,56/2', 
fl. „ „ log p  =  7,7022—1361,42/2’.

Die Polymerisation beeinfluBt die Hóhe der Dampfdrucke nur w'enig. Der wahr- 
seheinlichsto W ert fiir den I ip .760 ist +10,3°. Fiir den F. folgt aus den beiden 
Formeln —35,0°, wahrend am reinsten Praparat aus C2H 2 —36,4° gemessen wurde. — 
Die mittlere molare Verdampfungswarme ist fiir festes Diacetylen 8,674 kcal, fiir fi. 
6,223 kcal, die Schmelzwiirme also 2,451 kcal. Nach KlSTIAICOWSKY bcrechnct sich 
die Verdampfungswarme beim Kp. zu 5,66 kcal. (Ber. dtsch. chem. Ges. 6 6 . 484—86.
5/4. 1933. Oppau, I.-G.) W. A. R o t h .

Hennaut-Roland, Bemerkung iiber die Konstanten des o- und m-Nitrololuols. 
Die Priiparate stammten von DE B e u l e  (C. 19 3 3 . I. 2675). o-Nitrotoluol: D4(: vac .: 
0° 1,182 29, 15° 1,167 81, 30° 1,153 21; Ausdehnungskoeff. 0,000 84; nHo15 =  1,548 84 
(iid15 =  1,548 59), Dispersion H ^ - H a =  0,023 39; dn/d t =  0,000 46—0,000 50; Molar- 
refraktionen ca. 0,18 zu lioch; ferner Viscositat, Capillarkonstanten u. Oberflachen- 
spannungen. — m-Nitrotoluol: D4,: vac.: 15° 1,161 76, 20° 1,157 12, 30° 1,147 66; 
Ausdehnungskoeff. 0,000 81; nnc15 =  1,548 62 (nc15 =  1,54892); Dispersion H#—H a =
0,024 44; d n /d t  =  0,000 44—0,000 49; Molarrefraktionen ca. 0,39 zu hoch; Viscositat 
Capillarkonstanten, Oberflachenspannung. Vergleicho m it den Werten friiherer For- 
scher, dio meist Gemische in Handen hatten. (Buli. Soc. chim. Belgique 42 . 80—84. 
Jan. 1933. Briissel, Bur. des Etalons phys.-chim.) W. A. R o t h .

A 3. K o llo id c h e m ie . C a p illa rc h e m ie .
Jerome Alexander, Die Natur des kólloidalen Zustandes und die Folgen der 

Unterteilung. Vf. gibt zunachst eine kurzo Ubersicht uber die ersten Anfiinge der 
kolloidehem. Technik u. Wissenschaft (A s c h e r s o n , Se l m i , So b r e r o , F a r a d a y , 
Gr a h a m ). Schon Gr a h a m  hatte erkamit, daB „kolloidal“  die Bezeichnung fiir einen 
Zustand ist, den Stoffe annehmen kónnen, dio auch in krystalloider Form bekannt 
sind. — Der kolloide Zustand ist allein definiert durch dio TeilchcngróGe. Dayon 
ausgehend leitet Vf. die wiehtigsten Eigg. der Koli. ab, z. B. dio Prinzipien ihrer Herst., 
die GróBe der Oberflaehe u. spezielle Grenzflachenwrkgg., Zusammenhang m it den 
echten Lsgg. u. den Suspensionen usw. AnschlieBend wird betrachtet der Begriff der 
Homogenitiit u. die Einteilungsprinzipien der Koli. Fiir die „Zone der maximalen 
Kolloidalitat“, das ist der TeilchengróBenbereich, in dem eine groBe Reihe von Stoffen 
ganz spezielle Eigg. zeigen, werden einige Beispielo gebracht. (Scientia [3] 5 3  (27).
165—80. 1/3. 1933. New York.) E r b e .

Vasile Petrescu, Ezperimentelle Unlersuchungen uherdic, Depolarisalion des Lichles, 
das durch kolloidale Losungen hindurchtrUl. Es wird eine Apparatur beschrieben, m it 
der die Depolarisation des Lichtes bei dem D urchtritt durch anorgan. kolloidale Lsgg. 
u. durch Suspensionen von V20 5 u. CaC03 gemessen wird. Die kolloidalen Lsgg. von 
Mangandioxyd, Aluminiumoxyd,Kieselsaure, Berlinerblau, Kupferferrocyanid, CdS, AgJ, 
Fe20 3, V20 5, ferner BREDIGsche Koli. von Fe, Cu u. Ag u. jiuch Kollargol depolarisieren 
das Licht nicht. Die Gelc von A120 3, Fe20 3, S i02 u. V20 5 depolarisieren dagegen das 
Licht, sind also anisotrop; allerdings nur unter bestimmten praparativen Bedingungen. 
So ist z. B. das AI20 3-Gel nur dann anisotrop, werrn es aus einem gealterten Sol her- 
gestollt worden war. Die Erscheinung, daB das Depolarisationsyermógen des Gels von 
dem Altcrungszustand des Sols abhangig ist, ist ziemlich allgemein, am starksten aus-



1 9 3 3 .  I . A s. K o l l o id c h e m ie . Ca p il l a b c h e m ie . 3 4 2 7

gepragt ist sie beim V20 5. An V20 6- u. CaC03-Suspensionen wird dio Abhiingigkeit des 
Depolarisationswinkels von dem Durchmesser der Teilchen untersueht; der Depolari- 
sationswinkel a  wachst nach folgender Gleiehung m it dem Partikeldurehmesser a = k-r2. 
Wenn die GróBe der Teilchen unter 0,0005 mm liegt, wird keine Depolarisation mchr 
beobachtet. Es wird schlieBlich die Brauchbarkeit der Formeln von P r o c o p iu  u . von 
POKROWSKI, die Abhiingigkeit der Depolarisation von der Konz. des Sols u. von der 
TeilchengróBo betreffend, an den experimentellen Resultaten gepriift. (Ann. sci. Univ. 
Jassy 17 . 15—69. Jan . 1933. Jassy, Lab. d’Electricite, Univ.) Ju z a .

J. Duclaux und Foumio Hirata, Eine Studie der Umioandlurigen der Oelatine.
I. Streuung von Licht. II. Ultrafiltration. Vff. machen die Annahme, daB Gelatinc aus 
2 Arten von Teilchen besteht, die sich ineinander umwandeln kónnen. Die eine Art 
von Teilchen streut das Licht nicht u. geht ungehindert durch ein Kollodiumultrafilter, 
wahrend die andere Art das Licht streut u. von einem Ultrafilter zuriickgehalten wird. 
Ais Argumente fiir die Berechtigung dieser Annahme fuhren Vff. an, daB eine Kaolin- 
suspension bedeutend starker opalesciert ais ein Gelatinesol gleicher Konz. u. daB bei 
der U ltrafiltration Konz.-Verschiebungen eintreten. Bei 20° zeigt ein Gel m it 21 g 
Gelatine im Liter fiir grunes Licht ein Maximum der Streuung bei ph =  5,0, wahrend 
das Sol bei 35° im pH-Bereich zwischen 3,5 u. 9 um so starker streut, je groBer das ph 
ist. Es gibt keine Gelatinelsgg., die das Licht nicht erheblich starker streuen ais es 
das W. tu t. Die Lichtstreuung nimmt zwar m it fallender Konz. ab, aber bedeutend 
langsamer ais diese, sogar auch nocli bei so kleinen Konzz. wie 0,01°/o. Beim tlbergang 
des Gelatinesols in das Gel tr i t t  keine diskontinuierliche Anderung der Lichtstreuung 
ein, so daB man annehmen muB, daB die beiden Vorgange voneinander unabhiingig 
sind. Vff. halten es fiir móglich, daB bei der Gelbldg. ein Teil der Teilchen ungeandert 
bleibt. Das vom Gelatinesol zwischen 27 u. 41° gestreute Licht ist blau, wahrend das 
vom Gel bei ph =  5,0 gestreute Licht weiB ist. Alkal. u. besonders saure Gele geben 
auch blaues Streulicht. Aus den angefiihrten Beobachtungen schlieBen Vff., daB dio 
Gelbldg. nicht auf eine VergróBerung des Teilchenvol. zuriickgefuhrt werden konne 
u. daB die beiden angenommenen Teilchenarten keine Umwandlungstemp. haben, 
sondem sich die Umwandlungszono iiber ein Vielfaches von 10° erstreckt. (J. Chim. 
physiąue 30 . 213—31. 25/3. 1933.) L. E n g e l .

A. J. Drinberg, Zur Frage der Theorie der Bildung von Celluloseestersolen. (Vgl.
C. 1 9 3 2 . I. 1504.) Besprechung der Arbeiten von Mu h l e n d a h l , Ma r d l e s , Ma r k  
u. FlKENTSCHER. Unters. des Einflusses von Temp., Konz. u. Dispersionsmittel bei 
der Bldg. von Celluloseestersolen sowie der Eigg. der gebildeten Sole (Diffusion, Mol.- 
Gew., osmot. Druck). — Die Solbldg. ist nach Vf. ein Peptisationsvorgang, der in einer 
Adsorption von Moll. des Solvatationsmittels an den Moll. des Celluloseestergels besteht. 
Dabei werden die kolloiden Gelpartikel in einem MaBe aufgeladen (die Ladung wurde 
kataphoret. gemessen), wrelches die Solbldg. gewiihrleistet. (Chem. J . Ser. B. J. angew. 
Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 428—44.
1932.) Gu r ia n .

O. Halpern, tjber eine thermalynamische Beziehung in der Theorie der Elektro- 
phorese. Obwohl das elektrokinet. Potential im allgemeinen nicht tliermodynam. ab- 
geleitet werden kann, ist die thermodynam. Behandlung der Bewegung eines Teilchens 
in einer FI. móglich, wenn diese Bewegung durch Adsorption geladener Molekule be- 
dingt ist. Auf diese Weise kónnen einige GesetzmaBigkeiten erklart werden, die dio 
elektr. Beweglichkeit von gel. Ionen mit der von Oberflachen verbinden, die von einer 
aus denselben Ionen bestehenden Adsorptionsschicht bedeckt sind. Dieselbe Methode 
diirfte auch auf die Behandlung der Stabilitat von Kolloiden anwendbar sein. (Physic. 
Rev. [2] 43 . 372. 1/3. 1933. New York, Univ.) L. E n g e l .

O. Wintersteiner und H. A. Abramson, Bas eleklrische Potential von amorphen 
und krystallinen amphoteren Oberflachen inFlussigkeiten. Vff. zeigen, daB die Ionisation 
von EiweiBmolekiilen durch Adsorption an einer Quarzoberflache nicht wesentlich 
geandert wird. Es haben namlich die gel. Proteinionen u. mkr. sichtbare Quarzteilchen, 
dereń Oberflache von einem adsorbierten Film des Proteins bedeckt sind, p rak t. dio 
gleiche elektr. Beweglichkeit. Vff. untersuchen die Mitbewegung von /Tww/inkrystallen 
m it amorphem Insulin (adsorbiert oder in kolloidaler Lsg.) im elektr. Felde. Beim 
isoelektr. Punkt des amorphen Insulins ist die Krystallobcrflache negativ geladen. 
Daraus schlieBen Vff., daB die polaren Gruppen auf der Krystalloberflache in diesem 
Falle so orientiert sind, daB eine Ionisation in derselben A rt wie im adsorbierten Protein 
nicht móglich ist. Durch gecignete Wahl der Bedingungen kann man erreichen, daB
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amorphes Insulin eine Adsorptionsschichfc auf der Oberflache von Insulinkrystallcn 
bildet u. damit der Krystalloberf lacho die elcktrokinet. Eigg. des gel. oder amorphcn 
adsorbicrten Insulins gibt. (Physic. Rev. [2] 43. 372—73. 1/3. 1933. Columbia 
Univ.) L. E n g e l .

N. K. Adam, Die Strulclur von Oberflachenfilmen. XVII. y-Oxyslearinsaure und 
ihr Lacton. (XVI. vgl. C. 1933. I. 32.) y-Osystearinsaurelacton bildet auf W., vcrd. 
Saure u. verd. Alkaii einen kondensierten Film, der bei sinkcndem Oberflachendruck 
einem Flachenbedarf von 29-10_16qcm pro Mol. zustrebt. Der Lactonring scheint 
einen etwas ldeineren Flachenbedarf zu haben ais der Cyclohexanring des Cyclo- 
hexanols u. der Film des Lactons ist viel starker komprimierbar ais der des Cyclo- 
hexanols. y-Oxystearinsaure bildet bei Raumtemp. u. dariiber einen fl. expandierten 
Film, der nahe bei 0° in einen kondensierten iibergeht. DaB diese Umwandlungs- 
temp. um ca. 36° tiefer liegt ais bei Stcarinsaure, fuhrt Vf. auf die Anziehung der OH- 
Gruppc durch das W. zuriick. Durch Kompression wird die Kohlenstoffkette gc- 
streckt u. die OH-Gruppc dabei vom W. abgehoben. y-Oxystearinsaure bildet auf 
alkal. Lsgg. ebenso wie die anderen Fettsauren einen gasformigen Film. Auf 1-n. 
NaOH wird das Lacton in monomolekularer Ele. verscift, was aus dem zeitlichen An- 
stieg des Flaclienbedarfes geschlossen wurde. Bei einem Oberflachendruck von 1,5 Dyn/ 
cm ist bei 17,5° nach 2,4 Min. u. bei 32° nach 1 Min. die Halfte des Lactons verseift. 
(Proc. Roy. Soc., London. Ser. A 140. 223—26. 1/4. 1933. London, Univ. Coli., W il l ia m  
R a m s a y  Lab. of Inorganic and Physical Chemistry u. Imperial Chemical Industries 
Ltd.) L. E n g e l .

Hugh Nicol, U ber ein ungewohnliches Beispiel regionaler Sedimentalion. Nach 
besonderen Methoden erkaltenc Cellulosesuspensionen zeigen bei der Sedimentation 
zunaehst Banderungcn auf, welche wahrscheinlieh orthokinet. Ursprungs sind. Nach 
ciniger Zeit ergeben sich Streifungen, welche aus etwa 1 cm voneinander entfernten 
Schichten bestehen, die von vollkommen klaren Zonen voneinander getrennt werden. 
Der EinfluB des Lichtes, der Gestalt des GefaBes, der Verdiinnung wurde untersucht. 
Die Ursache der Streifung ist in dem Anhaften von Gasblasen an faserigen Tcilchen zu 
suehen, wodureli Unterschiede des spezif. Gew. zwischen den Celluloseteilehen u. der 
sio umgebcnden Fl. entstehen. (Kolloid-Ż. 58- 302—05. 1932. Rothamsted expcri- 
mental Station, Abt. f. Bakteriologie.) G u r ia n .

Augustin Boutaric, Einige Bemerkungen iiber den EinfluP von verunreinigenden 
Salzen au f den osmotischen Druck von kolloidalen Losungen. Theoret. Arbeit. Vf. bc- 
rechnet den EinfluB von Salzen auf den Unterschied zwischen dem osmot. Druck einer 
kolloidalen Lsg. u. dem ihres Ultrafiltrates auf Grund des DoNNAN-Gleichgewichts. 
(J. Chim. physiąuo 30- 181 — 85. 25/3. 1933. Dijon, Univ., Lab. do Chimio 
Physiąue.) L. E n g e l .

Augustin Boutaric und Jean Ratelade, Bhythmische Fallung in Gelen unter 
Spannung. Ein Cellophanband wird gespannt u. mit 0,5°/oig. K 2Cr20,-Lsg. befeuchtet. 
Nach Trocknung wird das untere Ende des Bandes — immer noch unter Spannung — 
in eine 8°/0ig. AgN03-Lsg. getaucht; die Zugriehtung ist senkrccht zur Oberflache. 
Nach 24 Stdn. erscheinen auf dem Bad auBerhalb dor Lsg. parallel zur Oberflache 
rote Bander von Ag,CrO.,. Der Abstand der Bander wird um so groBer, je gróBer der 
Abstand von der Oberflache ist; sie lósen sich auf in eine Anzahl roter Flccken, dereń 
GroBe m it wachsendem Abstand von der Oberflache zunimmt. Die Flccken besitzen 
die Form einer Ellipse, dereń groBe Achse parallel zur Zugriehtung liegt. — Ahnlicho
Erscheinungen erha.lt man, wenn die Zugriehtung des Cellophanbandes parallel zur
Oberflache der A gN03-Lsg. liegt; in diesem Falle liegt auch dic groBe Achse der ellipt. 
Fleeken parallel zur Fl.-Oberflache. (C. R. hebd. Seanccs Acad. Sci. 196. 692—93. 
6/3. 1933.) L o r e n z .

B. Bruns, E. Pos, A. Gorodetzkaja und F. Perelman, Uber die aktiven Zeniren 
a u f der Oberflache aktińerter Kohle. (Chem. J .  Ser. W. J . physik. Chem. [russ.: Cliirni- 
tscheski Shurnal. Sscr. W. Shurnal fisitscheskoi Chimii] 3. 97—105. 1932. Moskau, 
IvARPO\Y-Inst. f. physikal. Chemie. — C. 1933. I .  2660.) K l e v e r .

P. Jacquet, Die Adsorption von Kolloiden a u f metallisclien Oberfldchen und ihr 
Einflu/3 au f die Haftfesligkeit elektrolytischer Niedcrschlage. Bei Elektrolyse in Ggw. 
von Kolloiden haften die Ndd. auf der Elektrode nur schlecht. Vf. fiihrt dics auf die 
Existenz einer Kolloidschicht auf der Oberflache des Tragers zuriick. Um diese Annahme 
zu stiitzen, untersucht Yf. die Abseheidung von Cu auf Cu, das kurze Zeit in eine Koll.- 
Lsg. eingetaucht wird. Proteinę u. Peptone setzen die Haftfcstigkeit stark herab,
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Gummi u. Dextrin wirken sehr wenig. Diese Einteilung ahnelt der friiher bei der 
Unters. von Spannungen (vgl. C. 1933. I. 1102) gefundenen. Dio Wrkg. der Konz. 
der Koll.-Lsg. auf dio Haftfestigkeit wird untersucht. Die Dauer der Beriihrung des Cu 
m it der Koll.-Lsg. ist prakt. ohne EinfluB. Die Koll.-Schicht auf der Cu-Oberflacho ist 
durch sd. W. nicht zu entfernen. — Metallograph. Unters. der Ndd. auf der Koll.- 
Schicht zeigen keine Anderung des Metallkornes auf. (C. R. liebd. Sćances Acad. Sci. 
196. 921—23. 27/3. 1933.) L o r e n z .

D. Balarew, Uber die innere Adsorption in  Kryslallsalzen. V. (IV. vgl. C. 1932.
I. 2824.) Vf. fiihrt eine Reilie eigener u. fremder Beobachtungen an, welche die Annahme 
stutzen, daB das thermodynam. Gleichgewicht im krystallinen Zustand bei einer kolloid- 
dispersen Struktur des letzteren vorliegt. Diese Annahme laBt sich aueh durch theoret. 
Uberlegungen, die Oberflachenspannung kleinor Krystalle betreffend, stutzen. Es 
wird versucht, die angcfiihrten Beobachtungen den vom Vf. vcrtretenon Anschauungen 
iiber das thermodynam. Gleichgewicht im krystallinen Zustand, dio Aggregation eines 
Realkrystalls u. dam it die Theorie der inneren Adsorption einzuordnen. Es werden 
unter anderem besprochen: Topochem. Rkk.; Verss., Atomstaub zu erzeugen; die rót- 
liche Farbung mancher Krystalle, dio Unabhangigkeit des cliom. Gleichgewichts in 
einem fest-fest-gasfórmig- System von der Oberflaclie der beiden festen Phasen, das 
Altern frisch zerriebener Krystallpulver, moderno Theorien iiber Krystallwachstum u. 
Krystallbau u. dio Rolle des W. bei den Rkk. im krystallinen Zustand. (Kolloid-Beih. 
37. 180—214. 15/2. 1933. Sofia, Inst. f. organ. Chem., Univ.) J u z a .

B. Anorganiselie Chemie.
Th. VOn Fellenberg, Vorkommen und Bedeulung des Jods in der Natur. Bericht 

iiber eigene Yerss. im Zusammenhange. Uber Einzelheiten vgl. Original. (Chem. 
Weekbl. 30. 250—58. 1/4. 1933. Bern.) G ro s z f e łd .

W. N. Skworzow, Uber die indicatorischen Umwandlungen des Schwefelstickstoffs. 
In  Weiterfiihrung der Unterss. yon WOSNESSENSKI (C. 1929. I I .  1514) iiber den 
S tN t ais lndicator bei der Best. von Sauren in nichtwss. Lósungsmm. verschiedener D E . 
wird die Anwendbarkeit dieser Methode zur Best. von Ozalsaure u. Bernsleinsdure bei 
Anwendung von A., CC14, Toluol +  A. u. Bzl. +  A. ais Lósungsmm. untersucht. Wenn 
auch die erhaltenen Resultate nicht an die Genauigkeit der sonst iibliehen Methoden 
heranreichen, so werden doch prakt. brauchbare Ergebnisse erhalten. — Es zeigt sich 
weiter, daB die Indicatorenumwandlung des N4S4 nicht ais ein Resultat einer Gleicli- 
gowichtsverschiebung der hellgelben Form in eine strukturell von ihr versehiedeno 
blaue Form des N.jS,, aufzufassen ist, sondern in der Bldg. einer blauen Anlagerungs- 
verb. m S4N4-nC2R 5ONa zu suchen ist. Bei der Abspaltung bzw. Bindung des Alko- 
holats (z. B. durch Sauren) verschwindet die Farbung, wahrend bei Zusatz eines Uber- 
sehusses von Alkoholat die Farbung wiedor auftritt. (Chem. J . Ser. A. J .  allg. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtscliei Chimii] 2 (64). 569—75.
1932.) .. K l e v e r .

Paul-Remy Gennete, Uber die Existenz des Elements 87. Vf. diskutiert dio 
Verss., die zur Auffindung des Alkalimetalls der Ordnungszahl 87 unternommen worden 
sind. Obwohl róntgenspektr. Unterss. u. die magnetoopt. Unterss. von A l l is o n  u. 
M itarbeitern (C. 1932. II. 1752. 2338 u. friiher) auf die Existenz des Elementes hin- 
deuten, hiilt Vf. weitere experimentello Bestatigungen fiir nótig. (Buli. Soc. chini. 
France [4] 53. 140—44. Febr. 1933.) 1 L. E n g e l .

M. Picon, Darstellung und Eigmsclwften von Thallolhiocarbonat. Spezifische 
Beaktion a u f Thallium. Deekt sich inhaltlich m it der C. 1933. I. 1919 ref. Arbeit. 
(Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [2] 15- 56— 61. 15/2. 1933. Paris, Fac. de Phar- 
macie.) Lo r e n z .

Paul Remy-Gennete, Unłersuchungen iiber die Erdalkalihydride. Vf. beschreibt 
die Reindarst. von Li, Ca, Sr u. Ba durch Vakuumdest. u. die Darst. in fein verteiltem 
Zustand durch explosive Zers. der Azide. Entgegen den Angaben von E p h r a im  u . 
Mic h e l  (C. 1922. III . 420) stellt Vf. fest, daB der Dampfdruck p  von CaH,,-Ca- 
Gemischen nur von der Temp. u. nicht vom Mischungsverhaltnis abhangt. E ph r a im  
u. Mic h e l  maehten den Fehler, daB das fliichtige Ca die Móglichkeit hatte, sich an 
k. Stellen des App. niederzusehlagen, was Yf. dadurch yerhindert, daB er das Ca in 
ein geschlossenes Fe-GefaB tu t, das ein diinnwandiges Fenster hat, welches zwar H 2, 
aber nicht Ca-Dampf durchlaBt. Aus seinen Befunden schlieBt Vf. auf die Nicht-
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existcnz des melirfach angonommenen CaH. Unterss. zwischen 815 u. 965°, einem 
Gebiet, in dem das verwendete Ca fl. war, ergeben folgende empir. Formel: log p =
0.0091799 T  — 8,503 (T  =  absol. Temp.). Die hieraus berechneten Bildungswarmen
von CaH2 liegen zwischen 46000 u. 50000 kal./Grad, wahrend Berechnung aus dem 
NERNSTschen Theorem 40000—41000 kal./Grad gibt. Ba reagiert schon bei Raumtemp. 
mit H2. (Ann. Chim. [10]. 19. 263;—352. Marz 1933. Strasbourg, Univ., Faculte des 
Sciences.) ' L. E n g e l .

N. Petin, M. Cłiigerowitsch und E. Gaissinowitsch, Untersuchung der Prozesse 
der Abbindung und Erhdrlung von Kalk-Diatomitlosuwjen nach der Leilfdhigkeitsmethode. 
Es wurde die Kinetik des Abbindens u. der Erhiirtung von Kalk-Diatomitmischungen u. 
der EinfluB von Beschleunigern (CuS04 u. Alaun) durch Best. der elektr. Leitfiihigkeit 
bei der Alterung untersucht. Es zeigte sich, daB die Leitfiihigkeit nicht nur vom  
Alterungsgrad, sondern auch vom °/0-Geh. des Gemisches an W., von der Vers.-Temp. u . 
von der Ggw. von „Katalysatoren" abhangig ist. In  allen Fallen wurden charakterist. 
Knickpunkte auf den Leitfahigkeitskurven beobachtet, die nicht bei den Kalk-Ton- 
mischungen auftreten. Die Leitfiihigkeit andort sich um so selmeller, je lióher die 
Temp. ist. Al-Alaun besehleunigt den ProzeB der Leitfiihigkeitsanderung, ohne dabei 
den Charakter des kinet. Verlaufes zu andern. Bei unveriindertem °/0-Geh. des W. 
des Rk.-Gemisches sinkt die Leitfiihigkeit nicht so schnell ab wie bei der ungehinderten 
Verdampfung des W., zeigt jedoch gleichfalls den charakterist. Knickpunkt der Leit- 
fiihigkeitskurve. Bei 30— 31° sind alle Prozesse im Rk.-Gemisch, die zu einer Ver- 
iinderung der spezif. Leitfiihigkeit fiihren, in 15 Tagen prakt. beendet. Die Abbinde- u. 
Erhiirtungsprozesse sind in den Kalk-Diatomitgemischen allem Anschein nach irrever- 
sibel. Ein einmal yerfestigtes Gemisch erleidet keine Veranderung mehr bei nach- 
folgender Bearbeitung m it W. (Chem. J . Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. A. Shurnal obsehtschei Chimii] 2 (64). 614— 29. 1932. Moskau.) K l e v e r .

Harold Simmons Booth und Dorothy Gordon Pierce, Die Chemie des 
Berylliums. V. Organische Berylliumverbindungen. (IV. vgl. C. 1932. II. 3921.)
1. Be-Salze organ. Sauren werden rein dargestellt durch doppelte Umsetzung der 
Ba-Salze der Sauren m it BeSO.,. p-Toluolsulfonsaures Bo [CęH4-(CH3)S03]2Be, 
Zers. -Punkt 318,5°. — p-XylolsuIfonsaures Be, [C6H3(CH3)2S03]2Be, krystalllsiert 
aus W. m it 5 Mol Rrystaliwasser, das bei 140° vollstandig abgegeben wird. Trocken 
zers. es sich bei ~330°. — 2-Chlortoluol-5-sulfonsaures Be, [C0H3(CH3)(C1)- S 0 3]2Be. 
Zers.-Punkt ~390°. — Benzolsulfonsaures Be, (C6HsS 0 3).,Be, Zers.-Punkt 359°. —

CHs CHS C8II6 C,jH 6 “CII3 c h 3

Ć - O - B e - O - Ó  C - O - B e - O - Ć  C - O - B e - O - Ć
11 II II II I II
OH (JH C—H UH C—li  C—H
ó = o  0 = C  C = 0  0 = 6  C = 0  C = 0
C6H6 1 Ó„H5 C6H6 2 Ć6H5 OCjH6 3 ÓC,II5

2-Nitrotoluol-4-sulfonsaures Be, [C,,H3(CH3) (N02)S03]2Be, zers. sich bei 274°. — 
m-Nitrobenzolsulfonsaures Be, [C6H4(N02)S03]2Be, F. 204°. — Die Salze sind in W.,
A., Aceton u. li. Eg. U., wl. in CS2, CC14, Bzl. u. iilinUchen. —- II. Be-Benzoylacetonat (1) 
laBt sich leicht gewinnen bei tropfenweiser Zugabe von Be(N03)2, gel. in móglichst 
wenig A., zu der aquivalenten Menge Benzoylaceton, gel. in móglichst wenig A. Beim 
Ri-ystalhsieren aus Toluol werden groBe monoldine Rrystalle erhalten. Wl. in W. u. A.,
1. in organ. Losungsmm. u. konz. Sauren; F. 210,2—2 1 1 ,2°. — Be-Dibenzoylmethan (2). 
Eine w. Lsg. von Be(N03)2 in móghchst wenig A. wird zu einer w. Lsg. von Dibenzoyl- 
metlian getropft; nach Krystallisieren aus A. lange, schwach gelbe, monokline Nadeln, 
F . 214—215°. — Be-Ąthylacetoacetat (3). Acetessigester wird m it feuchtem Be(OH)2 -f  
wenig A. yerriihrt; F. 60,6—61,1°. (J . physic. Chem. 37. 59—78. Jan. 1933. Clevela~nd, 
Ohio, Western Res. Univ., Morley Chem. Lab.) L o r e n z .

Harold Simmons Booth und Virgil D. Smiley, Die Chemie des Berylliums.
VI. Reaktion von Schwefeldiozyd mit organischen Beryllhnnrerbindungtn. (V. ygl. 
yorst. Ref.) Vff. hatten beobachtet, daB Berylliumacetylacetonat in der K alte S 0 2 
aufnimmt (C. 1932. I . 2585). Es wird nun untersucht, wie ahnliche Verbb. sich gegen 
S 0 2 verhalten, u. was die Druck—Vol.-Beziehungen iiber die N atur der Rk. aussagen. 
Die Unters. wird mitteLs Barobiirette zur Messung der Drucke u. Voll.durchgefuhrt. 
Beim Kp. des S 0 2 sind die Acetate von Ba, Cu, Pb u. Na, Na-Formiat, Ammonium- 
oxalat u. -tartrat, Al- u. Mg-Athylaeetoacetat sowie Na-Acetylacetonat in SO„ unl. u.
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reagieren anscheinend auch nicht mit S 02. Geringe Losliehkeit oder Rk. wird beobach- 
te t bei Be- u. Mg-Benzoylacetonat, Benzophenon u. Harnstoff. Loslich sind Be-Acetyl- 
acetonat, bas. Be-Acetat, Be-Athylacetoacetat u. Acetamid. Die weitere Unters. 
ergibt, daB Be-Acetylacetonat u. Be-Atliylacetoacetat m it S 0 2 eine Mol.-Yerb. im 
Verhaltnis 1 : 1 bildon. Erstere [Be(CH3COCHCOCH3)2] lost sich in uberschiissigem 
S 0 2 u. besitzt bei 25° einen Dampfdruck von etwa 73 cm. Letztere [Be(CH3COCH- 
C0C00C2H,;)2] bildet m it uberschiissigem S 0 2 eino kolloido Lsg., die beim Abpumpen 
von S 0 2 zunachst zu einem Gel erstarrt, das dann bei weiterem Abpumpen die Mol.- 
Yerb. in festem Zustand abscheidet; der Dampfdruck betragt etwa 80 cm. — Schemat. 
Konst.-Formeln der Mol.-Verbb. werden angegeben. (J. physic. Chem. 37. 171—81. 
Febr. 1933. Clevoland, Ohio, Western Res. Univ., Morley Chem. Lab.) L o r e n z .

B. Th. Tjabbes, Uber die Konstitution der roten Perchromate. Es wird gezeigt, 
daB die magnet. Susceptibilitat des roten Perchromats K sCrOs (■/ =  3,98-10“ °, ent- 
sprechend 8,54 Magnetonen) entscliieden auf die Funfwertigkoit des Cr in dieser Verb. 
hindeutet, wahrend die yielfach angenommene Sechswertigkeit ais widerlegt betrachtet 
werden muB. DaB nicht der peroxyd. Sauerstoff den Paramagnetismus yerursaclit, 
konnte durch magnet. Messungen an lotem Zinkammoniakmolybdat, Zn(NH3)4Mo08, 
das sechswertiges Mo enthalt, nachgewiesen werden. Diese Yerb. ist, den Voraus- 
setzungen gemaB, diamagnet. (■/ =  —0,25-10~6). (Z. anorg. allg. Chem. 210. 385—88. 
11/3. 1933. Groningen [Holland].) K l e v e r .

Pierre Duprat, Ober einige aus Feiro- und Ferricyamcassersloffsaure und Aldehyden 
und Ketonen gebildełe Kornpleze. Nach einer Besprechung fruherer diesbzgl. Arbeiten 
beschreibt Vff. einige Komplexe aus H4Fe(CN)6 u. H3Fo(CN)8 [ =  H4X u. H 3X] u. 
verschiedenen Aldehyden u. Ketonen. Darst. aus fl. Verbb. ohne Verdunnungsmittel, 
aus festen in PAe.-Lsg. Die Komplexe sind unschmelzbar u. unsublimierbar, unl. in 
PAe. (Kp. <  70°), Bzl. u. Chlf. u. werden durch A. u. Aceton in gemischte Komplexe 
verwandelt. Alkalien u. konz. H 2S04 bewirken Zers. Durch W. werden die Komplexe 
nur wenig angegriffen. Die H.,X-Komplcxe sind in reinem Zustand farblos u. werden 
bei 130° blau. Die H 3X-Komplexe sind frisch gefiillt rotlich, nach Waschen u. Abpressen 
griinlich u. zersetzen sich beim Erwarmen u. beim Trocknen im Vakuum. Erm ittlung 
der Zus. durch Hydrolyse u. Best. des Ketons oder Aldehyds mit Hydroxylamin oder 
Phenylhydrazin. — H4X - K  o m p 1 e x e. Formaldehyd, Cliloral u. Acrolein geben 
keine N dd.; bei Acrolein deutet aber das Verschwinden des Geruches auf dio Bldg. 
einer Verb. Acetaldehyd u. Paraldehyd geben H 4X - f  V2CH3-CHO. Onanlholverb. 
C,H140  +  H 4X. Benzaldehydrerb., C6H 5-CHO -|- H 4X, Krystalle aus A. Anisaldehyd, 
Zimtaldehyd u. Phenylacetaldehyd geben ebenfalls Ndd. Cilraherb., C10H 16O +  
H 4Fe(CN)„. Furfuroherb. C5ł f40 2 +  H4, etwas gi'aue Krystalle aus A. Acetonrerb. 
2,5C3H60  +  H 4X, zers. sich bei langem Aufbewaliren im Vakuum u. riecht dann nach 
Phoron. Methyldthylkelcnwcrb., offenbar nicht einheitlich. Diathylketonrerb. 2CGH 10O +  
H 4X, Krystalle. Butyromerb., IOystallc. Methylbenzylketon gibt nur wenig, Dibenzyl- 
keton keinen Nd. Campherrerb. 2C10H lcO +  H 4X, aus den Komponenten in W., Chlf., 
CS2 oder CC14 aus A. umkrystallisierbar; die Mutterlaugen enthalten die Verb. C,0H ,0O -(- 
H 4X. Fenchonterb. 2C10H10O +  H4X, aus A. m it 1C2H 5 • OH, nach Trocknen im Vakuum 
C10HleO +  H 4X. Menthonverb. 2C10H laO +  H4X. Camphenilonterb. 2CI0H 14O -f- 
H4X -j- 2H„0, gibt im Vakuum 1*/2H 20  ab. Benzalcampher u. Furfurylidencampher 
geben keine Verbb. —  i / 3fe(C'iV)0 gibt Komplexe m it Camplier (2C10H 16O +  H3X +  
V2H 20), Fenchon (2C10H ItO +  H3X +  2H20), Mentlion (2C10H ]80  +  H3X +  H ,0), 
Benzaldehyd (C7H 60  +  H3X +  4 7 2H 20 ), Furfurol (68,9% H 3X), Camphenilon, Zimt
aldehyd, Phenylacetaldehyd, Acetaldehyd, Onanthol, Citral. Die Verbb. krystalhsieren 
in  Tafeln. (Buli. Inst. Pin [2] 1933. 17—24. 36—37. 15/2.) Os t e r t a g .

A. Korvezee, Studien iiber das Zentrifugieren tcm Polonium. Nach der Methode 
von CHAMIE u . Gu il l o t  (C. 1930. II. 1034) untersucht Vf. die Zentrifugierbarkeit 
von Po in saurer u. alkal. l ig .  verschiedener Konz. u. unter Zusatz von yerschiedenen 
Elektrolyten. Bei nicht besonders Torbehandeltem W. sind die zentrifugierbaren 
Mengen wechselnd, nahern sich aber deutlich einem Grenzwert, bei besonders reinen 
Lsgg. kann anfanglich nichts zentrifugiert werden, nach langerem Stehen ist das Po 
wieder teilweise zentrifugierbar. Bei den anderen Verss. unter Zusatz von Sauren, 
Basen u. Elektrolyten wurde festgestellt, daB der zentrifugierbare Anteil bei einer be- 
stimmten Konz. des Zusatzes ein Maximum besitzt. (J . Chim. physique 30. 130—139. 
25/2. 1933.) _ Gu n t h e r .

Elisabeth Rona, Verdampfungsversuche an Polonium. (Vgl. C. 1933. I. 1599.)
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Verss. iiber die Herst. von starken Po-Priiparaten m it der Destillationsmethode u. m it 
verscliiedenen Metallen ais Unterlage haben gezeigt, da (3 wcitaus die besten Ausbeuten 
m it Pd ais Unterlage u. H 2 zu erreichen waren. Nach L a n g m u ih  hangt bei radioakt. 
Elementen die Verdampfungsgescliwindigkeit von der Zahl der in einem bestimmten 
Zcitpunkt vorhandenen Atome des radioakt. Kórpers ab. Zur Unters. der Verdampfung 
werden durch Destillation hergestellte Praparate benutzt. Ais Unterlage wurden Au, 
P t u. Pd gewahlt. Die Yerfliichtigung des Po von der Unterlage erfolgte in der Weise, 
daB ein gemessenes P raparat in einem evakuierten Quarzrohr durch elektr. Erhitzung 
auf eine bestimmte Temp. gebracht wurde. Durch Kontrollmessungen wurde die Temp. 
im Quarzrolir ermittelt. Dio Verdampfungskurven, die in Abhangigkeit von der Temp. 
aufgcfiihrt worden sind, zeigen untereinander einen iihnlichen Verlauf. Naclidem etwa 
90% Po abdest. sind, beginnen die Kurven umzubiegen. Die letzten Prozente lassen 
sich schwer entfernen, was wahrscheinlich seinen Grund in einem Eindringen des Po 
in die Unterlage hat. Die Kurve, die m it Pd erhalten wurde, konnte nur bis zu 1050° 
verfolgt werden. Zusammenfassend ergeben die Verss., daB das Po von Pd bei bedeutcnd 
hoherer Temp. (um 800°) verdampft wie von Au u. P t (300—500°), was m it dem ab- 
weichenden Verh. des Pd von anderen Metallen gegen H 2 in Zusammenhang gebracht 
wird. Alte u. neuhergestellte Praparate auf Au zeigen viel gróBere Abweichungen von- 
einander wie ahnliche Praparate auf Pd, was m it einem m it der Zeit erfolgten E in
dringen des Po in die Au-Unterlage erklart werden kann. (S.-B. Akad. Wiss. Wien 
Abt. I I  a. 141. 533—37. 1932. Wien, Inst. fiir Radiumforschung.) G. SCHMIDT.

H. Remy und G. Laves, Uber Chlorokomplexsalze des einwerłigen Kupfers. Durch 
Unterss. iiber die Existenzbereiche von Kupfer(I)chlorokomplexverbb. m it organ, 
substituierten Ammoniumbasen u. durch statist. Auswertung der in der L iteratur be- 
schriebenen Doppelchloride wird die an anderen Chlorokomplexen (vgl. C. 1933. I. 
2663) gefundene Beziehung zwischen relativer Bildungsenergie u. Hiiufigkeit von 
Komplexen m it bestimmten Koordinationszahlen bestatigt. Die mehrkernigen Kom- 
plexverbb. wurden bei der Berechnung der Haufigkeit in der Weise mitberiicksichtigt, 
ais wenn sie aus Gemischen einkemiger Verbb. bestanden, jedoch wurde in diesen 
Fallen den Haufigkeitszahlen nur das halbe Gewicht beigelegt. — Die Yerbb. werden 
im allgemeinen aus HCl-haltiger alkoh. Lsg. in einer C02-Atmosphare dargestellt. Sie 
sind sehr luftempfindlich u. werden leichter oxydiert ais reines CuCl. — Methylammo- 
niumdichlorocupraat, [GH3-NH3] [CuCl2], aus alkoh. Lsg. im Molverhaltnis CuCl: 
CH3NH3CI =  1 :1 , fast weifie Krystallchen, F. bzw. Zers.-Punkt 87—90°. — Methyl- 
ammoniumtriehlorocupraat, [CH3 .NH 3]2[CuC13], aus wss.-salzsaurer u. alkoh. Lsg. im 
Molverhaltnis 1: 2 u. 1: 3, silbergraue Blattchen, F. 89—90°. — Dimethylammonium- 
trichlorodicupraat, [(CH3)2NH2] [Cu2Cl3], aus wss. u. alkoh. Lsg. im Molvcrhaltnis 
CuCl: (CH3)2NH 2C1 =  1: 1 , diinne weiBe Nadeln, F. 129— 130°. — Dimethylammo- 
niumdichlorocupraat, [(CH3)2NH2] [CuCl2], aus alkoh. Lsg. im MoIverhaltnis 1 : 2 u. 
1 :3 , feine weiBe Nadeln. — Trimethylammoniumtrieblorodicupraa,t, [(CH3)3NH] 
[Cu2Cl3], aus alkoh. Lsg. im Molverhaltnis CuCl: (CH3)3NHC1 =  1 : 1 , feine weiBe 
Nadeln, F. etwa 145°. — Trimethylammoniumtrichlorocupraat, [(CH3)3NH]2[CuC13], 
aus alkoh. Lsg. im Molverlialtnis 1: 2 u. 1 :3 , weiBe, sehr hygroskop. Krystalle. — 
Tetramethylammoniumtrichlorodicupraat, [(CH3),,N] [Cu2Cl3], aus alkoh. Lsg. im Mol- 
yerhaltnis CuCl: (CH3).,NC1 =  1: 1, feine weiBe Nadeln, F. 230°. — Tetramethyl- 
ammoniumtrichlorocupraat, [(CH3)4N]2[CuC13], aus alkoh. Lsg. im Molyerlialtnis 1 : 6, 
F. 112— 115°. —- Aus Lsgg. im Molverhaltnis 1 :2  u. 1 :3  seheiden sich wahrscheinlich 
Gemische der beiden Verbb. ab. (Ber. dtsch. chem. Ges. 66 . 571—76. 5/4. 1933. H am 
burg, Uniw, Chem. Staatsinst.) LEYSER.

T. Karantassis und L. Capatos, Vber Germaniumtetrajodid und seine Einwirkung 
a u f Urotropin und Kaffein. Ein Praparat von GeJt  war, iiber einen Monat der Luft 
ausgesetzt, in eine stark braune, klebrige M. iibergegangen, u. diese lieferte m it W. eine 
rotbraune Lsg. u. einen weiBen, krystallisierten Riickstand von (?e./2. — Vermischt man 
Chlf.-Lsgg. von Ge.J4 u. Kaffein, so entsteht ein krystalliner Nd. von GeJit 4 
weleher sich an der Luft unter J-Abspaltung zu einem gelben Pulver zers. — Ebenso 
m it Urotropin mkr. Nadeln von GeJit 4 C'c/ / 12iV4. (Buli. Soe. chim. France [4] 53. 
115— 16. Jan . 1933. Saloniki, Univ.) L indenbaum .

Anna Maria Malan-Nelson, Titan und seine Yerwendung in Industrie und 
Therapie. Sammelbericlit iiber Ti-York. u. dereń Aufarbeitung zu Ti-Salzen, Rkk. desTi, 
seine Best. u. Verwendung in der Gliihlampen- u. Farbenindustrie, sowie in der Therapie 
zu Salben u. dgl. (G. Farmac. Chim. Sci. affini 82 . 51—63. Febr. 1933.) Gr im m e .
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F. Rosenblatt und A. Schleede, Ober die Isomerie der Dicldorodiamminplatine. 
Ausfiihrliche Mitteilung iiber dio C. 1933. I. 2382 referierte Arbeit. (Ber. dtseh. chem. 
Ges. 66 . 472—77. 5/4. 1933. Leipzig, Chem. Lab., Univ.) Le y s e r .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
J. S. De Lury, Tliermische Geschichte der Erdkruste. Auf Grund yerschiedener 

Erwagungen, die im Referat nicht einzehi mitgeteilt werden kónnon, kommt Vf. zu 
der Auffassung, daB die therm. Geschichte der Erdkruste in hohem MaBe abweiclit 
yon der Geschichte des Erdganzen. Dio Isogeothermen yerlaufen in der Kruste sehr 
unregelmaBig, werden aber mit zunehmender Tiefe yermutlich glatter. Der Warme- 
yerlust des Erdinnern durch Leitung nach der Oberfliicho laBt sich wahrscheinlich besser 
m it dem kleinsten in der Kruste gemessenen Temperaturgradientcn berechnen ais mit 
dem mittleren. Uberhaupt scheinen dio A n d c r u n g  des Gradienten von Ort zu 
Ort ii. die A r t  des Warmeyerlustes von groBerer geolog. Bedeutung zu sein, ais die 
abgeleiteten Warme me n g o n. Dio Deformationsyorgange in der Kruste werden im 
Zusammenhang m it der Konyektionshypotheso (HOLMES) u. m it der Annahme von 
isostat. flioBendon Schichten besprochen. (Trans. Roy. Soc. Canada. [3] 26. Sect. IV 
277—88. Mai 1932.) Sk a l ik s .

C. J. van Nieuwenburg, Diecliemische Zusammensełzung der Erde. Vortrag iiber 
den gegenwartigen Stand des Problems, kuryemnaBige Darst. der Atomhaufigkeit 
nach Ordnungszahlen u. tabellar. Ubersicht, Wandlungen im Begriff der „Seltenheit": 
Cu u. Y, Sc, Br u. Sn kommen in jeweils etwa gleichen Mengen vor, V ist etwas haufiger 
ais Cu. (Chem. Weekbl. 30. 278—80. 15/4. 1933.) R. IC. Mu l l e r .

Wm. D. Urry, Radioaktivitałsmessungen. I. Der Radiumgelw.lt der Keweenaio 
Basalte und einiger Begleitmineralien. II. Das Yorkommen von Radium, Uran und 
Kalium  in der Erde. I. Vf. bestimmt nach der Methodo yon P a n e t h  u . K o e c k  (C. 1931.
II. 2187) in Zusammenarbeit mit F. Paneth den Radiumgeh. yon 23 Gesteinen u. 
Mineralien der Kupferbergwerke yon Kcewenaw Point. „Plateau Basalt" gibt einen 
Mittehvert von 1,29-10~13 g Ra pro g. Der Ra-Geh. der Begleitmineralien in den Cu- 
Adern deutet darauf hin, daB bei der Mineralbldg. das Uran nicht beim gediegenen 
Cu yerbleibt, dessen Ra-Geh. unter der Nachweisgrenze (10~ 15 g Ra) liegt. II. Unter 
Beriicksichtigung der Angabcn von W a s h in g t o n  (C. 1925. II. 460) iiber die Ver- 
teilung der Elemente in der Erde berechnet Vf. die Verteilung von Uran u. Ra in den 
yerschiedenen Schalen der Erde unter Verwendung der neuesten Ra-Bestst. in Ge
steinen, Eisen- u. Steinmeteoriten. Der mittlere Urangeh. der auBersten Schalen ist 
bctrachtlich niedriger ais in alteren Berechnungen angegeben. Um dies in tlberein- 
stimmung zu bringen mit den Angaben von H o lm es  iiber die Warmeausstrahlung 
der Erde, muB angenommen werden, daB auch in den tieferliegenden Schichten 
noch radioakt. Substanzen yorkommen. Vf. bercchnet unter Verwendung eines plau- 
siblen Th- u. K-Geh., daB noch bis zu einer Tiefe von 65 km in der periodit. Schale 
akt. Materiał yorhanden ist, was sehr gut iibereinstimmt m it der Theorie von HOLMES 
iiber Konvektionsstrome in den unteren Schalen. (Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 68 . 
Nr. 4. 125—44. Marz 1933. Baltimore Md., Konigsberg, Pr. u. Cambridge, Mass.) Gu.

Kenneth K. Landes, Ursprung und Klassifikalion der Pegmalite. (Forts. von
C. 1933 .1. 2665.) Die Pegmatite werden analog der Einteilung von H a r k e r  u . P a l a c h e  
eingeordnet m it dem Unterschied, daB eine Unterteilung in einfache u. komplexe 
Typen stattfindet. Einfache Typen sind solche, bei denen keine hydrothermale Ver- 
drangung unter Absatz seltener Mineralien stattfand. Bei den komplexen sauren 
Pegmatiten setzten sich in der hydrothermalen Phase dio Elemente Li, F , Be, B, P, 
Graphit, seltene Erden Erze u. Quarz ab, bei den mittelsauren seltene ALkalimineralien, 
Calcit, radioakt. Mineralien u. Sulfide u. bei den bas. Pegmatiten dio Calcit-Apatit- 
Phlogopitphase ab, wobei unter sauren Magmen solche m it freiem Quarz yerstanden 
werden. (Amer. Mineralogist 18. 95—103. Marz 1933.) E n s z l in .

L.-J. Spencer, Die Entstehung der Teklite. Vf. pflichtet der Ansicht yon 
L a c r o ik  nicht bei, wonach die Tektite durch Zusammenschmelzen von Meteorit- 
material in der Atmosphare wahrend des Falls entstanden u. dann nach dem Fali infolge 
rascher Abkuhlung zu Glas erstarrt sein sollen. Die Tektite bestehen aus unreiner 
glasiger S i0 2 u. haben sich wahrscheinlich beim Fali groBerer Meteorite aus dem Materiał 
des Erdbodens infolge der siarken Warmeentbindung beim Aufprall der iMeteorito 
durch Anschmelzen yon Quarz u. anderen. Verunreinigungen desselben gebildet. Da

XV. 1. 226



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

das geschmolzene (Juarzglas sohr widerstandsfahig gegen chem. u. thermale Ver- 
witterung ist, sind bei alten Meteoriten haufig nur noch dio Tektitbomben erhalten 
geblieben, wahrend die eigentliehon Meteorite der Verwitterung anheimgefallen sind. 
(C. R . hebd. Sćanees Acad. Sci. 1 9 6 . 710—12. 6/3. 1933.) E n s z l in .

L.-J. Spencer, Ein neuer Eisenmełeorił aus der Ndlie von Kyanculta, Siidauslralien. 
(Unter Mitarbeit von M. H. Hey.) (Vgl. vorst. Ref.) Der Eisenmeteorit wog 3,24 kg 
ii. war bei der Auffindung erheblich angewittert. Im Anschliff sind Kornchen u. 
Knóllehcn von Troilit zu erkennen. Die Reichenbachlamellen zeigen angewitterte 
Stellen, welche auf Lawrencit zuruckzufuhrcn sind. Das Eisen ist sehr hart u. enthalt 
breite Kamacitbander, welche W idmanstattensehe Figuren zeigen. Daneben sind 
sehr schmale Taenitbander u. Plessit zu erkennen. D. 7,735. Zus. 90,57% Fe, 7,30% 
Ni, 0,39 Co, Spur Cu, 1,12 S, kein P, Spur Cl, 0,13% C u. 0,22% Unl. (Minerał. Mag. 
J .  minerał. Soc. 23 . 329—33. Marz 1933.) E n s z l n .

W. Campbell Smith, Steinmeleorite von der Suwahib, Arabien. Die Fundpunkte 
von 3 verschiedenen Steinmeteoriten werden beschrieben. (Minerał. Mag. J .  minerał. 
Soc. 23 . 334—36. Marz 1933.) E n s z l in .

[ru ss .]  M. N. Dobrochotow, O. P. Gorjatznowa, E . A. Fałkowa, L. I .  Pankul und D. N.
Utechin, Eisenerze von Sigasino-Komarowsk u. Insersk. Ufa: Basclik. Geolog. Trust
1933. (59 S.) Rbl. 2.50.

D. Organische Chemie.
A. D. Petrow, D. N. Andrejew und B. A. Tschaplygin, Zur Darstellung ton  

n-Heptan und 2,2,4-Trimelhylpentan. Die Darst. des bei der Priifung der Antiklopf- 
eigg. fl. Brennstoffe benotigten n-Heptans iiber Methylamylearbinol (durch Dehydra- 
tation zu Hepten u. Hydrierung des letzteren) oder uber Onanthol ist fur Betriebs- 
yerhiiltnisse zu umstandlich. Schwierig gestaltete sich auch die Gewinnung des KW- 
stoffs aus den Heptanfraktionen von Grosnyj-Erdól. — Zur Herst. von Diisobutylen 
nach M a l b o t  (C. R. hebd. Sćanees Acad. Sci. 108 [1889]. 957) aus Isobutylalkohol 
arbeitet man zweckmaCig unter Druck ( 1 1 -std. Erhitzen von Isobutylalkohol m it ZnCl2 
auf 300°); die Ausbeute an Diisobutylen betrug 5,3%, gegen 2,3% bei Normaldruck. 
Erhitzen von Isobutylalkohol m it FeCl3 (300°, 6 Stdn., 10% FeCl3) ergibt 4%  eines 
nicht ganz reinen Diisobutylens vom Kp. 101—104°, D.20., 0,7459, n c 17 =  1,409. Die 
Hydrierung einer durch Polymerisation von Craekgasen liergestellten Diisobutylen- 
fraktion vom Kp. 100— 110° bzw. 102—104° bzw. 101— 104°, welche nur nach sorg- 
faltiger Entfernung des S moglich war, ergab ein ziemlich reines Isooctan (2,2,4-Tri- 
methylpentan). (Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 573—80. 1932. Akademie der Wiss.) S c h ó x f .

G. Collin und T. P. Hilditch, Uber die durch Oxydation von cis- und trans- 
A s‘w-Ocladecenylalkohol (Oleyl- und Elaidylalkohol) gebildeten isomeren 9,10-Dioxy- 
octadecylalkohole. Oleyl- u. Elaidylalkohol (oder ihre Acetate) wurden m it H 20 2 in Eg. 
oxydiert; erstcrer lieferte einen 9,10-Dioxyoctadecylalkohol vom F. 82°, letzterer einen 
solchen vom F. 125— 126°. Sodann wurden die sauren Phthalate der ungesatt. Alkohole 
m it alkal. KM n04-Lsg. nach der Vorsehrift von Ła p w ORTH u . Mo ttr a JI (C. 19 2 5 .
II . 1844) oxydiert; jetzt lieferte Oleylphthalat den Alkohol l25—126°, Elaidylphthalat 
den Alkohol 82°. Die Verhaltnisse liegen hier ebenso wie bei Ol- u. Elaidinsaure (C. 19 2 6 .
I I .  2155.19 2 8 . II . 1548): Das tiefer schm. Dioxyderiv. entsteht bei der H 20 2-Oxvdation 
der cis-Athlenverb. u. bei der alkal. KM n04-0xydation der trans-Athyle"nverb.; das 
hóher schm. Dioxyderiv. umgekehrt. Die von A n d r e  u. FRANęois (C. 19 2 7 . II. 1939) 
erhaltenen Resultate sind naeh A l b i t z k y s  Beobachtungen auf die Verwendung von 
.Ag-Acetat zuriickzufuhren; das Prod. vom F. 92° (statt wie oben 82°) war wohl ein 
Gemiseh beider Alkohole.

V e r  s u c h e. Darst.- von Oleyl- u. Elaidylalkohol durch Red. von Ólsaure- u. 
Elaidinsauremethylester m it Na u. A. Ersterer wurde auch aus den Spermolalkoholen 
durch fraktionierte Dest. isoliert. — 9,10-Dioxyoctadecylałkohole, C18H380 3. Lsg. von 
5,6 g Oleyl- bzw. Elaidylalkohol in 50 eem Eg. bei 95° allinahlich m it 10 cem Perhydrol 
versetzt, nach 2 Stdn. in NH^OH gegossen, ausgeathert, Prod. m it alkoh. KOH ge- 
kocht, um etwa gebildetes Acetat zu yerseifen, u. m it PAe. gewaschen, um gesatt. 
Spermalkohole zu entfernen. Die Acetate der Alkohole wurden ebenso oxydiert. Aus 
A. Blattchen, F. 82—82,5° bzw. 125—126°. — Darst. der sauren Phthalate mit Phthal-
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sauroanhydrid in Pyridin (3 Tage); mit W. verd., angesauert u. ausgeathert. Oxydation:
6 g Phthalat in 3 1 W. mit G g NaOH gel., bei 0° Lsg. von 14 g KM n04 in 500 ccm W. zu- 
gegeben, nach. 15 Min. m it NaH S03 u. vcrd. H ,S 0 4 entfarbt, ausgeathert, Rohprod. mit 
alkoh. KOH verseift usw. (J. chem. Soo. London 1933. 246—48. Marz. Liverpool, 
Univ.) L in d e n b a u m .

C. K. L iang, Uber die additiven Eigenschafłen der sekunddren a,a.'-Diaceiylen- 
alkohole. Zur Darst. dieser kaum bekannten Alkohole, R-G ■ G-CH(OII)-C • O- R, gelit 
man von den eehten Acetylencn aus, welche man nach B o u r g u e l  (C. 1925. I I . 715 
u. fruher) darstollt; vgl. auch B er t  (C. 1925. II. 1271). Man fiihrt die Acetylene (tJber- 
schuC) m it C2H 5MgBr, welches yóllig verbraucht werden muB, in ihre BrMg-Deriw. 
iiber u. setzt diese (2 Moll.) mit 1 Mol. Ameisensaureathylester wie ublich um. — 
Undecadiin-(4,7)-ol-(G) oder Dipentinylcarbinol, Cu H i60 , K p .19 138—139°, D .204 0,9145, 
nn20 =  1,480 51, Md =  50,97 (ber. 50,05). Tridecadiin-(5,S)-ol-{7) oder Dihexinyl- 
carbinol, C13H 20O, K p .I5 155—156°, D . 104 0,9086, nu 19 =  1,479 12, Md =  59,90 (ber. 
59,25). Peniadecadiin-(6,9)-ol-(8) oder Diheptińylcarbinol, C15H 240 , K p .5 150—151°,
D . ls 4 0,9028, no 18 =  1,477 65, Md =  68,94 (ber. 68,46). Hepladecadiin-(7,10)-ol-(9) 
oder Dioctinylcarbinol, Cn H 280 , K p .8 192— 193°, D .224 0,8788, no22 =  1,473 73, Md =  
79,29 (ber. 77,67). Trikosadiin-(10,13)-ol-{12) oder Diundecinylcarbinol, C23H40O,
F . 24°, D .214 0,8688, no24 =  1,471 76, Md =  107,2 (ber. 105,3). 1,5-Diphenylpenladiin- 
(l,4)-ol-(3) oder Diphenathinylcarbinol, Cl7H ł20, F. 69— 70°, Md =  74,50 (ber. 71,09), 
schon von J o t s it c h  (Buli. Soe. chim. France 34 [1905]. 181) beschrieben. 1,5-Di-p- 
tolylpentadiin-(l,4)-ol-(3) oder Di-[p-tolyldthinyl]-carbinol, C19H i60 , F. 95—96°, Md =  
86,54 (ber. 80,30). l,5-Di-[asymm. m-xylyl]-pentadiin-(l,4)-ol-(3) oder Di-[asymm. 
m-xylyldthinyl]-carbinol, C21H 20O, F. 93—94°, Md =  104,32 (ber. 89,50). Diese Alkohole 
sind 1. in organ. Solvenzien, unl. in W. Auffallend sind die hohen Exaltationcn der 
Mol.-Refr. bei den aromat. Ałkoliolen u. besonders die starkę Wrkg. der kernstandigen 
CH3-Gruppen, fiir welche vorlaufig keine Erklarung gegeben werden kann. — Wenn 
die Verb. R 'C  • C-MgBr nicht frei von C2H5MgBr ist, so entstehen auBerdem Diiithyl- 
carbinol u. ein Aeetylenathylcarbinol, C M s-OH(OH)G ■ C- R. Von letzteren wurden 
erhalten: Octin-(4)-ol-(3) oder Athylpentinylcarbinol, CgH u O, K p .19 75—76°, D .204 0,8835, 
nu20 =  1,456 07. Decin-(4)-ol-(3) oder Athylhcptinylcarbinol, C10H 18O, K p .15 100— 102°,
D .204 0,86 94, nD20 =  1,454 57. Dndecin-(4)-ol-[3) oder Athyloctinylcarbinol, Cn H 2()0 , 
K p .4 96—97°, D .204 0,8624, nn20 =  1,45 3 7 7. Diese Alkohole konnen auch aus Propion- 
aldehyd u. R-C-C-M gB r oder R- C- C- Na  dargestellt werden.

V e r h .  d e r  D i a c e t y l e n a l k o h o l e :  1. Durch ICMn04 in schwefelsaurer 
Lsg. wird die zentrale alkoh. Gruppe zu C02 u. H 20  oxydiert; z. B. liefert Diphen
athinylcarbinol nur Benzoesaure. Mit Ozon entstehen Ozonide, welche durch W. in dio 
Sauren R -C 02H u. Tartronsiiure gespalten werden. — 2. Durch H 2S04 in Eg. werden 
die Alkohole zers. Sie addieren nur 1 Mol. HgCl2; dureh Hydrolyse dieser Verbb. en t
stehen a-Acetylen-f}'-ketonalkohote. Alkoh. KÓH hydratisiert die Alkohole zu a,a-Di- 
ketonalkoholen, welche schwaeh sauer sind. — Verb. Gn H„tOCl2Hg. Durch 8-std. 
Sehiitteln von Diheptinylcarbinol mit 20%ig. alkoh. HgCl2-Lsg. Hydrolyse m it sd. 
HC1 oder Oxalsaure ergab nur harzige Prodd. — Verb. CUH ^O C lJlg . Aus Diphen
athinylcarbinol, aueh bei 1 -std. Kochen. — l,5-Diphenylpentin-(l)-ol-(3)-on-(5), C6H5' 
C • C-CH(OH)-CH2-CO-C6H5. Durch 4-std. Koehen der vorigen m it 15%ig. HC1. 
Gelbliche Nadeln, F. 96—97°. KMn04-Oxydation ergab nur Benzoesaure. — Verb. 
Cn H20OCl2Hg. Aus Di-[asymm. m-xylyliithinyl]-carbinol. Das Hydrolysenprod. 
konntc nicht erhalten werden. —■ l,5-Diphenylpentanol-(3)-dion-(2,4), (C6H 6’CH2- 
CO)2CH-OH. Diphenathinylcarbinol m it 12%ig. alkoh. KÓH 12 Stdn. gekocht, mit 
W. verd., vom Harz dekantiert u. mit HC1 neutralisiert. Aus Lg. gelbe ICrystalle,
F. 131°. KM n04-Óxydation ergab nur Phenylessigsaure. -  l,5-Di-[asymm. m-xylyl]- 
pentanol-(3)-dion-(2,4), C2IH 240 3, aus Lg. gelbe ICrystalle, F . 180°. Mit KM n04 asymm. 
m-Xylylessigsiiure (F. 102°). — 3. Nach dem Verf. von BOURGUEL (C. 1928. I. 672) 
sollte es moglich sein, die Diacetylenalkohole zu den Diathylenalkoholen zu hydrieren. 
Verss. m it dem Di-[p-tolylathinyl]-carbinol ergaben jedoch einen Athylenaeetylen- 
alkohol, einen Monoathylcnalkohol u. einen gesatt. Alkohol. Der Katalysator ist dem- 
nach etwas zu akt. fur die Diacetylenalkohole, u. auBerdem werden die beiden 3-faehen 
Bindungen nicht gleiehzeitig hydriert, so daB der Diathylenalkohol nicht erhaltlich ist.

—  Gemisch von 10 g Di-[p-tolylathinyl]-carbinol, 50 cem Essigester u. 60 ccm koli. 
Pd-Lsg. (0,5 mg Pd pro ccm) hydriert, nach Aufnahme von 1800 ccm H  ausgeathert, 
Prod. aus Lg. bei — 10°, dann bei Raumtemp. wiederholt umkrystallisiert. Der wl. Teil
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war l,5-Di-p-tolylpentanol-(3), (CH3 C6H 4 CH2 CH2)2C H -0H , Nadeln, F. 96°, in- 
different gegen H, Br u. HgCl,. Der zl. Teil war l,5-Di-p-tolylpenten-(l)-in-(4)-ol-(3), 
0H 3' • C„H4 • CH : CH• ćH(OH) • C | C• C0H 4 • CH3, u. zwar wahracheinUch dio trans-Form, 
Krystalle, F. 94°, lichtbestandig; nahm in Chlf. 3,15 Atonie Br auf; reagierte kaum mit 
alkoh. HgCI2. Dest. des óligon Kestes ergab l,5-Di-p-tolylpenten-(l)-ol-(3), C19H 220, 
K p ,4 180— 182°, wahrscheinlich die cis-Form; nalim schwer Br auf; reagierte nicht mit 
alkoh. HgCl2; ging bei langerem Belichten in Krystalle vom F. 93° u. gleicher Zus. iiber, 
offenbar die trans-Form. (Buli. Soc. chim. France [4] 53. 33—41. Jan . 1933.) Lb.

C. K. Liang, Ober die alkoholischen Eigenschaften der sekunddren a,a.'-Diacetylen- 
alkohole. (Vgl. yorst. Ref.) 1. Die OH-Gruppc der Alkohole wurde mittels (C2H5)2Zn 
in iith. Lsg. quantitativ bcstimmt. — 2. E s t e r  u. A t h e r .  6-Bromundecadiin-(4,7), 
Cu H ,5Br. Aus Dipentinylcarbinol, PBr3 u. Pyridin in sd. absol. A. (5 Min.). Kp.,, 126 
bis 127°, D . 184 1,1657, n D18 =  1,491 70, MD =  56,49 (ber. 56,40), an Licht u."Luft 
schnoll braun. — S-Chlorpeniadecadiin-[6,9), C15H 23C1. Durch Eintropfen von iith. 
SOCl„-Lsg. in iith. Lsg. von Diheptinylcarbinol +  Pyridin. Kp.s 130—133°, D . 184 0,9237, 
nu 19 =  1,484 77, Md =  73,76 (ber. 71,89). — Dioctimjlcarbinolacetat, Cj9H 30O2. In  Ggw. 
von Pyridin m it CH3-C0C1 in sd. A. (10 Min.). Kp.g 188--189°, D .264 0,8855, i i d 2g =
1,466 92, Md =  87,09 (ber. 87,06). — Di-[j)-tolyldthmyl]-carbiiwldiphenylcarbamat, 
C32H 250 2N. Carbinol in Pyridin mit Diphenylcarbamidsaurechlorid 4 Stdn. im sd. 
W.-Bad erhitzt, in W. gegossen. Aus A. Krystalle, F. 154°.- — Dioctinylcarbinolathyl- 
dthcr, CJ9H 320 . Carbinol m it NH2Na in A. bis zur beendcten NH 3-Entw. gekocht, ein- 
geengt, Bzl. u. C2H5Br zugefiigt u. 4 Stdn. gekocht. K p .6 165—166°, D .224 0,8600, 
no22 =  1,464 14, Md =  88,6 (ber. 87,03). — 3. O x y d a t i o n .  Die Alkohole werden 
durch Cr03 (geringer UberschuB) m it guten Ausbeuten zu den entsprechenden Ketonen 
oxydiert. — Dioctinylkelon, C17H 260 . 5 g Carbinol in 5 g Eg. gel., essigsaure Lsg. yon 
0,74 g Cr03 allmahlich zugegeben, in W. gegossen, ausgeathert, m it Dicarbonat ge- 
waschen usw. Ausbeute 4,2 g. Gelbliche, viscose FI., K p .5 155—158°, D . 174 0,8869, 
nu 17 =  1,476 08, Mp =  77,92 (ber. 76,73). Semicarbazon, C18H 29ON3, Krystalle, F. 305° 
(Zers.). — Diphenathinylketon, Cn H 10O. Aus 7 g Carbinol m it 1,1 g Cr03. Ausbeute
6,2 g. Aus Lg. gelbliche Nadeln, F. 64—65°. — 4. Vf. hat die von M e e rw e in  u . 
S ch m id t (C. 1925. I I .  2314), ferner S h a n k la n d  u . G om berg (C. 1931. I. 1284) be- 
schriebene Red. von Aldehyden u. Ketonen durch Mg-Alkoholate auf die Diacetylen- 
alkohole zu iibertragen versucht. Diheptinylcarbinol m it C2H5MgBr in A.-Bzl. bis zur 
beendeten C2H 6-Entw. gekocht, Benzaldehyd zugefiigt u. wieder 1  Stde. gekocht. 
Isoliert wurden Benzylalkohol u. ein nicht destillierbares Harz, offenbar gebildet dm'ch 
dic kondensierende Wrkg. des C6H, • CH2 • OMgBr auf das zu erwartende Diacetylen- 
lccton. Bei einem 2. Vers. wurde nur 20 Min. gekocht; je tzt konnte neben Benzaldehyd 
u. Benzylalkohol auch etwas ■ Diheptinylkeion ais Semicarbazon, C16H 25ON3, F. 290° 
(Zers.), isoliert werden. (Buli. Soc. chim. France [4] 53. 41—47. Jan. 1933. Lyon, 
Fac. des Sc.) L indenbaum .

I. G. Lakomkin, O. S. Urbanskaja und E. D. Olschewskaja, Die katalytische 
Ozydalion des Propylalkohols. Bei der Herst. von PropionałdeJiyd durch katalyt. Oxy- 
dation von Propylalkohol ha t sich gezeigt, daB der absol. Alkohol stets groBere Mengen 
ungesatt. KW-stoffe ergibt. Deshalb wurde fiir die Verss. ein Gemisch yon 76,3%

■ C3H7OH u . 23,7% H 20 , D .21 0,860, verwendet. Das W. beteiligt sich an der Rk. u. 
spielt nicht die Rolle eines Schutz- oder Aktmerungsmittels. Das nach Aussalzen 
resultierende, untrennbar sd. Gemisch yon Propylalkohol u. W. enthalt weniger W., 
ais dem molelcularen Gemisch entspricht u. kaim fiir die Aldehydgewinnung m it W. 
auf D .21 0,860 yerdiinnt werden. Ais Katalysator fur dio Oxydation des Alkohol-W.- 
Gemisches eignet sich am besten Cu, dessen Oberflache durch Oxydation u. 
Red. angerauht wird u. das durch etwas CuO aktiyiert wird. Hochstaus- 
beuten an Propionaldehyd werden erzielt auf Cu-Katalysatoren bei 400—420°, 
auf CuO bei 340°. Letztere Temp. ist auch die giinstigste bei Anwendung 
yon etwas CuO enthaltendem Cu ais Katalysator. Allzu langsames Durchleiten der 
C3H 7OH-W.-Dampfe durch den Katalysator fuhrt zu Zerss. des gebildeten Aldehyds.

•Neben der Hauptrk. der Aldehydbldg. unterliegt der C3H 7OH der Dehydratation u. 
der Aldehyd der Zers. zu KW-stoffen. Im  sauren Teil des Destillats wurden CH3COOH

■ u. C2H 5-C02H gefunden; ferner bildet sich mitunter Methylathylacrolein, entstanden
■ durch Crotonkondensation des Propionaldehyds; das Prod. wird dann weiter zu Essig- 
u. Propionsaure, Methyliithylketon u. C02 oxydiert. Beim Uberleiten von Propion- 
aldehyddampf u. Luft iiber den Cu-Katalysator bei 280—340° bildeten sich nur geringo
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Mengen Propionsaure. Die Zers. des Aldehyds beginnt bei 280° u. verlauft yorwiegend 
unter Abspaltung von CO. Die Oxydation des Aldehyds in der fl. Phase zu Propion
saure wird am zweckraaBigsten mit einem 0 2-Strom in Ggw. von Mn-Propionat aus- 
gefuhrt. Geringe Wassermengen sind auch bei dieser Oxydationsrk. erforderlich. 
Osydation des Aldehyds m it 0 2 unter Druck war weniger erfolgreich, ais Durchleiten 
eines 0 2-Stromes. (Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 581—603. 1932.) S c h ó n f e l d .

Shu Furukawa, Stereochemie aliphatischer Ketozime. Das Oxim des dem sok. 
Alkohol Ginnol aus den BliŁttern von Gingko biloba cntsprechenden Ketons 
Ginnon, das ais Nonacosanon-(IO) erkannt worden ist, gibt bei der BECKMANNschen 
Umlagerung n-Eicosansaure-n-nonylamid (F u ru k a w a , C. 1932 . II . 3901). Dieses 
Resultat steht im Gegensatz zu allen bisherigen Befunden bei der Umlagerung aliphat. 
Ketoxime. Eine erneute Unters. der Rk. ergab, daB die Umlagerung nach 2 Richtungen 
verlauft u. neben dem genannten Prod. auch Decylsaure-n-nonadecylamid liefert; 
das 1. c. beschriebene Saureamid vom F. 83,5—84° erwies sich trotz des scharfen F. 
ais Gemisch der beidęn Amidę. Hiernach konntc man annehmea, daB Ginnonoxim ein 
Gemisch von syn- u. anti-Form darstellt, dessen Bestandteile sich wegen der groBen 
Ahnlichkeit der an das Carbonyl gebundenen Gruppen schwer trennen lassen. 
Eine Bestatigung dieser Ansicht ergab sich aus dem Befund, daB Athylpentadecyl-, 
Athylheptadecyl- u. Propylpentadecylketoxim sich in zwei Formen trennen lieBen. 
Keines der untersuchten Oxime gab die von R a ik o w a  (C. 1 9 2 9 . II . 418) angegebene 
Farbrk. m it FeCl3. — Vf. bewirkte die Umlagerungen durch H 2S 0 4 in Eg. Methyl- 
pentadecylketoxim gibt viel Pentadecylamin u. eine Spur Palmitinsaure. Auch Methyl- 
undecylketoxim gibt hauptsachlich Undecylamin u. nur wenig Laurinsaure. Hiernach 
ist der Unterschied in der Wrkg. von PC15 u. von Eg.-H2S 0 4 nicht so groB wie H o u b en  
(Ber. dtsch. chem. Ges. 35 [1902]. 3587) angenommen bat. Athylpentadecylketoxim 
existiert in 2 Formen, F. 58—59° u. 44—45°; beide Formen liefern bei der Umlagerung u. 
nachfolgenden Verseifung Pentadecylamin u. Palmitinsaure, aber in yerschiedenen 
M engenverhaltnissen. Walirscheinlich erfolgt neben der BECKMANNschen Um lagerung  
auch gegenseitige Umwandlung der beiden Formen. Ganz analog yerhalt sich Athyl- 
heptadecylketoxim, dessen beide Formen bei 52,5— 53,5° u. 64—65° schm. Die beiden 
Propylpentadecylketoxime schmelzen bei 26,5—27,5° u. bei 43,5— 44,5°. Die einzelnen 
Stereoisomeren sind recht bestandig u. zeigen auch bei langerem Erhitzen uber den F. 
keine Veriinderung. Diese Bestandigkeit steht im Widerspruch zu Annahmen von
E. H u c k e l  (C. 1 9 3 0 . I . 2997) u. von W. H u c k e l  u . Sa c h s  (C. 19 3 2 . II . 3390).

V e r s u c h e .  Bei der Umlagerung von Oinnonoxim u. Verseifung des erhaltenen 
Amids (F. 83,5—84°) m it alkoh.KOH entstanden n-Eikosansaure C19H39-C02H (Tafeln 
aus PAe., F. 75,5— 76,5°), n-Decylsaure (F. 30—31°), n-Nonadecylamin (2C19H41N +  
H 2PtCl6, gelbe Tafeln aus A.) u. Nonylamin (HCl-Salz, Tafeln; 2C„H21N +  PtCl.1( 
gelbe Tafeln aus A.). — Palmiton, F. 83—84°. Oxim, F. 59—60°. Das Oxiin reagiert 
kaum m it PC15 in A.; es liefert mit H 2S04 in Eg. Palmitinsaurepentadecylamid C31HB3ON, 
Tafeln aus A., F. 92—93°. Daraus mit alkoh. KOH Palmitinsaure (F. 61,5—62,5°) u. 
Pentadecylamin (HCl-Salz, Tafeln; 2CI5H3lN -f  H 2PtCl6). — Methylpentadecylkelon,
F. 47—48°. Oxim C17H 35ON, Nadeln aus A., F. 73— 74°. Gibt bei Behandlung mit 
H 2S 0 4 in Eg. u. nachfolgender Verseifung m it alkoh. KOH Pentadecylamin u. eine 
Spur Palmitinsaure. — Mełhylundecylkeloxim C13H 2;ON, Prismen aus A., F. 56—57°. 
Gibt bei Umlagerung u. Verseifung Undecylamin (HCl-Salz, Krystalle; 2CnH25N +  
H„PtClc) u. eine Saure vom F. 41—42°. — Athylpentadecylkeion C18H 360 , aus Palmityl- 
chlorid u. (C2H6)2Zn. Tafeln aus A.-A., F. 52,5—53°. Hóherschm. Oxim  Cj8H 37ON, 
Nadeln aus A., F. 58—59°. Niedrigerschm. Oxim C18H37ON, Nadeln aus absol. A.,
F . 44— 45°, leichter 1. ais das hóherschm. Bei Behandlung m it Eg.-H2S04 u. Verseifuńg 
der entstandenen Amidę (F. 62—63° bzw. 63,5— 64,5°) liefern beide Oxime Pentadecyl- . 
amin (2C15H33N +  H 2PtCl6, gelbe Tafeln aus A.); daneben erhalt man aus l g  des 
hóherschm. Oxims 0,1 g, aus 1,5 g des niedrigerschm. Oxims 0,5 g Palmitinsaure. — 
Athylheptadecylketon C20H40O, aus Stearylehlorid u. (C2H 5)2Zn, Tafeln aus A., F. 59,5 
bis 60°. Hóherschm. Oxim  C20H41ON, Nadeln aus A., F. 64— 65°. Niedrigerschm. Oxim 
C20H 41ON, Nadeln aus A., F. 52,5—53,5°. Durch Behandlung m it Eg.-H2S 0 4 u. Ver- 
seifung der entstandenen Amidę (F. 71—72 bzw. 69,5—71°) erhalt man Heptadecylamin 
(C17H37N +  H 2PtCl6, gelbe Tafeln aus A.) u. Stearinsaure; 1 g hóherschm. Oxim liefert
0,55 g Aminhydrochlorid u. 0,08 g Saure, 1 g niedrigerschm. Oxim gibt 0,25 g Salz u.
0,3 g Saure. — Propylpeniadecylketon C13H 3S0 . Man athyliert Acetessigsauremethyl-
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ester m it Na u. C2H 5J  in A., setzt den cntstandenen Athylacctessigsauremethylester 
m it Na u. Palmitylcklorid in A. urn u. bchandelt das Rk.-Prod. erst m it k., dann m it sd. 
alkoh. KOH. Tafeln aus A., F. 50—50,5°. Hóherachm. Oxim O^H^ON, Nadeln aus A.,
F . 43,5—44,5°. Niedrigerschm. Oxim C10H39ON, Nadeln aus A., F . 25,5—26,5°. Das 
niedrigerschm. Oxim gibt m it Eg.-H,SO., ein Amid, F. 64,5— 65,5°, das bei der Hydro- 
lyse Pentadecylamin u. Palmitinsaurc liefert. — Das hóherschm. Athylpentadecylkeioxim 
(F. 57,5—58,5°) geht bei ultraviolettcr Belichtung in A. in ein Prod. vom F. 46—-50° u. 
geringe Mengen eines Prod. vom F. 38—45° iiber. Hóherschm. u. niedrigerschm. Athyl- 
pcntadecylketoxim bleiben bei 1 -std. Erhitzen auf 100° unverandert. Niedrigerschm. 
Athylhcptadecylketoxim (F. 53—54°) gcht bei Einw. von HCl-Gas in A. in  die hóherschm. 
Form (F. 62—63°) iiber. — Benzoyherb. des hóherschm. Athylheptadecylkcloxims C2.H,15• 
OaN, aus dem Oxim u. C6H 5-C0C1 in Pyridin. Prismen aus A., F. 37,5°. Benzoyherb. 
des niedrigerschm. Athylhepl<idecylkeloxims, Prismen aus A., F. 32°. Beidc Benzoate 
liefern bei der Verseifung m it alkoh. NaOH die Oxime zuruck. (Sci. Pap. Inst. physic. 
chem. Res. 20. 71—86. Febr. 1933.) Os t e r t a G.

Tokuro Soda, Vereinfachung der Darstellungsweise von einigen Olueose-Mono- 
Sclmefelsauresalzen und iiber ihr oplisches Dreliungsvermogen. Bei der Darst. von Mctall- 
salzen der Glucosemonoschwefelsaurc kann der sonst stets eingeschlagene Umweg 
iiber das Brucinsalz Yermieden werden, wenn man die nicht umgesetzte Glucose durch 
Vergarung m it Hefe entfcrnt. Vf. gibt genaue Yorschriften fiir das Brucin-, K-, Na-, 
Ba- u. G'a-Salz. — Alle Salze haben dic gleichc Rotationsdispersion [a]51Bl: [a]n (1,181) 
wie die freien Zucker, auch die spezif. Drehung der Saurc bcrcchnet sich aus den ver- 
schiedenen Salzen ungefahr gleich (+40,1° bis 42,8°). Dagegen beobachtet man bei 
dem Kaliumsalz eine ansteigende Mutarotation, bei den iibrigcn eine fallende. In  
tibcreinstimmung m it anderen Forschern (vgl. Oh l e , Z. angew. Chem. 43 [1930]. 
217) ist aus den Mutarotationskurven (bzw. den extrapolierten Drehungen der a- u. 
/?-Form) zu schlieBen, daB die festen Salze im wescntUchen Pyranosestruklur haben, 
das K-Salz abcr der /J-Reihc, die anderen der a-Rcihc angehóren. — Zur Erklarung 
zieht Vf. die bekannte Tatsachc heran, daB Glucose m it N a d , CaCl2 u. BaCl2 Komphx- 
rerbb. bildet, nicht aber m it KC1. Infolge der geringen Affinitat des Kaliums (u. auch 
Magncsiums) zu dem hauptsaclilich die Nebenvalenz betiitigenden Ringsauerstoffatom 
kann nun die S 03-Gruppc das „bewegliclie H-Ałom“ (vgl. nachst. Ref.) an C (1) stark 
anziehen, starker, ais die die a-Konfiguration bewirkenden Krafte (Nebenvalenz, elektr. 
Moment des OH an C (2)] es vermógen, also krystallisicrt die /J-Form. Das Natrium-, 
Calcium- oder Bariumatom wird jedoch von dem Ringsauerstoff ziemlicli fest gebunden, 
der EinfluB der S 03-Gruppe ausgeschaltet u. der tlbergang in die /S-Form erschwert. 
Quantitative Unterschiede sind auf Grund der verschiedenen Mutarotationsgeschwindig- 
keit bei den lctzteren Salzen anzunehmen. Auf ahnliche Unterschiede in der Affinitat 
zum Saucrstoffring ist vielleieht auch die in entgegengesetztem Sinne erfolgende M uta
rotation von Strychnin- u. Brucinsalz zuruekzufuhren (vgl. Oh l e , C. 1923. III . 739).

V c r  s u c li e. Die Verestcrung der Glucose erfolgfce nach dem fruher angegebenen 
Verf. (C. 1923. I II . 739). Das Pyridin w'ird durch Dest. m it Bleioxyd im Vakuum 
entfernt, P b " durch Einleiten von C02 u. H 2S, Cl' mittels Silbersulfat ausgefallt. Dic 
erhaltene Lsg. kann dann m it Carbóńat oder Oxyd neutrahsiert werden u. wird 2 Tage 
m it PreBhefe yergoren. Auf diesem Wege sind alle Salze darstellbar, die nicht giftig 
auf Hefe wirken u. sich beim Eindampfen nicht zers. — Brucinsalz, C6H u 0 6S 0 3H- 
C23H 20N2O.j- 1/ 2 H ,0 . Zers.-Punkt 178°, [a]n15 =  — 1,57-— y —5,69 (c =  2,551). — 
Kaliumsalz, Cc"Hn 0 cS 0 3K. [a]54(!114 =  +26,0° — y  -r44,0° (W., c =  1,756). — Natrium- 
salz, C6H u Ó0SO3N a 'H 2O, [cc]5461 (wasserfrei) =  +46,3° — y  +43,7° (W., c =  3,523). — 
Bariumsalz, (CcH n 0 6S03)2Ba-C„H60 , [a]546117’5 =  4-41,8° — ■>- +38,5° (W., c =  3,896).
— Calciumsalz, (C6H n 0 6S0 3‘)2Ca-2 C2H 60. [a]546110 =  + 4 7 ,4 °— >- +38,1° (W.,
c =  2,678). (Buli. chem. Soc. Japan 8. 37— 49. Febr. 1933. Tokio, Univ.) E r l b a c h .

Tokuro Soda, Eine Anschauung iiber den Unmundlungsmechanismus von a- und 
P-Formen der reduzierenden Zuclcerartcn. Yf. diskutiert die Konst. der bei der Muta
rotation — die ja  ais Stufenrk. a ^  /i ^  f) verlauft — anzunehmenden Zwischen- 
formen am Beispiel der Pyranosen. — Wie im Cyclohexanring fiiliren aueh hier dic 
einzelnen Ringglicder Schwingungen aus, u. zwar die cis-substituierten starkere ais 
die trans-substituierten. Um aus einem der móglickcn spannungsfreien Zustande in 
den anderen zu gelangen, niuB dabei eine gewisse Schwingungsgrenze erreicht werden. 
Infolge der Schwingungen gelangt der H-Kern der OH-Gruppe an C (1 ) in die Nahe 
des Ringsauerstoffatoms, das nun seine N e b e n r a l e n z k r a f t e  darauf ausiibt
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u. es „beweglich“ nmcht. Die frei werdende Nebenvalcnz des O-Atoms an C( l )  kann 
auf C (5) einwirken. Der /ł-Zustand ist also gekennzeichnet durch eine L o c k e r u n g  
d e r  C (5) - O - B i n d u n g , die erreicht wird, wenn die Schwingungen von C (1 ) 
weit genug sind. Die Schwingungen des C (1) werden aber begiinstigt durch c i s -  
K o n f  i g u r a t i o n  der OH-Gruppen an C (2) u. (3), mehr ais durch solche an C (3) 
u. (4). Die Einstellung der H-Kerne der OH-Gruppen (bei den Schwingungen der 
C-Atome um ihre Achse) nach dem Ringsauerstoffatom hin erzeugt ein K r a f - t f  e l d ,  
das auf das „bewegliche H-Atom“ a b a t o B e n d  wirkt. Der EinfluB der OH-Gruppo 
an C (2 ) ist hierbei am groBten, wie an einem Modeli gezeigt wird. E n t g e g e n  diesem 
Kraftfeld wirken die N e b e n v a l e n z k r a f  t e  der raumlich nachst liegenden 
Sauerstoffatome, derer an C (2) u. (6). Ein EinfluB von OH (6) scheidet wegen der 
freien Drehbarkeit um die Achse C (5) — C (6) aus. Das O-Atom an C (2) wirkt dagegen 
a n z i e h o n d  auf das „bewegliche H-Atom“ u. lockert es, abhiingig von Konz. u. 
Temp., noch mehr. — Unter diesen Gęsichtspunkten wird die Mutarotationsgeschwindig- 
keit einiger Monosaccharide, die in der Literatur bckannt ist, besprochen u. m it der 
Theorie in tłbereinstimmung befunden. — Es is t nicht eine allgemeine GesetzmaBigkeit, 
daB entweder die cis- oder die trans-Modifikation eines Zuckers in krystallisiertem 
Zustand leicht erhaltlich ist. Es hangt vielmehr von der L e b e n s d a u e r  der 
/i-Form, don im Zuckermolekiil wirksamen N e b e n v a l e n z k r a f t e n  u. dom 
K r a f t f e l d  ab, das von den H-Kernen der OH-Gruppen u. dem Ringsauerstoffatom 
gebildet wird. Die Darst.-Methoden u. Bcstandigkeit einiger a- u. /?-Formen von 
Zuckcrn bestiitigen diese Auffassung. (Buli. chem. Soc. Japan 8 . 49—64. Febr. 1933. 
Tokio, Univ.) E r l b a c h .

Alfred Georg, Uber die liohrzuchersynthese von Piclel und Vogd. (Vgl. C. 1928.
I. 2804. 1930. II. 34.) In  zahlreichcn Verss. zur Synthese des Saccliaroseoctaacetats 
erhielt Vf. ais krystallisierende Prodd. nur Octaacelylisosaceharose (vgl. I r v in e  u. 
Ol/DHAM, C. 1930. I. 1121) u. a- u. (l-Penlaacctylglucose. Trotzdem ist Vf. davon uber- 
zeugt, daB sich auch Octaacotylsaccharose gebildet hat, da die Acetate meistens ais 
Gleichgewichtsgemiseh von a-,u. /S-Form zur Anwendung kamen u. kein Grund ein- 
zusehen ist, daB nur die eine Form reagieren sollte. Das Nichtgelingen der Synthese 
ist wohl auf die Kompliziertheit des Reaktionsgemisches zuriickzufuhren, — es kónnen 
z. B. allein 10 rerschiedene, nicht reduzierende Disaccharide aus Tetraacetylfrueto- 
furanose u. Tetraacetylglucopyranose entstehen —, die eine Trennung auBerordentlich 
erschwert, zumal da die Lóslichkeit des Saccharoseoetaacetats groB u. seine Krystalli- 
sationsneigung klein ist. (Vgl. Z e m p l e n  u . G e r e c s , C. 1929. I. 2525.)

V c r s u c h e .  A u s g a n g s m a t e r i a l i e n .  Tetraacetyl-<x- u. -ji-glucose dar- 
gestellt nach C. 1932. II . 1004. — Telraacelyl-y-fructose. Acetylierung nach HUDSON 
u. BRAUNS. Reinigung nach einer Modifikation des Verf. von P ic t e t  u. VOGEL. 
[<x]d21 =  — 12,7° (Chlf., c =  8,52), [cc]d17 =  + 0 ,5 °  (W ., c =  0,5). Nach I r v in e  her
gestellte Praparate hatten [<x]d =  + 2 8 ,7 —30,9°. — Pentaacetyl-y-fruclose wurde nicht 
rein isoliert, sondern nur bis auf 50%  in Tetraacetylfructose angereichert. [<x]d26 =
—3,7° (Chlf., c =  4,5). — K o n d o n s a t i o n .  Das ais Losungsm. verwendete Chlf. 
muB iiber P 20 5 getrocknet scin. Die Konz. der Verss. war im allgemeinen je 10 g Tetra- 
acetat der Fructose u. Glucose auf 100 ccm Chlf., 10 g P 20 5 u. 1 g ZnCl2 wurden zu- 
gesetzt. Dauer 15— 26 Stdn., langere Einw. kann Saccharoseoctaacetat zerstóren. — 
F r a k t i o n i e r u n g  d e s  K o n d e n s a t i o n s p r o d u k t e s .  Die Chlf.-Lsg. 
wird nach dem Filtrieren verdampft (50°, Vakuum), der Riickstand in Bzl. aufgenommen, 
m it W . ausgeschiittelt (Entfernung nicht umgesetzter u. verseifter Prodd.), die Lsg. 
verdampft, der Riickstand in A. gel. Isosaccharoseoctaacetat krystallisiert hier spontan, 
wenn es reichlich vorhanden ist. Sonst wird der A. Terdampft u. aus absol. A. fraktio- 
niert. — Trisaccliaridacetał. In  den ersten Fraktionen, die von Isosaccharoseoctaacetat 
befreit sind. Die salbenartige INI. wird beim Durchkneten m it W . fest, bleibt aber 
amorph. [cc]d24 =  + 3 3 ,7 ° , + 3 6 ,7 ° , + 1 0 ,1 °  in Chlf. fur Prodd. yerschiedener Herkunft. 
Es ist nicht einheitlich. — Isosaccharoseoctaacetat. F. 132— 132,5°, [a]d25 — + 2 1 ,2 °  
(Aceton, c =  4). — Die Verss., Saccharose oder ihr Octaacetat zu isoliercn, erstreckten 
sich auf Krystallisationsyerss. aus verschiedenen Losungsmm. (verd. A., CS2), teilweise. 
nach vorhergegangener Nachacetylierung m it Pyridin-Acetanhydrid. Zinkchlorid 
wurde in einigcn Fallen ais Komplexverb. in der alkoh. Lsg. zuriickgehalten. Es konnte 
durch Schiitteln m it Ag2C03 entfernt werden. Auch nach Verseifung der Acetylgruppen 
konnte keine Saccharose, auch nicht nach Behandlung m it Strontian, krystallisiert 
erhalten werden. — Einzelheiten im Original. Die Verss. sind in einer Tabelle zusammen-.
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gestćllt. (Hclv. chini. Acta 16. 130 — 44. 1933. Genf, Univ., organ. - chem. 
Lab.) _ E r l b a c h .'

Anie Pictet, tlber die Synthese der Saccliarose. Saccharoso bildet jn konz. wss. 
Lsg. m it Kupfersulfat langsam eine Komplexverb. der Zus. C12H 22On ■ CuSO., • 4 H ,0 , 
je nach den Krystallisationsbedingungen feine Nadelehen oder krystallin. Pulver yon 
charakterist. blauer Farbę. (Vgl. BARRESWIL, J . Pharmac. Chim. [3] 7 [1848]. 29.) 
Die Verb. ist in organ. Lósungsmm. u ni., 1. in 6 Teilen W. von 16°. Sic zers. sich von 
120° an oder seharf boi 140° je nach der Erhitzungsgeschwindigkeit, ohne zu sclimelzen.
— Die Saccliarose kann auf yersehiedcne Weise regeneriert werden (Fiillung m it BaS 
oder Zn, Behandlung m it Acetanhydrid u. Verseifung), am leichtesten durch Erwarinen 
mit 70%ig. A., in dem Kupfersulfat unl., Saccharose zl. ist. Andere Zucker u. Zucker- 
deriw . (untersucht sind 14 Mono-, Di- u. Trisaccharide, 5 Zuckeranhydride, 1. Starkę) 
geben keine wl. Komplexverbb. — Verss. m it synthet. Gemisehen zeigten, daB man 
Saccharose aber nur auf diesem Wege isolieren kann, wenn wenigstens 10% Yorhandcn 
sind; die zur Lsg. des Zuckergemisches erforderliclie W.-Menge halt auch den Komplex 
zum groBen Teil gel. — Mit Hilfe dieser Methode untersuchte Vf. einige der von Geo r g  
(vgl. vorst. Ref.) erhaltenen Disaccharidoetaacetatfraktionen. In  einem Falle konnten 
geringe Mengen der charakterist. Komplexverb. isoliert werden. Das daraus in Freiheit 
gesetzte Disaeeharid war nach F. u. Misch-F. ident. mit Saccharose. (Helv. chim. Acta
16. 144— 48. 1933. Genf, Univ., organ.-chem. Lab.) E r l b a c h .

H. C. Carrington, W. N. Haworth und E. L. Hirst, Saccharose und andere 
Disaccharide. S ir James Irvines „Berichtigung.“ Die Oxydation von 2,3,6-Trimethyl
glucose (vgl. I r v in e  u . jNIc G l y n n , C. 1932. I .  2020) fiihrt in Ggw. von HBr wie auch 
von CaCÓ3 zu dem y-Lacton der Trimethylgluconsaure, das ganz andere Eigg. hat, 
ais I r v in e  angibt. Oxydiert man in Anwesenheit von CaC03, so ist das Ca-Salz ais 
Zwischenstufe anzunehmen, denn das Lacton wird selbst bei 0° von CaC03 (u. auch 
von HBr) teilweise liydrolysiert; das Ca-Salz konnte auch bei Oxydationsverss. isoliert 
werden. Oxydation nach ISBELL u. HUDSON (C. 1932. I I .  1003) in Puffcrlsgg. fiihrt 
zu der dirckten Bldg. von <5-iMdon, doch wird dieses durch Einw. von W. in das Gleieh- 
gewichtsgemisch der beiden Lactone u. der. Saure bzw. des Salzes umgelagert. — H&pta- 
methylsaccharose (vgl. I r v in e , C. 1932. I I .  3081) konnten Vff. wiederholt m it weniger 
ais 2 %  Octamethylsaccharose verunreinigt darstellen. Die Trennung von Tetra- u. 
Trimothylglucosen durch Ausschiitteln m it Chlf. nach I r v in e  ist nicht durclifiilirbar, 
Dimelh ylmethylglucosid laBt sich aus wss. Lsg. leieht m it Chlf. extrahieren. Die Argu- 
mente fiir das Vorhandensein von 2,3,5-Trimethylglueose in dem Hydrolysat von Ilepta- 
methylsaccharose sind hinfallig, da in der untersuchten Fraktion auch Dimethyl- 
glucose sein konnte, dio ebenfalls ein m it N aJ reagierendes 6-p-Toluolsulfoderiv. 
Jiefert.

V e r  s u c h e. 2,3,6-Trimethylgluconsaure-y-ladon, C0H 18O6. Trimethylglucose 
wird in W. m it Br bei 35° oxydiert. Dauer 24 Stdn. Ausschiitteln mit Chlf. u. Ver- 
dampfen gibt einen Sirup, der in langen Nadeln aus A.-PAe. krystallisiert. F. 29—30°, 
Kp-o,o5 130°, nn16 =  1,4625 (unterkiihlte Schmelze), M d 18 =  +55° (W., c =  2,4), 
+56° (A., c =  0,5), +55° (50%ig. A., c =  0,4). Mutarotation in W .: [<x] d 1s  =  +55° — y  
+37,5° nach 700 Stdn., HBr beschleunigt sie stark. Die freie Saure hat in W. [a]D20 =  
4-28° — ->- +32,5° nach 70 Stdn. (c =  1,4). Im  Gleichgewichtsgemisch miissen ca. 
85% freie Saure vorliegen. Phcmylhydrazid, C15H 2.,0„N.,, aus dem Lacton m it 90% 
Ausbeute. F . 145°. — Boi der Oxydation in Ggw. von CaCÓ3 liegen 66%  der Trimethyl- 
glueonsaure ais Ca-Salz (nach 8 Stdn. bei 0°) vor. — 2,3,6-Trimethylgluconsaure- 
y-lacton wird durch CaC03 in wss. Lsg. bei 0° in 5 Stdn. zu 40%  in das Ca-Salz um- 
gewandelt. — Oxydiert man in Na-Acetat-Eg.-Lsg. m it Brom, so steigt [a]D20 von +60° 
bis -f-73° u. sinkt dann ab. Die bevorzugte Bldg. von 8-Lacton ist danach anzunehmen. — 
Lactonisierung von 2,3,6-Trimethylgluconsaure. y-Lacton entsteht beim Eindampfen 
wss. Lsgg. m it etwas Mineralsaure oder von Chlf.-Extrakten aus sauren Lsgg., Gemische 
m it (5-Lacton aus Lsgg., die 4 Stdn. auf 100° erhitzt waren. Das <5-Laeton hat [a]o 
etwa +90°. — (Mit C. W- Long.) Ozydalion von 2,3,6-Trimethylglucose mit Salpeter- 
sdure. 7 Stdn. m it H N 0 3 von der D. 1,42 auf 95° erhitzen. Im  Vakuum eindampfen 
u. m it methylalkoh. HC1 verestern. Man erhalt 80% d-Dimethoxybernsleinsdurcmethyl- 
ester vom K p .0,05 80°, nn 17 =  1,4335, [a]D17 =  +80° (W., c =  1,7). Amid, F. 280°, 
M d 1 7 =  +95° (W., c =  0,4), Hethylamid, F . 207—208°. — Ertraktion von 2,3-Di- 
methyl-a-methylglucosid aus W. m it Chlf. (Verss. von A. C. Waine.) Aus 4%ig. wss. 
Lsg. entfernt dreimaliges Ausschiitteln m it dem gleichen Vol. Chlf. 10% des vorhandenen
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Glucosids, aus 8%ig. Lsg. konnen bis 85% ausgeschiittelt werden. (J. Amer. chem. 
Soc. 55 . 1084—00. Marz 1033. Edgbaston, Birmingham, Univ.) E r l b a c h .

G. Champetier, Einwirkung von Orthophosphorsaure-Lósungen a u f gewohnlicha 
Gcllulose. (Vgl. C. 1932. II . 3863.) Vf. untersucht mittels der Methode von S c h r e in e -  
MAKERS die Einw. von Orthophosphorsiiure auf Cellulose. Es ergibt sich, daB in Lsgg. 
m it mehr ais 1040 g H 3P 0 4/1 eine Additionsverb. der Zus. 3C6H 10O5 • H 3PO,, entsteht. 
Die Rontgenogrammo dieser Verb. unterscheiden sieli von denen der Cellulose nur 
durch ihre geringere Intensitat, ahnlich wie bei Cellulose-W.-Verbb. (vgl. K a t z ,
C. 1925. I. 1044). Die Diagramme solcher Cellulosederiw. hangen in ihrem 
Aussehen also mehr von den Dimensionsanderungen ab, dio durch die N atur der in 
die Celluloseketten diffundierten Lsg. bedingt sind, ais von der Bindung der Moll. an 
die Ketten. (C. R. hebd.'Seances Acad. Sci. 196. 930—32. 27/3. 1933.) L o r e n z .

F. J. W ilson, W. A. Caldwell, J. Chapman und H. W. Goodwin, Umseizung 
von Acetonplienylhydrazon und Phenylisocyanat. (J. Boy. techn. Coli. 3. 24—25. Jan .
1933. — C. 1932. II. 1913.) L in d e n b a u m .

N. A. Cholewo und I. I. Eitingon, Die Nitrierung des Xylols mittels Salpcter- 
saure in Gegenwart von Quecksilber. Die Nitrierung von m-Xylol m it H N 0 3 (50,2%ig.) 
in Ggw. von Hg bei 75° u. in der Siedehitze ergibt ein Gemisch von 4-Nitro-vi-xylol 
u. 4-Nitro-3-meHiylbenzoesaure. Die Ausbeute an lctzterer betragt bei 75° (u. 6 Stdn.) 
20%! beim Kp. 79%. Die Abwesenheit von Oxynitroverbb. in den Nitrierprodd. 
setzt die katalyt. Wrkg. des Hg in Zweifel. Tatsachlich unterseliied sich der Nitrier- 
yerlauf des m-Xylols in Abwesenheit von Hg nur wenig von demjenigen, der bei An
wendung von Hg beobachtet wurde. Die Hóchstmenge an Osynitroprodd. bildet sich 
bei der Nitrierung in Ggw. von Hg im Falle des Bzl., yiel weniger Oxynitroverb. en t
steht bei Nitrierung des Toluols. (Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimit- 
seheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 612—18. 1932.) Sc h o n f e l d .

H. H. Hodgson und H. V. France, Die Reaktion zwischen o-Tóluidin und Schwefel. 
(Vgl. C. 1932. II. 1916.) Vff. zeigen, daB sich bei dieser Rk. auBer dem schon bekannten 
Thiazol auch 2,2'-Diamino-3,3'- (I) u. -5,5'-ditolyldisulfid (II) bilden. Das Thiazol wurde 
ais 2'-Amino-2-phenyl-4-mcihylbenzothiazol erkannt, u. zwar durch Synthese aus dem 
Di-o-nitrobenzoylderiv. von I, womit auch dio Konst. von I  bewiesen ist. Ein weiterer 
Boweis fur I  ist die tlberfiihrung in 2-Diazotoluol-3-sulfid. Ggw. von etwas W. be- 
giinstigt die Bldg. von II; anderenfalls iiberwiegt I. Zwischen CH3 u. NH 2 im o-Toluidin 
scheint eine gewisse Koordination zu bestehen (vgl. P e a c o c k , C. 1932. I. 2574).

V e r  s u o li o. Verf. A: 100 g o-Toluidin u. 32 g S 4 Stdn. auf 180—190° crhitzt, 
neutralisiert, Amin m it W.-Dampf entfernt, Ruckstand m it h. 10%ig. HC1 ausgezogen; 
bcim Erkalten 5 g Nd. F iltrat mit Zn-Staub behandelt, in 10%ig. NaOH gegossen, 
F iltra t durch Luft osydiert. — Verf. B: Ebenso m it Zusatz von 0,5 ccm W. bei 180 bis 
185°; aus der HCl-Lsg. 10 g Nd. - •  Dieso Ndd. waren wesentlicli Thiazol; wenig Di- 
sulfido wurden durch Erwarmen m it Na2S-Lsg. entfernt. Die Ndd. aus den alkal. Fil. 
wurden in Intervallen durch Diazotieren u. Kuppeln m it /J-Naphthol gepriift; I I  gibt 
einen Farbstoff, I  ein Diazosulfid. Bei A enthielten nur die ersten Ndd. II ; Rest war I. 
Bei B wurde fast nur I I  erhalten. - 2'-Amino-2-phenyl-4-melhijlbenzothiazol, CMH ,2N2S, 
aus 50%ig. A. oder PAe. hellgelbe Krystalle, F. 125°. Hydrochlorid, CI4H 131S2SC1, 
Nadeln, F. 203°. Diazoniumchlorid gelb, wl. in HC1; m it konz. H 2SO., violette Fiirbung; 
m it /J-Naphthol Farbstoff C2iH17ON3S, aus Eg. mkr. scharlachrotc Nadeln, F. 165°. 
Pikral, C20H ]5O7N5S, aus A. mkr. gelbe Nadeln, F. 208°. Acelylderw., C,6H 11ON2S, aus 
50%ig. A. Nadeln, F . 122°. Benzoylderiv., C21H 16ON2S, aus A. Krystalle, F . 127°. —
2,2 -Diamino-3,3'-ditolyldisulfid, CUH 16N 2S2 (I), aus PAe. hellgelbe Nadeln, F. 84°. 
Dihydrochlorid, C,4H 18N2C12S2, aus konz. HC1 mkr. Platten, F . 197°. Dipikrat, 
C26H 220 14N 8S2, aus verd. A. orangegelbe Platten, F. 134°. Mit H N 0 2 entsteht 2-Diazo- 
toluol-3-sulfid, C7H 6N2S, olig. — Dipikrat des 2,2'-Diaminodiplienyldisulfids, C?4H 18 
0 14N 8S2, orangegelbe Nadeln, F. 141°. — Synthese des Thiazols durch Red. des Di-o- 
nitrobenzoylderii). von I  (aus A. mkr. Platten, F. 217—220°) m it Fe u. verd. HC1. —
II  vgl. 1. e. Dipikrat, C26H 22Oi4N8S2, aus W. tief orangerote Platten, F. 179°. Di-o- 
nilrobenzoylderiv., C28H 2„06N4S2, aus Nitrobenzol mkr. Platten, F. 240°. (J. chem. Soc. 
London 1933. 296—97.”Marz. Huddersfield, Techn. Coli.) L i n d e n b a u m .

J. M. Stratton und F. J. Wilson, Einige Derimte des d-Norpseudoephedrins. 
(J.*Roj'. techn. Coli. 3. 21—23. Jan. 1933. — C. 1932. II. 530.) L i n d e n b a u m .

Herbert H. Hodgson und Ernest W. Smith, 3,5-Dinitrobenzaldehyd. 10 g 4-Brom-
3,5-dinitrobenzaldehyd in 100 ccm Bzl. mit CuH (aus 7 g CuS04,5 H 20  u. Ńa-Hypo-
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phosphit in verd. H 2S 0 4 bei 60°) 3 Stdn. auf 65— 70° erwarmt, W. zugegeben, Bzl. ab- 
geblasen, Nd. m it h. HCl gewaschen. 3,5-Dinitróbenzaldehyd, C7H.,05N2, bildet aus W. 
gelbliche Prismen, F. 85°, 1. in verd. NaOH (rot). Semicarbazon, C8H 70 5N5, aus Eg. 
mkr. liellorangene Nadeln, E. 256°. Oxim, C7H 50 5N3, aus 50%ig- A. Nadeln, E. 159°. 
Phcnylhydrazon, C13H 10O4N4, aus Eg. mkr. orangene Nadeln, F. 210°; m it konz. H 2SO., 
gelbliohbraun. p-Nitrophenylhydrazon, C13H 90 6N6, aus Eg. gelbo Nadeln, E. 295° 
(Zers.); m it alkoh. NaOH rotviolett; m it konz. H 2SO., rotorangen. 2,4-Dinilrophenyl- 
liydrazon, C13H 8OsN6, aus Nitrobenzol mkr. orangegelbe Nadeln, F. 295°; m it alkoh. 
NaOH kirsehrot; m it konz. H 2S 0 4 griinliehgelb. p-Bromphenylhydrazon, Cj3H 90 4N4Br, 
aus Eg. orangene Nadeln, F. 250°; m it konz. H,SO., gelblichgriin. Mit N.H., 3,5,3' ,5'- 
Tetranilróbcnzalazin, C14H 80 8Ne, aus Nitrobenzol mkr. ledergelbe Nadehi, F . 303°. 
3',5'-Diniłrobenzylidenanilin, Ci3H 90.,N3, aus 50%ig. A. ledergelbe Nadeln, F . 123°. 
3',5'-Dinitróbenzyliden-p-ioluidin, C ^H nO .,^ , aus 70%ig. A. ledergelbe Platten, F. 160°. 
Mit Chinaldin in sd. Eg. 2-[3',5'-Dinitroslyryl]-chinolin, C^HjjO^Nj, aus Eg. mkr. Nadeln,
F . 270°. (J . chem. Soc. London 1 9 3 3 . 315. Marz. Huddersfield, Techn. Coli.) Lb.

S. E. Sinkow, Die Darstcllung des Benzaldehyds und der Benzocsdure durch Oxy- 
dation des Toluols mitlels Chromsaurcgemisch. (Unter Mitwirkung von S. E. Liwschitz.) 
Es gelang, Toluol zu Benzaldehyd u. Bcnzoesaure m it 90%ig. Ausbeute (berechnet 
auf Dichromat) m it H 2S 0 4 u. Dichromat zu oxydieren, indem dio Saure u. das Di- 
chromat kontinuierlich zugefiihrt u. das Rk.-Prod., zwecks Verhinderung weiter- 
gehender Oxydation, kontinuierlich abgefiihrt wurde. Das Toluol wird in das Oxy- 
dationsgefafi geleitet, wo es m it 63—65°/o>g- H 2S 0 4 vermischt wird; gleichzeitig laBt 
man kontinuierlich Chromgemisch zuflieBen oder schiittet festes Dichromat zu. Dio 
Emulsion der H,SO, u. der Toluollsg. yon C6H5CHO u. CcH 5C02H flieCt durch einen 
Separator, wo die Entschichtung erfolgt. Das Toluol wird m it Bisulfit geschiittelt, 
fOtriert, das F iltrat m it Alkali behandelt. Das so vom Aldehyd u. der Saure befreite 
Toluol wird wiederum oxydiert usw. (Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimit
scheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 604—11. 1932.) Sc h o n f e l d .

J. V. Dubsky und J. Trtilek, Untersuchung der Hippurhydrommsaure. Durch 
Umsetzung von Hippursaureamid m it NH„OH bildet sich Hippurhydrozamsaure: 
C6H 5-CO-NH-CH2-CO-NH2 +  NH2OH =  C6H6-CO-NH-CH2-C(OH): N-OH +  NH3.

Dieselbo tr i t t  in 2 Formen von FF. 141 u. 159° auf; erstere geht schon durch 
Kochen der wss. Lsg. in letztere iiber. Es diirfte sich um cis-trans-Isomerie handeln, 
u. zwar nehmen bei der Form 141° die beiden OH die cis-Stclhing zu einander ein, weil 
dieselbe im Vakuum bei 105—110° reiehlieh W. abspaltet u. sich zers., wahrend dio 
Form 159° nur wenig W. verliert u. keine merkliche Zers. erleidet. Beide Formen geben 
das gleiche Cu-Salz, welchem Vff. dio Formel C0H. ■ CO • NH • CH„ ■ C : N ■ O - Cu ■ O zu-

i___________i
schreiben. Mit CoCl2 entsteht ein Gemisch von Cobalto- u. Cobaltisalzen m it mehr oder 
weniger Cl-Geh., zuerst rosarot, spater braun, offenbar infolge Oxydation. Ferner 
wTirden ein Hg-Salz u. ein bas. Fcrrisalz dargestellt.

V e r  s u c h e. Hippursaureamid. Durch Kochen von Hippursaureester m it konz. 
NHąOH. Aus W. Nadeln, F. 183°. — Hippurhydroxamsdure, C3H ,0O3N2. 1. cis-Form: 
Voriges (1 Mol.) in w. A. losen, m it wss. Lsg. von je 2 Moll. NH 2OH, HCl u. Na-Acetat 
versetzen, F iltra t bei nicht iiber 70° einengen. Aus W. weiCe, seidige Schuppen, F. 141°. 
Mit FeCl3 tief blutrot. — 2. trans-Form: Amid in h. 70%ig- A. lósen, nach Zusatz der 
N H 2OH-Lsg. 2 Stdn. auf W.-Bad erhitzen, dann einengen. Aus W. Nadeln, F. 159 bis 
160°”, sonst wie die cis-Form. — Cu-Salz, C„H80 3N2Cu. Saure (cis oder trans) in h. W. 
losen, m it h. 0,1-n. Cu-Acetatlsg. versetzen, yoluminosen grunen Nd. an der Luft, dann 
bei 100° trocknen (W.-Geh. wechselnd). — Hg-Salz, C9H 80 3N2Hg2, 3 H 20 . In  h. wss. 
Lsg. m it 0,5-n. Mercuriacetat, dann Na-Acetat versetzen. Gelb, voluminos, bei 100° 
nur 2 H 20  yerlierend. — Bas. Fcrrisalz, [C6H 5-CO-NH-CH2-C(OH): N -0 ]2F e-0 H , H 20 . 
In  wss. Lsg. m it FeCl3; kirschrote Lsg. tropfenweise m it Na-Acetat versetzen. Ziegelrot, 
unl. in W., durch sd. W. zers., 1. in ubcrschiissigem FeCl3. (Coli. Tray. chim. Tcheco- 
slovaquie 5. 103— 11. Marz 1933. Brunn, MASARYK-Uniy.) L in d e n b a u m .

Theodore Postemak, Uber die Konfiguration des d-Quercits. Die raumlicho 
S truktur des d-Quercits ist noch nicht genau besehrieben worden. K a n o n ik o f f  
schrieb dieser Verb. 1885 die Konst. eines Cyclohexanpentols zu, yon welchem 16 stereo- 
isomere Formen yorstellbar sind. K a b r e r  (C. 1 9 2 6 . I. 2450) zeigte, daB nur 2 opt. 
Antipodenpaare iiber die Bldg. von Schleimsaure aus Quercit durch Behandlung mit 
k. HNOj etwas auszusagen yermogen. Unter den HNQ3-Oxydationsprodd. des d-Quer-
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cits wird dio Schleimsiiure von einer beaehtlichen Menge l-Trioxyglutarsaure begleitet. 
K lL IA N l (C. 1931. I. GO) nimmt an, daB sie das Ergebnis einer gleichzeitigen Ring- 
spaltung zu beiden Seiten der —CH2-Gruppe soi. Vf. weist nach, daB die von K lLIA N I 
liieraus abgeleitete Entseheidung fiir Formel I  b nicht zutreffen konne u. sucht diese 
Erage durch die Auffindung neuer Oxydationsprodd. m it wohldefinierbarer Konfigu- 
ralion zur Entseheidung zu bringen. Durch vorsichtige Oxydation mittels Alkaliperman- 
ganat (bei 0° u. 3 a t 0-Verbrauch) gelangt er bei einer Ausbeute von 19% (ber. auf

II
OH OH 

H OH

OH

A h\I
H

\f_
H

IV CH..OH-

H

H
\S- c —

OH

OH
H H

\/i
l\‘

H

H n b H0\

II
II

Ik
-C-

i
H

I i

-cw-
i

H

H

- < t
o h

- c o VI HOOC-

H
I-c—
Óh

OH
I

C—
I
H

II
I

C -
1
H

H 
OH

H

- i — CO OH 
OH

tatsaehlich oxydierte Substanz) zu einer Trioxyadipinsaure, welchc sich m it der Mcta- 
saccharonsaure (a-Galaktometasaccharonsaure), einem H N 0 3-Oxydationsprod. des 
Metasaccharins ident. zeigte. Bei weiter gesteigertcin Permanganatvcrbrauch (5 a t O) 
erhielt Vf. auBerdem in geringer Ausbeute eine zweibas. Saure (etwa C5HsOG ?; Dioxy- 
glutarsaure; F. 162—164°), welclie er noch nicht m it Sicherheit ais Dioxyglutarsaure 
zu identifizieren vermochte. — Dem durch Behandeln m it Alkali aus Galaktose oder 
Milchzueker entstehenden Mctasaecharin schrieb N e f  (Liebigs Ann. Chem. 376 [1910]. 
86) die Eormel IV zu. Dio Konst., insbesondere die Stellung der —CH2-Gruppe, hatte 
zuvor sehon K i l i a n i  (Ber. dtsch. chem. Ges. 18 [1885]. 642; 35. [1902]. 3528; 38 
[1908]. 2667) zweifelsfrei festgelegt. Die von N e f  fiir die Konfiguration am y- u. 
(5-C-Atoin herangezogenen Bcweise halt Vf. jedoch nicht fiir sehr schlagend u. bringt 
deshalb fiir Eormel IV noch folgende Argumente bei: Durch Abbau Yon Metasaccharin 
nach der Methode von R u f f  erhielt K i l ia n i  (Ber. dtsch. chem. Ges. 35 [1902]. 3528; 
38 [1908]. 2667) eine 2 -Desoxypentose, die er Metasaccharopentose nannte. Diese 
Verb. sclieint nach Formel IV mit der d-2-Xylodesose ident. zu sein, welchc L e v e n e  
u. M o ri (C. 1929. II. 3149) aus d-Xylose hcrgestellt haben. Hieraus wird die Stellung 
am y- u. 5-C-Atom abgeleitet. Die Stellung ani a-C-Atom leitet Vf. naeh der H u dson - 
schcn Begel ab. Das Phenylhydrazid des Metasaccharins ist rechtsdrehend: [a]c =  
+  34,38°; dasjenige des Parasaccharins dagegen, in t)bereinstimmung m it dieser Regel, 
linksdreliend: [a]n =  1,92°; was auch in Einklang m it der Formel IV steht, welchc 
somit gut gesichert erscheint. Fiir die Metasaccharonsaure leitet Vf. hieraus nun die 
Konfiguration VI ab. Die Entsteliung dieser Saure aus d-Quereit ist nicht mehr m it 
der Formel I b zu vereinbarcn. Sie resultiert aus einer Sprengung des Ringes zwisehen 
den C-Atomen 3 u. 4 oder 4 u. 5. (Helv. chim. Acta 15. 948—55. 1932. Genf, Privat- 
labor. Dr. S. Posternak, Chene-Bougeries.) Ga n z l in .

G. Komppa, Uber die Darstellung der Hezahydroisophthalsaure. Es gab bisher 
keine Methode, nach der Hexahydroisophthalsaure beąuem in gróBeren Mengen erhalten 
werden konnte. Vf. fand, daB durch Dest. u. Krystallisation gereinigter Isophthal- 
sduredimeihylester bei der Hydrierung m it Pt-Koll. in saurer Lsg. bei 50—60° u. 3 a t 
tlberdruck unter gleichzcitiger Verseifung fast quantitativ in Hezahydroisophthalsaure 
(iiberwiegend eis-Form) iibergeht. Die Hydrierung der freien Isophthalsaure nach 
S k it a  vcrlauft sehr unvollstandig. (Suomen Kemistilehti [Acta chem. fenn.] 6. 57. 
15/2. 1933.) Ost e r t a g .

P. P. Patel und P. C. Guha, Untersuchungen iiber Briickenbildung. I. Versuche, 
bicyclische Terpenderivate nach einem neuen Verfahren zu synthetuieren. Vff. prufen die 
Frage, ob es móglich ist, durch Einbauen von Briicken in geeignete Cyclohexanderiw. 
dicycl. Verbb. zu synthetisieren. Man sollte z. B. in die Cyclohexandion-(2,3)-dicarbon- 
saureester-(l,4) (I), welche 2 durch Na ersetzbare H-Atome in 1,4 enthalten, durch 
Kondensation m it Dihalogenverbb. (Acetonchlorid, Methylenjodid usw.) C-Briicken 
einbauen konnen (ahnlichcn Fali vgl. K e r r , C. 1929. I. 1805). Die Ester I  (R =  CH3
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u. C2H 5) konnten durch Kondensation der Adipinsaureester mit Oxalsauremethylestcr 
unter der Wrkg. von CH3ONa erhalten werden, allerdings m it geringer Ausbeute, da 
auOerdem Cyclopentanon-(l)-carbonsaureester-(2), Dimethylcarbonat u. andere Prodd. 
entstanden. Sie haben Enoleigg., bilden Monosemicarbazone u. kondensieren sich m it
o-Phenylendiamin zu II. — Die ersten Briickenbildungsverss. wurden m it dem Di-Na- 
Deriv. von I  (R =  C2H 5) u. Aeetonchlorid ausgefuhrt, aber weder in sd. Bzl. noch in 
Xylol unter Druck bei 135— 140° (8—9 Stdn.) tra t Rk. ein; I  wurde unverandert zuruck- 
gewonnen. Auch Verss. m it Athylen-, Benzal- u. Benzophenonchlorid verliefen ncgativ. 
Mit J  wurde eine Verb. von ausgesprochenen Enoleigg. erhalten, fiir welche also 
Formel I II  nicht in Erage kam ; Vff. schreiben ihr Formel 1Y zu. Die Nichtbldg. von 
Briickenverbb. beruht wahrscheinlich darauf, daB das Di-Na-Deriv. in der Monoenol- 
form V auftritt.
T CH2-CH(COaR).CO „  CH,-CH(COaR )-C :N  ^  tt CHs .C(COsR).CO
l i  i I I  i i >C«H, I I I  i i i

CH2.CH(C02R)-C0 CHj • CH(C02R )• C : N 6 4 CHs-C(C02R )-C 0
CH2 • C(COjR): C • OH]
I IIY

CHj • C(COaR ) = C  • ONa
i

OH, • CNa(COaR) • COLCHs.C(COsR)-CO 
i

Y e r s u c h e .  Cyclohexandion-(2,3)-dicarbonsduremeihylestcr-(l,4), C10H 12O6 (1). 
Trockenes CH3ONa (aus 15 g Na) unter Kiihlung m it 40 g Oxalsauremethylester ver- 
setzt, m it 150 ccm A. verd., langsam ath. Lsg. von 12 g Adipinsauremethylester zu- 
gegeben, nach Stehen iiber N acht A. u. Dimethylcarbonat abdest., 12 Stdn. auf 140° 
erhitzt, m it verd. H2SO., angesauert, Ol m it W. gewaschen. Nach Schiitteln m it etwas 
A. fest, aus A. Platten, E. 111— 112°, 11. in Alkali (gelb). Mit alkoh. FeCl3 dunkel- 
violctt. — Semicarbazon, Cn H 15O0N3, aus A., F. 170° (Zers.). —• Phe.nazinde.riv. 
CvJ I lnOAN 2 (II). Mit o-Phenylendiamin u. Na-Acetat in sd. A. Aus A. tief gelbe, 
federige Nadeln, F. 175°. — Cyclopenlaiwn-(l)-carbonsduremethylester-(2), C7H10O3. 
Dureh Ausathem obiger saurer Lsg. Kp.17 106—108°. Semicarbazon, C8H 130 3N3, aiis 
A., F . 176°. — Cyclohexandion-(2,3)-dicarbo7isduredthylesler-(l,4), C12H 160 6 (I). Mit 
Adipinsaureathylester; im Eisschrank erstarrtes 01 m it verd. A. gewaschen. Hellgelbe 
Platten, F. 56°. Durch Zusatz der ath. Lśg. zu alkoh. C2H6ONa-Lsg. das Di-Na-Deriv., 
CI2H HO0Na2 (V), gelbes Pulver. — Phenazinderiv. C'ls/ / 20O,,Ar2 (II), aus A. orangene 
Nadeln, F. 101°. — Verb. <724J?3I,0 12 (IY, R  =  C2H5). V in A. m it J  2 Stdn. gekocht, 
neutralisiert u. verdampft, Ol m it etwas 93°/0ig. A. stehen gelassen. Aus A., F. 90°, 1. 
in Alkalien. Mit FeCl3 tief grun. (J. Indian Inst. Sci. Ser. A. 15. 125—30. 1932. Orig.: 
engl.) LlNDENBAUM.

P. S. M ayuranathan  und P . C. G uha, Unłersuchungen iiber Briickenbildung.
I I .  Bildung und Stabilitat eines gebruclcten Cyclohezcnons, l-Dimethylathan-1’2‘2I I I 1’ i’ >- 
cyclobutanon-(2). (I. vgl. vorst. Ref.) Um in den von SCHEIBER u. Me i s e l  (Ber. dtsch. 
chem. Ges. 48 [1915]. 238) beschriebenen l,l-Dimelhyl-3,5-diketocyclohexan-2,6-di- 
carbonsdureester (I) eine CH2-Briicke in 2,6 einzubauen, haben Vff. das Di-Na-Deriy. 
von I  in A. m it ĆH2J 2 gekocht. Es wurde jedoch nur Dimethyldihydroresorcin (II) 
infolge Decarbathoxylierung erhalten. — W ahrend Isopropylidenmalonester u. Acet- 
essigester durch 1 Mol. C2H6ONa zu I  kondensiert werden (1. c.), entsteht in Ggw. nur 
einer Spur C2H5ONa der offene Ester III, welcher durch C2H5ONa zu I  cyclisiert wird, 
nicht aber durch Dest. oder durch Semicarbazid, wie 1. c. angenommen. Durch HC1 
wird I I I  zu dem bekannten DOacton IAr hydrolysiert (vgl. Q u d r a t - I - K h u d a , C. 1929.
I. 1802). — Durch Hydrolyse von I  unter geeigneten Bedingungen haben Vff. ein neues 
dieycl. Keton CsH 10O erhalten, welchem sie die Konst. YII zuschreiben. Dasselbe ist 
ungesiitt. gegen Br u. ICMnO,, nicht sauer u. zeigt keine Enolrkk. Es ist in Eg. mono-, 
in Bzl. dimolekular infolge Assoziation. Obigen Autoren ist Y II  entgangen, da sie I  
m it Barytlsg. hydrolysiert u. direkt I I  erhalten haben; YII wird namlich durch sd. konz. 
Barytlsg. zu I I  hydratisiert. Aus den Tatsachen, daB weder I I  noch dessen 2-Mono- 
carbonsaureester YII zu liefern imstande ist, u. daB auch l-Phenyl-3,5-diketoeyclo- 
hexan-2,6-dicarbonsaureester kein entsprechendes Keton gibt, folgt, daB die Kombi- 
nation der beiden Estergruppen m it der (CH3)2C-Gruppe fur die Rk. verantwortlieh 
ist. Vff. nehmen an, daB sich I  zuerst zu Y enofisiert, Ćlann zu VI dehydratisiert; zum 
SchluB werden die Estergruppen eliminiert, nicht zu Beginn, weil dann II  das Zwischen- 
prod. ware. — YII nimmt nur 2 Br auf, zweifellos unter Bldg. von TU I, denn bei 
Addition an der Briickenbindung miiBten 4 Br aufgenommen werden. Aus Y III laBt 
sich 1 HBr entfernen unter Bldg. von IX  oder X. Entspreehend durfte die Hydrati-
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sierung von VII zu I I  (vgl. obcn) uber das unbestandige Zwischenprod. XI yerlaufen. — 
VH wird durch sd. sodaalkal. KMn04-Lsg. oder k. NaOCl-Lsg. zur p,(l-Dvnethylglutar- 
sćiure (aus Bzl., F. 101°) oxydiert. Wahrscheinlicli wird hierbei VII zuerst zu I I  hydrati- 
siert.
i  ® ) . < K c S § 1 :!:c o > c h . m  (C b ,),c< ™ < ™ ;§hj.co  cHj

IV ( C H j ł .c /ó o —o ^ > o
'CH j—C— CH3 V

/C(COsC3H6) : CL / C H = C \  ,CHBr— a
(CH3>2C <  ------- > C IIS (CHS) ,C /  /  >CH 2 (CH9)sC< ^  >C H

V I x C(C02C.>H5) .C 0 /  V II  X CH— C O / IX  M)H—  C O /
/C H B r—CBrv ,C B r = C x /C H s-C (O H )v

(CH3)4C <  ^  >CHS (CII3)aC< /C H S (CH3)2C< ^  >CII2
V II I  X CH------- C O / X ^ C H —C O / X I X C H --------C O /

V e r s u c h e .  Ester C15/ / !60 7 (III). 200 g Isopropylidemnalonester, 130 g Acet- 
essigester u. 300 ccm l°/0ig. C2H5ONa-Lsg. in Druckflasche 60 Stdn. auf 105—110° 
erhitzt, A. entfernt, m it 5%'g- H2S04 angesauert u. ausgeathert. Kp.s 155—158°, hell- 
gelbes Ol. -  ■ Dilacton C\HrlOi (IV). Durch 12-std. Kochen von I I I  m it konz. HC1. Aus 
Bzl., F . 136°. — l,l-Dimethyl-3,5-dikelocyclohexan-2,6-dicarbonsaureathylester, C14H20O6 
(I). 1. 200 g Isopropylidemnalonester, 130 g Acetessigester u. Lsg. von 23 g Na in 
300 ccm A. 24 Stdn. gekocht, wciter wie bei I II ; Rohprod. in 5°/0ig. Soda gel., aus
geathert, m it 2-n. H 2S04 angesauert, wieder ausgeathert. 2. 15 g I I I  m it 1 g Na in 
25 ccm A. 12 Stdn. gekocht usw. Kp.4_5 190—195°, dickes, gelbes 01. Wird durch konz. 
Barytlsg. żu I I  hydrolysiert. Disemicarbazon, C16H2G0 6N(,, aus A. Pułver, F . 205° (Zers.).
— 1 -Dimetliylathan-l>-‘~IIP ''l’i -cyclołnitano7i-(2), CSH 10Ó (VH). [Nomenklatur nach 
B e e s l e y  u . T h o r p e ,  C. 1920. III- 440.] 1. 10 g I  mit 25 ccm 25°/oig. alkoh. KOH
2 Tage stehen gelassen oder 6 Stdn. gekocht, A. entfernt, m it 5-n. HC1 angesauert, mit 
(NH4)2S 04 gesatt. u. ausgeathert. 2. 20 g I  m it 50 ccm 75%ig. H 2S 04 oder konz. HCI
6 Stdn. auf W.-Bad erhitzt, mit 50 ccm W. verd., m it (NH4),S 04 gesatt. u. ausgeathert. 
Aus A. rhomb. Platten, F. (korr.) 176°. Semicarbazon, C9Hł3ON3, aus A. Pulver, F. 220° 
(Zers.). — Dibromid, CgH10OBr, (VIII). Darst. in Eg. Aus viel absol. A. braunes 
Pulver, F. 196°. — Bromderiv., Ć8H9OBr (IX oder X). Durch 6-std. Kochen von VIII 
m it ca. 5°/0ig. methylalkoh. KOH. Aus A. hellbraune Nadeln, F. 142°. (J. Indian Inst. 
Sci. Ser. A. 15. 131—37. 1932. Orig.: engl. Bangalore, Inst. of Sc.) L in d e n b a u m .

J. Doeuvre, Menthoglykol und seine Dehydralisierung. Vf. wollte durch milde 
Dehydratisierung des Menthoglykols oder p-Menthandiols-(3,8) (I) zum Pulegol (II) ge- 
langen, erhielt aber m it verschiedenen Agenzien entweder Gemische von Menthadienen
oder Isopulegol (III). —• Menthoglykol (I). 300 g Citronellal m it 400 ccm 50/oig. H 2S 04
20 Stdn. geschuttelt, Prod. gewaschen, m it NaHC03 neutralisiert u. rektifiziert. Vorlauf 
enthielt etwas III. Hauptfraktion zeigte Kp.14 148—150°, viscos, nach Impfen er- 
starrend, aus PAe. Krystalle, F. 80—81°. Lsg. im gleichen Gewicht Bzl. zeigte D .194 0,921, 
nn19 =  1,4881, [a]D19 = + 1 °  38', Oberfliichenspannung y l 8 =  29,5 dyn/cm. Danach 
folgt fiir reines I : [(*]d19 =  +3,54°, Parachor =  415 (ber. 422,7). — Bzgl.' der Bldg. 
von I  nimmt HORIUCHI (C. 1928. II. 1326) an, daB zuerst I I I  entsteht, welches dann 
HoO addiert. Vf. hat jedoch festgestellt, daB III  von 5%ig. H 2S04 unter obigen Be- 

CH-CH3 CH-CH3 CH • CH3
H jC ^ ^ C H ,  H ^ r ^ C H ,

i  h , c L Ic h -o h  n  h . o ^ J c h . o h  i i i  h ^cL ^ c h -o h

CLI c
CH3-Ć(OH).CH3 c h 3-c -c h 3

dingimgen nicht verandert wird. Er ist der Ansicht, daB H 20  einerseits an die Doppel- 
bindung, andererseits an die Aldehydgruppe des Citronellals addiert wird, u. daB dann 
RingsehluB unter H20-Abspaltung eintritt. — D e h y d r a t i s i e r u n g :  1. Gemiseh 
von 59 g I  u. 120 ccm CC14 in Kaltegemisch langsam m it Gemiseh von 31 g PBr3 u. 
50 ccm CC14 Tersetzt; 2 Stdn. bei Raumtemp., 10 Min. bei 40°; m it Eis zers., m it 5%ig. 
NaOH neutralisiert u. fraktioniert. Hauptfraktion (Kp.10 59—70°) lieferte durch Dest.
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iiber Na p-Menlhadien (Gemisch), C10H16, Kp.3:i 83—85», Kp (korr.) 174— 176°, 
[<x]D18 =  +11,10°, D .18-7, 0,843, nC18'7 =  1,4811, n u 18-7 =  1,4852, nF18-7 =  1,4960, 
Md =  46,30 (ber. 45,24), E  £  fiir D =  +0,78, fiir F—C =  36%. Danaph u. auch nach 
dem Verli. bei der Bromzahlbest. liegfc eino Konjugation vor. Oxydation m it Ozon 
(vgl. C. 1929. I. 2630) ergab 2%  H-CHO, 62% H -C 02H (bzw. C02) u. 18% Aceton; 
Oxydation m it K M n 0 4 ergab 28% Aceton. Danacli diirften zl2' d(8)- u. A 3'm)-p-Mentha- 
dien vorliegen. — 2 .1 m it Spur J  unter 80 mm m it Kolonne dest. Das vom W. getrcnnte 
Prod. lieferte 2 Hauptfraktionen von Kp.12 64—74° u. Kp.10 88—90°. Erstere war im 
wesentlichen ein Gemisch von Menłhadienen. Letztere war Isopulegol, C10H 18O (III),
D.15.j 0,917, np15 =  1,4758, [a ]D15 =  + 6° 28'. Nach M o r g a n  u . P e t t e t  (C. 1931. II. 
881) das p-Xenylcarbamat, C23H 270 2N, aus Bzl.-PAe., F. (bloc) 172°. Ozonisierung 
ergab 43%  H CHO, 50%  H- Ć02H u. 2%  Aceton. — 3. 40 g I  u. 65 g Acetanhydrid 
16 Stdn. auf 150— 180° erhitzt, von Zeit zu Zeit gebildete Essigsaure abdest., sehlieBlich 
fraktionicrt. Erhalten 33 g Isopulegylacetat, K p.I2 104— 105°, D .154 0,943, u d 15 =  
1,4599, [<x]n17 =  +2,69°, y 17 =  29,3 dyn/cm, Parachor =  485,2 (ber. 487,9). Ozoni
sierung ergab 45%  H-CHO, 52% H-CO,H u. < 1 %  Aceton. (Buli. Soe. chim. France 
[4] 53. 27—33. Jan. 1933. Lyon, Fac. des Sc.) LiNDENBAUM.

F. Bell, Ntirierung von a- und ji-Naphthol. Dio Nitrierung des a- u. j)-Naplithyl- 
m-nUrobenzolsulfonats, C10H7 • O • SO, • CaH , • N 02, yerlauft nach folgendem Schema:

->  4 — >  4,5 .  |------y  1,5
h y  o —

a-Verb. 4,5 -<---- 4
-y  8 --------->  1,8 -+

-  1
(S-Verb. -

y  8 ——y  4,8
Die Nitrierung der a-Verb. wird hauptsaclilich durch die H N 03-Konz. bestimmt; 
liohe Konz. begiinstigt die Bldg. des 8-Deriv. Die nitriertćn Ester werden durch 
Piperidin verseift.

V e r s u c h e .  4-Nitronaphthyl-(l)-vi-nitrobenzolsulfonat, C16H10O,N2S. 7 g a-Napli- 
thylester in 7 ccm rauchender HNOa +  14 ecm Eg. eingetragen u. bis zur Lsg. er- 
warmt. Aus Eg. Krystalle, F. 135°. — S-Nitronaphthyl-(l)-m-nitrobmzólsvlfonat, 
CI0H 10O7N2S. 10 g Ester, 15 ccm rauch. H N 03 u. 15 ccm Eg. 1 Stde. stehen gelasscn. 
Aus A. Nadeln, F. 166°. Mit Piperidin S-Nitro-a-naphthol, C10H 7O3N, aus Chlf. gelb, 
krystallin, F. 130°; NaOH-Lsg. tief orangen. — 4,5-DinilroiiapJUhyl-(l)-m-nitrobenzol- 
sulfonat, C10H„O9N3S. 2 g 4-Nitroester in 6 ccm rauch. H N 03 eingetragen u. in W . 
gegossen, Prod. m it Bzl. gekocht. Aus Eg. Nadelchen, F. 174°. Daraus 4,5-Dmitro- 
a-naphthol, aus wss. A. Nadeln, F. 198° (Zers.); mit (C2H5)2S 04 in Xylol der Athylatlier, 
P latten, F. 186°. — 4,S-DinUro?iaphihyl-(l)-m-nitrobenzolsulfonał, CJ6H90 9N3S. Aus 
dem 8-Nitroestcr wie oben; nach Lsg. mit Eg. verd. Aus Eg. Prismen, F. 165°. Daraus 
4,8-Dinitro-cc-naphthol, aus A. Nadelchen, F . 230° (Zers.). — Nitrierung des /?-Naphthyl- 
esters wie friiher (C. 1933. I. 608) ergab 29% 5- u. 18% 8-Nitroderiv. — 10 g 5-Nitro- 
ester in 20 ccm rauch. H N 03 eingetragen, Lsg. in W . gegossen, Nd. mit h. Bzl. aus- 
gezogen. Riickstand war 4,5-Dinitronaphlhyl-(2)-m-nitrobenzolsulfonal, C16H90 9N3S, 
aus Eg., F. 212°. Aus dem Bzl.-Filtrat l,5-Dinitrcmaplithyl-(2)-m-nitrobenzólsulfonat, 
C1(JH90 9N3S, aus Eg., F. 153°. Daraus 4,5- u. l,5-Dinitro-j}-naplithol, C10H 0O5N2, 
crsteres aus verd. A. orangerote Nadelchen, F. ca. 230°, letzteres aus A. gelbe Nadeln, 
F . 187° (Zers.). — l,8-Dinitronaphthyl-(2)-m-nitróbenzolsulfonat, C]6H90 9N3S. Aus dem 
8-Nitroester wie oben; Lsg. mit Eg. yerd. Aus Eg. Nadelchen, F. 201°. Daraus 1,S- 
Dinitro-fi-naphthol, aus A. goldige Schuppen, F. 195°; Athylatlier, F. 215°; daraus mit 
rauch. H N 03 1,6,8-Trinitro-fl-naphtliylathylather, F. 188°. — 4-Nitronaphthyl-(2)-m- 
nitrobenzolsulfojiat, Ci„H10O,N2S. Aus 4-Nitro-/?-naphthol u. dem Sulfoclilorid in 
Pyridin. Aus Eg. Rosettchen, F. 149°. Daraus m it rauch. H N 03 obiger 4,5-Dinitro- 
ester. — l-Nitrcmapliłhyl-(2)-m-nitrobenzolsulfonat, C16H]0O;N2S. Analog. Aus Eg. 
Prismen, F. 176°. Daraus mit rauch. H N 03 obige 1,5- u. 1,8-Dinitroester. (J . chem. 
Soe. London 1933. 286—88. Marz. Battersea Polyteehnic.) LiNDENBAUM.

W. M. Cumming und G. Howie, Naphthidinbasen. (J. Roy. techn. Coli. 3. 
26—35. Jan. 1933. — C. 1932. I. 2174.) LiNDENBAUM.

Henry Gilman und M. B. Lousinian, Eine vereinfaclite Methode zur Darslellung 
von Furan aus Furansdure. Vff. haben beobachtet, dafi die pyrolyt. Decarb- 
oxylierung von Furansauren einfach, schnell u. unter Vermeidung einer Sublimation 
der Sauren (vgl. W il s o n , C. 1932. II. 2184) m it guter Ausbeute (bis 90%) bei ver- 
lialtnismaBig niedrigen Tempp. (170—220°) bewerkstelligt werden kann, wenn man 
ein bas. Medium (iiber 250° sd. Rohtcerbasen) u. einen Katalysator (CuS04 oder CuO)
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anwendet. Das Vcrf. ist schnellcr durchfiihrbar u. gibt bessere Ausbcuten ais dns yon 
H u r d , Go l d s b y  u .  O s b u r n e  (C. 19 3 2 . I I . 872) (vgl. hierzu auch S h e p a r d , W i n s - 
l o w  u. J o h n s o n , C. 19 3 0 . I I .  398, u. R e i c h s t e i n  u. Mitarbeiter, C. 1 9 3 2 . II. 3888). 
Beschreibung der Apparatur, Einzelheiten iiber die Verss. u. eine Tabelle im Original. 
Verss. m it anderen Katalysatoren verliefen negativ. — E. V. Brown konnie mit der 
gleichen Apparatur bei Tempp. yon 210—220 o h n e  bas. Medium Furan m it 81 bis 
86%ig. Ausbeute erhalten, wenn er die W iLSONsehe Arbeitsweise (1. c.) hauptsach- 
lich dadurch erganzte, daB er eine Feinsand-Furansauremischung anwandte. (Becueil 
Trav. chim. Pays-Bas 5 2  ([4] 14). 156—59. 15/2. 1933. Iowa State College.) P a n g .

Henry Gilman, Robert R. Burtner und E. W. Smith, Orientierung in den 
Furankemen. I II . 5-Methyl-3-furansćiure. (II. vgl. C. 19 3 2 . I. 3177.) Ais Sehluli- 
glied der ersten vollstandigen Reihe von 6 isomeren Furanderiw . m it 2 verschiedenen 
Substituenten, der ais Bezugsverbb. bei der Substitutionsermittlung im Furankern 
wertvollen einfaeli methylierten Furanmonocarbonsauren, haben Vff. die 5-Methyl-
3-furansaure wie folgt synthetisicrt:
з,5-C4H 20(C 00H )2 — 3,5-C4H„0(C00CH3)2 3,5-C4H 20(C00CH 3)(C00H) (I) —y

3,5-C4H„0(C00CH3)(C0Cl) (II) — >- 3,5-Ć4H„0(C00CH3)(CH0) (III) — >-
3,5-C4H20(C00H )(CH 0) (IV) — 3,5-C4H ;0(C 00H )(C H = N -N H 2) (V) — >-

3,5-C4H20(C00H)(CH3) (VI).
Da die ais Ausgangsmaterial dienende zweibas. Saure bekanntlich eine /3-standige 

COOH-Gruppe besitzt u. sich die CH3-Gruppe der neuen Saure in a-Stellung befindet 
(Decarboxylierung ergibt 2-Methylfuran), mufl letztere eine a-Methyl-/?-furansaure 
sein; ihre Verschiedenheit von der zweiten mogliehen Saure dieser Art, der 1. e. be- 
schriebenen 2-Methyl-3-furansaure, bestatigt die ihr zugeschriebcne Konst.

V e r s u c h e .  Der Dimethylester der 2,4-Furandicarbonsiiure wurde nach F e is t  
(Ber. dtsch. chem. Ges. 3 4  [1901]. 1992) in 90°/oig. Ausbeute erhalten. — 4-Carbo- 
methoxy-2-furansdure (I); aus vorst. Ester durch partielle Verseifung m it ICOH in 
absol. CH3- OH am RuckfluB; Plattchen vom F. 132,5°. -— 4-Carbomethoxy-2-furoyl- 
chlorid (II); aus vorst. Verb. u. Thionylchlorid in Bzl.; aus CC14 Krystalle vom F. 83 
bis 84°. — 4-Carbomethoxy-2-furaldehyd (III); aus II durch katalyt. Red. nach R o s e n - 
MUND u. ZETZSCHE (Ber. dtsch. chem. Ges. 5 1  [1918]. 578). Einzelheiten im Original. 
Aus Methylalkohol Krystalle vom F. 93,5°, Ausbeute 99°/0. Phenylhydrazon, F . 114 
bis 115°. — 4-Carboxy-2-furaldehyd (IV); aus III durch Hydrolyse in 94°/oig. Aus
beute; Krystalle vom F. 158—159°. — Hydrazon (V), Krystalle vom F . 145—146°, 
Ausbeute 90%. — S-Methyl-3-furansaure (VI), aus vorst. Hydrazon nach WOLFF- 
KlSCHNER. Ausbeute 31%. Krystalle vom F. 119°, Decarboxylierung nach JOHNSON 
m ittels Chinolin u. Kupferbronze bei 215° ergab 2-Methylfuran, das ais 5-Methyl-
2-chlormereurifuran (F. 132°) identifiziert wurde. ( J .  Amer. chem. Soc. 55 . 403—06. 
Jan . 1933. Iowa State Coli.) P a n g r it z .

Henry Gilman, Robert R. Burtner und R. J. Vanderwal, Orientierung in den 
Furankemen. IV. Die Oleichu-ertigkeit der a- und der (i-Stellungen im Furan. (III. 
vgl. yorst. Ref.) Vff. diskutieren neben der allgemein angenommenen Furanstruktur 
eine Athylenoxydform (einfache Bindung zwischen den beiden a-Stellungen) u. mehrere 
Oxoniumstrukturen des Furans, in denen O lv in yerschiedener Weise zum Teil durch 
Nebenvalenzen abgesattigt ist. (Einzelheiten im Original.) — Es wird die Aquivalenz 
der a- u. fl-Stellungen nachgewiesen. Nach

2.5-C4H„0(C00C2H5)(C00H) (I) — y  2,5-C4H 20(C 00C 2H5)(C0Cl) (II) — 5- 
2,5-C4H„0 • (COOC2H5)(CHO) — 2,5-C4H 20(C00H )(CH 0) (III) —

5-C4H30(CH0) (IV) — Ą  5-C4H30(C 00H ) 
entsteht die gleiche Saure wie nach

2.5-C4H 20(C 00C 2H5)(C00H) — ;y  2-C4H 30(C 00C 2H5) — >- 2-C4H30(C 00H ),
so daB unter der Annahme, daB auf Grund der relativ stabilen C-C-Bindung kein 
Wechsel der Substituenten von einer a-Stellung zur anderen stattfindet, beide a-Stel- 
lungen gleichwertig sind. Auch 2,5-Dimethyl-4-carbathoxy-3-furansaure ergibt die 
gleiche 2,5-Dimethyl-3 (oder 4)-furansaure, gleichgiiltig, ob man die 3- oder 4-Stellung 
der Ausgangssiiure ais Angriffspunkt wahlt, was die Aquivalenz der /3-Stellungen be- 
weist. Bzgl. der neuerdings zuganghch gewordenen Furyl-MgX-Verbb. zur Konst.- 
Ermittlung, besonders im Hinblick auf Furanformeln mit Allylsystemen vgl. G il m a n
и. F r a n z , C. 1 9 3 3 . I. 1619. Der Gleichwertigkeit der a- u. der /?-Stellungen wider- 
sprechen aber alle Oxoniumformeln des Furans. jNIit diesen wiederum in Einklang 
stehen z. B. die Tatsachen, daB sich bei Einfuhrung eines einkernigen Substituenten
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stets ein a-Substitutionsprod. bildet, anscheinend unter vdlligem AusschluB eines 
/9-Isomeren u. daB bei Oxydationsprodd. des Furans bzw. seiner D oriw . sich. die Doppel- 
bindung zwischen den beiden /3-Stellungen befindet. Zusammenfassend kommen Vff. 
zu dem SchluB, daB das Furan wohl ais eino im dynam. Gleichgcwicht befindliche 
Mischung mehrerer Formen anzusehen ist.

V e r s u c h e .  2-Carbdthoxy-5-furansdure (I) (vgl. P h e l p s  u . H a l e , Amer. 
Chem. J . 25 [1901]. 445). — 2-Carbathoxy-5-furoylchlorid (II); aus I, F. 69—70°. —•
2-Carboxy-5-furaldehyd (III); aus II nach RoSENMUND (Ber. dtsch. chem. Ges. 51 
[1918]. 578) u. nachfolgender Hydrolyse. F. 200° (Zers.). — 5-Furaldehyd (IV); Oxy- 
dation zu 5-Furancarbonsaure, ident. mit der aus I  durch Decarboxylierung und 
Hydrolyse des Athylfuroats erhaltenen 2-Furansiiure. — 2,5-Dimelhyl-4-carbathoxy-
3-furoylc.hlorid, C]0H n O4Cl. Darst. aus der Siiure (vgl. K n o r r , Ber. dtsch. chem.
Ges. 17 [1884], 2865) mittels SOC1, in Bzl., Kp.18 149—151°. — 2,S-Dimethyl-4-carb- 
oxy-3-furaldehyd, Darst. wio III, F. 176°. - -  2,5-Dimethyl-3-furansdura. Der durch 
Decarboxylierung der vorst. Aldehydsauro zuerst erhaltene 2,5-Dimethyl-3-furaldehyd 
a u t o x y d i e r t  sich leicht an der Luft, wie Vff. bemerken, eine ausgesprochene 
Tendenz der y5-Furaldehydo im Gegensatz zu den a-Aldehyden. Die Siiure (F. 135°) 
ist ident. m it der aus 2,5-Dimethyl-4-carbathoxy-3-furansaure durch Decarboxy- 
lierung u. naclifolgende Hydrolyse des Athylfuroats erhaltenen. (Becueil Trav. chim. 
Pays-Bas 52 ([4] 14). 151—55. 15/2. 1933. Iowa State Coli.) P a n g r it z .

Henry Gilman und Robert R. Burtner, Orientierung in  den Furankemen. tlber- 
fiihrung von 3-Methylfuran in 3-Mełhyl-2-furfural (vgl. R e ic h s t e in , Z s c h o k k e  u . 
G o e r g , C. 1932. I . 676) bzw. in  3-Methyl-2-nitrofuran (vgl. R i n k e s , C. 1931. I. 
280). — Synthese von 3-Methylfuran: 3-Furansaure — ->- 3-Furoylchlorid — y  3-Fural- 
dehyd — y  3-Furaldehydhydrazon — y  3-Methylfuran, Charakterisierung ais 3-Methyl- 
2-furylquecksilberchlorid (F. 142°). (Vgl. auch das zweitvorst. Ref.) (J. Amer. chem. 
Soc. 55. 859—60. Febr. 1933. Iowa State Coli.) P a n g r it z .

Toshinori Iseki, Synthese des d,l-Oxymethylfurylalanins. (Vgl. K a r a s h im a , 
C. 1929. II. 2889.) Vf. benutzt zur Darst. der Aminosaure die WiiEELERsche Hydan- 
toinmethode (C. 1911. I. 1857). Durch Kondensation von Oxymethylfurfurol m it 
Hydanloin u. wasserfreiem Na-Acetat bei 118° wurde Oxymethylfurfuralhydantoin, 
CsHrN20 4 (I) mit 47°/0 der Theorie erhalten. Aus Eisessig hellgelbe Prismen, F. 247°. —
I laBt sich m it 5%  Na, Hg in l,8°/0 NaOH zu Oxyfurfurylhydantoin, C9H 10N2O.i (II) 
hydrieren. Aus A. Nadeln, F. 167°, 27% der Theorie. — d,l-Oxymeihylfurylalanin, 
CaH u N 04 wird durch Verseifung von II m it Ba(OH)2 erhalten. Aus 50%ig. A. F. 295°, 
43%  der Theorie. Ninhydrinrk. positiv. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 216. 
127—29. 13/4.1933.) D r is h a u s .

Toshinori Iseki, Uber Di-(furfurolmethyl-2)-athęr. Darst. des IClERMAYER schen 
Di-(furfurolmethyl-2)-dthers, Ci2H 10O5 (I), durch Erwarmen von Oxymelhylfurfurol fiir 
sich oder m it Brenziraubensdure, wodureh die Ausbeute auf 23% der Theorie steigt; 
F . 114°; HCl-Resorcinprobe positiv. I  reagiert nach PERKIN m it Essigsaureanhydrid 
unter Bldg. von Bis-{carboxydthylenfuran)-methyldther, C16H 140 7, F. 190°. Im tier. 
Organismus wird I, per os eingegeben, zum Bis-(carboxyfuran)-methyldther, C12H ]0O7, 
oxydiert, der aus dem Harn der Vers.-Tiere isoliert wird; F. 206°. (Hoppe-Seyler’s 
Z. physiol. Chem. 216. 130—32. 13/4. 1933. Nagasaki, Univ.) D r is h a u s .

S. G. P. Plant und M. L. Tomlinson, Einwirkung von Halogenen au f polycyclische 
Indólderńate. I II . (II. vgl. C. 1932. II. 3715.) Durch Einw. von Br (oder auch Cl) 
u. darauf W. auf 1,2,3,4-Tetrahydrocarbazol wurde Verb. I  erhalten, isomer m it dem 
in der I. Mitt. beschriebenen ll-Oxy-2,3,4,ll-tetrahydrocarbazol. Zweifellos wird zuerst 
Br2 an 10,11 addiert, dann HBr abgespalten u. schlieBlich Br durch OH ersetzt. I  ist 
diazotier- u. kuppelbar, kann also auch in der Form II  reagieren. — Durch Einw. von 
Cl u. dann W. auf 9-Acetyl-, 9-Carboałhoxy- u. 9-Cinnamoyltetrahydrocarbazol ent- 
standen dio Verbb. III; 9-Benzoyltetrahydrocarbazol lieferte auBer III auch IV. Alle 
diese Verbb. sind schon friiher auf anderen Wegen erhalten worden (C. 1923. I. 1623.
1929. II. 2778 u. I. Mitt.). — Auch die Halogenierung des Dihydropentindols u. seiner 
Acylderiw., welche friiher (I. Mitt.) keine definierten Prodd. ergeben hatte, war je tzt 
erfolgreich; es wurden die Verbb. V (R =  H  bzw. Acyl) erhalten. Diese erleiden durch 
wss.-alkoh. KOH oder Acetanhydrid nicht die Umwandlungen, wie sie friiher (C. 1923.
I. 1623) fiir die Verbb. III beschrieben worden sind.

V e r s u c h e .  10-0xy-l,2,3,10-tetrahydrocarbazol, C12H I3ON (I). Darst. in Eg. 
mit 1 Br2 bei Raum tem p.; sofort m it viel W. yerd., mit NH4OH alkalisiert u. ausgeathert.
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Aus Bzl. Prismen, F. 153°. Wird durcli Kochen m it Acetanhydrid (1 Stde.) oder 
absol. A. (5 Stdn.) zu 2,3-Dihydrocarbazol (I. Mitt.) dehydratisiert u. durch sd. wss.- 
alkoh. KOH zu ll-Oxytetrahydrocarbazolenin (C. 1923. I. 1623) isomcrisiert. — Azo- 
farbstoff C22Hu 0 2N 2. I  in verd. HC1 diazotiert u. m it alkal. /?-Naphthollsg. gekuppelt. 
Aus A. rote Prismen, F. 143°. — Chlorierung der 9-Acyltetrahydrocarbazole in Eg. 
mit 1 Cl2 (gel. in Eg. oder CCI.,); dann sofort mit viel W. gesehuttelt u. m it NH4OH 
alkalisiert. — 6-Cinnamoylpseudoindoxylspirocyclcypentan, C2IH190 2N. 1. Aus HI
(R =  CH : CH-CjHj) m it sd. Acetanhydrid (4 Stdn.). 2. Aus Pseudoindoxylspiro- 
cyclopentan (1. c.) in Aceton mit Cinnamoylchlorid u. konz. KOH. Aus A. hellgelbe 
Nadeln, F. 165°. — 9,10-Dioxytelrahydrope.ntindol, Cn H 130 2N (V, R  =  H). Durch 
Bromieren von Dihydropentmdol usw. analog I. Aus Bzl. Platten, F. 140°, in verd. 
HC1 diazotier- u. kuppclbar. — 8-Acetylderiv., C,3H 150 3N (R =  CO-CH3). Durch 
Chlorieren von 8-Acetyldihydropentindol usw. Aus Bzl. Prismen, F. 152°. Wird 
durch sd. wss. KOH zum vorigen verseift. — 8-Benzoylderiv., C18H 170 3N, aus Bzl. 
Prismen, F. 149°. (J. chem. Soc. London 1933. 298—300. Marz. Oxford, D y s o n  
P e r r i n s  Lab.) L in d e n is a u m .

H. I. Hall und S. G. P. Plant, Reaktionen des l,2,3,4-Teirahydroxanłhons. Vff. 
haben diese schon von S en  (C. 1 9 3 0 .1- 2252) synthetisierte Verb. (I) nach der S im onis- 
schen Chromonsynthese dargestellt. I liefert m it H N 03 das 7-Nitroderiv.; Beweis durch 
Umwandlung in das 7-Chlorderiv. u. dessen Synthese. — Durch Alkali wird I  zu Cyclo- 
liexanon, Salicylsaure u. Saure II  (n =  5) aufgespalten (Konst.-Beweis). — Mit Br 
in der Kiilte entsteht ein Dibromid, welches J  aus K  J  frei macht u. wohl Formel III 
besitzen diirfte (vgl. B a k e r  u . R ob inson , C. 19 2 5 . II. 2056). In  der Hitze wird viel 
H Br entwickelt; aus dem Rk.-Prod. wurde etwas Dibromderiv. (5,7?) isoliert. — Mit 
Cl dagegen entsteht das gegen K J  bestandige 10,11-Dichlorid, welches durch Alkali 
zu denselben Prodd. wie I selbst aufgespalten wird. Ein analoges Dichlorid bildet 
das 7-Methylderiv. von I. — IV wurde analog I  synthetisiert. Sein Alkaliabbau ergab 
nur Saure II  (n =  4).

V e r s u e h e .  l,2,3,4-Tetrahydroxanthon, Ci3H120 2 (I). Gemisch von je 40 g 
Cyclohexanon-2-earbonsaureathylester u. Phenol m it 60 g P20 5 versetzt (heftige Rk.), 
m it Eis zers., mit verd. NaOH u. A. geriihrt usw. Kp.„ 195— 212°, aus PAe. Platten, 
F. 104°. — 7-Nilroderiv., Cl3H n O.,N. In  H N 03 (D. 1,5) bei 0° gel., 1 Stde. in Eis stehen 
gelassen usw. Aus A. hellgelbe Nadeln, F. 203°. — 7-Aminoderiv., C13H130 2N. Aus 
vorigem in Eg. m it Zn-Staub bei 40°; alkalisiert u. ausgeathert, aus verd. HC1 +  Alkali 
umgefallt. Aus A. gelbe Nadeln, F. 179°. Daraus durch Diazork. das 7-CMorderiv. 
(vgl. unten). — Spaltung von I  durch 1-std. Kochen m it 30%ig. wss. KOH u. A .; dann 
m it Dampf dest. Im Destillat Nachweis yon Cycloliexanon ais Phenylhydrazon (Uber- 
fuhrung durch Kochen mit verd. H2SO., in Tetrahydroearbazol). Aus der alkal. Lsg. 
isolierte Sauren iiber die Methylester durch Dampfdest. getrennt; erhalten Salicylsaure 
u. e-[o-Oxybenzoyl]-capronsaure, C13H160 4 (II, n  =  5), aus PAe. Platten, F . 97—99°; 
m it FeCl3 purpurn; Methylester, Platten, F. 40—42°. — 7-Chlortetrahydroxanthon, 
C13H u 0 2C1. Analog I  m it p-Chlorphenol (20 Min. erhitzt). Aus A. Nadeln, F . 154°. 
Alkalispaltung ergab: Cyclohexanon; 5-Chlorsalicylsaure, C7H50 3C1, aus verd. A., F. 172°; 
£-[5-Chlor-2-oxybenzoyl\-capronsaure, C13H150 4C1, aus A. Platten, F. 122°. — 7-Brom- 
tetrahydroxanthcm, C13H u 0 2Br. Analog. Aus A. oder PAe. Nadeln, F . 151°. Neue 
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Spaltprodd.: 5-Bromsalicylsaure, F. 163— 165°; E-[5-Brom-2-oxybenzoyl]-capronsaure, 
C13H 150 4Br, aus A. Platten, F. 120°. — Tetrahydroxanihondibrómid (III). In  Eg. oder 
CS2 m it 1 Br2 bei Raumtemp. Aus Eg. gelbe Prismen, F . 115°. Liefert m it NaOII 
oder NH4OH I zuriiek. — Dibromietrahydroxanthon, C13H 10O2Br2. I  in Eg. m it 1,1 Br2 
V2 Stde. gekoclit, in Eis-NH4OH gegossen u. ausgeathert. Aus A., dann PAe. Prismen, 
F. 147°. — 10,ll-Dichlorhexahydroxanthon, C13H 120 2C12. I  in CC14 bei 20° m it Cl behandelt 
u. verdarapft. Aus A. Platten, F . 64—65°. — 7-Methyltetrahydroocanthon, C14H140 2. 
Mit p-Kresol. K p.24 2 2 0—240°, aus PAe. Nadeln, F. 102—103°. Neue Spaltprodd.: 
5-Methylsalicylsaure, C8H 80 3, F . 151°; E-[5-Methyl-2-oxybenzoyl]-capronsaure, C14H180 4, 
aus PAe. Nadeln, F. 87°; m it FeCl3 tief violett. — 10,ll-Dichlor-7-methylhexahydro- 
xanthon, C14H140 2Cl2, aus A. Platten, F. 110—111°. — 2,3-Dihydropentachromon, 
C12HI0O2 (IV). Analog I  m it Cyclopentanon-2-carbonsaureathylester. Kp.20 185— 195°, 
aus PAe. Platten, F . 120— 121°. Mit Alkali 8-\p-Oxybenzoyl)-valeriansdure (II, n =  4), 
aus Bzl.-PAe. Platten, F. 93— 94° (vgl. v. B ra u n , C. 1923. I. 595). — 6-Nitroderiv., 
C12H,,04N, aus A. Nadeln, F. 184°. — 6-Aminoderiv., C12H n 0 2N, aus A. hellgelbe 
Nadeln, F. 240°. (J. chem. Soc. London 1933. 232—35. Marz. Oxford, D y so n
P errins  Lab.) L indenbatjm .

Shiam Sunder Joshi, Additive Verbindungen des Pyridins. In  den 2,4- u. 2,6-Di- 
nitrohalogenbenzolon verliert das Halogen durch ein m-standiges CH3 seine Rk.-Fahig- 
keit gegentiber Pyridin. — Darst. der 3 ersten Salze in sd. A., der anderen ohne A. 
2-Brom-4,6-dinitrophenylpyridiniumchlorid, Cn H 70 4N3ClBr, aus Toluol orangegelbe 
Krystalle, F. 224°. 2-Jod-4,6-dinitrophenylpyridiniumchlorid, Cn H 70 4N3ClJ, aus verd. 
Aceton orangene Krystalle, F. 219°. 4-Jod-2,6-dinitrophmylpyridiniumchlorid, Cu H 7 
0 4N3C1J, aus Toluol rubinrote Krystalle, F. 213° (Zers.). 4-Brom-2,6-dinitrophmyl- 
pyridiniumchlorid, Cn H -04N3ClBr, aus Toluol dunkelrote Krystalle, F. 212° (Zers.).
4-Chlor-2,6-dinitrophenylpyridiniumchlorid, CUH 70 4N3C12, aus A. orangerote Krystalle, 
F . 197°. 4-Brom-2,6-dinitroplicnylpjjridiniumbromid, Cn H70 4N3Br2, aus A. rote K ry
stalle, F. 193° (Zers.). (J. chem. Soc. London 1933. 313. Marz. Meerut [Indien], 
Coli.) L indenbaum .

W . O. Kermack und W . Muir, Versuche, die Mannichsche Reaktion au f Derivate 
des 4-Mełhylchinolms und auf 2,4-Dinitrotoluol auszudehnen. (Vgl. C. 1932. I. 945.)
2,6-Dimełhoxy-4-methylchinolin lieferte m it CH20  u. Piperidin nicht das erwartete 
Kondensationsprod., sondem eine Verb. Cn Hn OsN. Diese entstand auch, wenn nur 
eine Spur Piperidin zugegen war, u. ferner, wenn 2,6-Dimethoxy- oder 6-Mełhoxy- 
2-athoxy-4-methylchinolin m it verd. HC1 gekocht wurden, d. h. durch Umwandlung 
von OCH3 bzw. OC2H5 in OH. Die Vcrb. ist jedoch nicht ident. m it 2-Oxy-6-methoxy-
4-methylchinolin u. konnte auch nicht in dieses umgewandelt werden. — 2,4-Dinitro- 
toluol kondensiert sich sowohl mit je 2 Moll. wie auch m it je 1 Mol. CH20  u. Piperidin, 
dagegen nur m it je 1 Mol. CH20  u. NH(C2H 5)2.

Y e r s u c h e .  2,6-Dimethoxy-4-methylchinolin, C12H ]30 2N. Durch 2-std. Kochen 
von 2-Clilor-6-methoxy-4-methylchinohn m it CH3ONa-Lsg. Aus PAe. derbe Prismen, 
F. 56°. Hydroclilorid, F. 237° (Zers.). — 6-Met1ioxy-2-athoxy-4-melhylchinolin, C13H15 
0 2N. Analog. Aus verd. A. Prismen, F. 81°. — 6-Metlwxy-2-piperidino-4-methylchinolin, 
C10H20ON2. 2-Chlorverb. m it Piperidin 4 Stdn. gekocht u. in W. gegossen. Aus PAe. 
Platten, F. 97°. Pikrat, F. 135°.— 6-Methoxy-2-piperazino-4-methylcMnolin, C15H.19ONa. 
Analog bei 140° (5 Stdn.). Aus W. erst ólig, dann mkr. Prismen, F. 92°. — 8-Chlor- 
2-oxy-4-meihylchinólin, C10H8ONC1. Acetessigsaure-o-chloranilid entweder in Paraffinol 
5 Min. auf 240° erhitzt oder mit etwas konz. H 2S04 4 Stdn. auf 65° erwarmt u. in W. 
gegossen. Aus A. Nadeln, F . 230°. — 2,8-Dichlor-4-methylchinolin, Ci0H7NCl2. Aus 
Torigem m it P0C13 u. PC15, schlieBlich bei 130— 140° (2 Stdn.). Aus PAe. Prismen, 
F. 87—88°. — 8-Chlor-2-meihoxy-4-methylchiiwlin, Cn H i0ONCl. Aus Yorigem mit sd. 
CH3ONa-Lsg. (2 Stdn.). Aus Lg. Prismen, F . 122°. Kondensiert sich nicht m it CH20  
u. Piperidin. — 8-Chlor-2-piperidino-4-methylchinolin, C15H17N2C1. Aus vorvorigem u. 
Piperidin. Aus A. Krystalle, F. 125— 126°. — 8-Chlor-2-piperazino-4-methylchinolin, 
C14H10N3C1, aus W. Nadeln, F. 135°. — Verb. Cn / / n 0 2iV. 1. 2,6-Dimethoxy-4-methyl- 
chinolin m it 2 Moll. 40%ig- CH20-Lsg. u. Spur Piperidinhydrochlorid 8 Stdn. gekocht.
2. 2,6-Dimethoxy- oder 6-Methoxy-2-athoxy-4-methylchinolin mit n. HC1 4 Stdn. 
gekocht, mit K 2C03 alkalisiert, m it Dampf dest. Aus W. Nadeln, F. 271°, unl. in k.,
1. in h. HC1 oder NaOH. Mit h. alkoh. FeCl3 hellrot. Mit konz. H2S04 eine hochschm. 
Verb., aus W. Nadeln. Pikrat, gelbe Nadeln, F. 165— 166°. — 2-Oxy-6-methoxy-4-methyl- 
chinolin, Nadeln, F. 255°, unl. in k., 1. in h. HC1, 1. in k. NaOH, bestandig gegen konz.
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H 2S 04. Mit alkoh. FeCl3 tief rot. Pikrat, gelbo Prismen, F. 191°. — tx,y-Dipiperidino- 
P-[2,4-dinitrophenyl]-propan, (C5H 10N-CH2)2CH-C6H3(NO2)2. 1 Mol. 2,4-Dinitrotoluol,
2 Moll. 40%ig. CH20-Lsg. u. 2 Moll. Piperidin mit A. 2 Stdn. crhitzt, in W. gegossen, 
Nd. aus verd. HCl +  NH.,OH umgefallt. Aus A. Nadeln, F. 134°. Pikrat, F. 191°. — 
a.-Piperidino-f}-[2,4-dinitrophenyl]-athan, C5H 10N-CH2-CH2-C6H3(NO2)2. Ebenso m it 
je 1 Mol. der Komponenten (4 Stdn.). Olig. Pikrat, C19H20Ou N0, aus Bzl., F. 175°. — 
a.-Dićiłh,ylamino-p-\2,4-dinitrophenyl\-alhanpikral, C18H 20O11N6, aus Bzl., F . 129—130°. 
(J . chem. Soe. London 1933. 300—02. Marz. Edinburgh, Royal Coli.) L in d en b au m .

H. D. K . Drew und F . S. H. Head, Derivate des Methylenblaus. Wird Methylen- 
blaujodid (I) m it viel CH3OH (15 Voll.) u. CH3J  (1 Vol.) gekoeht, so entstehen ca. 90%
1-monohydrojodid (II oder n i)  u. etwas Leukcmetliylenblaudijodmethylat (IV). Mit 
4 Voll. CHjOH u . 3 Voll. CH3J  bildet sich fast nur IV. Ersetzt man die CH3-Verbb. 
durch C2H 6OH u . C2H5J, s o  erhalt man bei 10 : 1 ebenfalls H, bei 5 : 3 dagegen iiber 
75% Leukomelhylenblaudihydrojodid (V), nicht das Dijodathylat. V entsteht auch, 
wenn man II m it A. u. C2H5 J  kocht. Offenbar werden in den Rk.-Gemischen dio Alkohole 
zu Athern methyliert, u. der so gebildeto H J  wirkt teils reduzierend, teils salzbildend.
— Die Konst. dieser Verbb. wurde durch andere Darst.-Verff. be wiosen: IV aus Leuko- 
methylenblau u. CH3J ;  V aus I u. H J; II erstens durch Addition von J 2 an Leuko- 
methylenblau, zweitens durch Umsetzen von I  m it seinem Dihydrojodid (dieses ygl. 
unten) in Acetonitril:

Obwohl bei allen Darstst. von II  mehr ais genug H J  zur Bldg. eines Dihydrojodids 
zugegen ist, tr i t t  cin solches nicht auf; dahor ist Formel I I  wahrscheinlicher ais III. — 
Wird I I  m it viel CH3OH oder (weniger gut) W. gekoeht, so wird es zu I  u. 1-dihydro- 
jodid (VI oder VII) disproportioniert (Gleichung A nach links). Die Konst. yon VII 
wird durch folgondo Tatsachen bestatigt: Es ist auch aus I  oder I I  u. H J  erhaltlich; 
durch Erwarmen m it Chinolin werden 2 H J  glatt entfernt unter Bldg. von I ; Phenyl- 
hydrazin reduziert VII zu Leukomethylenblau:
C10H 18N3JS (H J)2 +  4CcH5-NH-NH2 =  CgHc +  N 2 +  3C6H5-NH-NH2(HJ) + C 10H19N3S.
— Zum Vergleich wurde Bindschedlergriin, in welchem der S des Methylenblaus durch 
2 H  ersetzt ist, herangezogen. Das Jodidmonohydrojodid, HJ,(CH3)2N-C6H4-N : 
C0H4 : N(CH3)2J , konnte dargestellt werden, nicht aber das Jodiddihydrojodid. Dieser 
Befund spricht zugunsten der o-chinoiden Formel VII gegeniiber der p-chinoiden 
Formel VI.

V o r s u c h e .  Methylenblaujodid, C16H18N3 JS , 1/2 H 20  (I). Aus dem Chlorid u. 
K J  in W. — Rhodanid, C17H 18N4S2. Aus dem Chlorid u. KSCN. Goldbraune u. kafer- 
grilne Nadeln. — Methylenblaubase, C,6H19ON3S, 2 H 20 . Aus dem Chlorid u. Ag20  
in W. — Lcukomethyleriblaudihydrojodid, C16H21N3J 2S (V). 1. 1 g I m it 50 ccm A. 
u. 30 ccm C2H 5J  18 Stdn. gekoeht. 2. Durch Eintragen von I  in alkoh. H J. Aus yerd. 
Eg.-HJ, CH3-CN oder Chlf. gelbe Krystallo, F. 247°. NaOH, NaHC03, Pyridin oder 
K ,S20 5 fiihren in Leukomethylenblau uber. H 20 2, FeCI3, verd. H N 03 oder J  osydieren 
zu Methylenblau. — Leukomdhylenblaudijodmethylat, C18H 25N3J 2S, 2 H20  (IV). 1. Aus 
Leukomethylenblau u. CH3J  in sd. CH3OH (3V2 Stdn.) oder bei Raumtemp. (2 Tage).
2. 0,5 g I  m it 20 ccm CH3OH u. 15 ccm CH3J  90 Stdn. gekoeht. Aus CH3OH, A. u. 
W. hellgelbe Platten, F . 229° (Zers.). Pikrat, aus CH3OH orangene Nadeln. Mit Acet- 
anhydrid bei 100° das N-Acelylderiv., C20H 27ON3J 2S, 2 H 20 , aus W. hellgelbe Nadeln, 
F. 234° (Zers.); Pikrat orangen. — Melhylenblaujodidmonohydrojodid, C16H j8N3J 2S (II).

C10H18N3JS  (I) +  C6H 18N3JS(H J)2 (VII) ^  2 C10H 18N3JS (H J) (II) (A)

1. 60 g I  m it 2400 ccm CH3OH u. 150 ccm CH3J  40 Stdn. gekoeht. 2. 1 g I  m it 100 ccm
227*
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A. u. 10 ccm C2H5.J i y 2 Stdn. gekocht. 3. Aus Leukometliylenblau u. 1 J 2 in CH3- 
CN. 4. Durch 1-std. Kochen von je 1 Mol. I  u. VII in CH3 • CN. Aus CH3-CŃ dunlcel- 
purpurne Nadeln, F. 217° (Zers.) bei Eintauchen in Bad von 210°, fast unl. in k., zers. 
durch sd. W., unl. in A., Bzl. — Methylenblaujodiddihiydrojodid, C1GH 20N3J 3S (VII). 
1. 35 g I I  mit 1 1 CH3OH 1 Stde. gekocht, abgekiihlt u. dekantiert, dies 14-mal m it 
frischem CH3OH wiederholt. 2. Wie Yorst. mit W. 3. Aus I  oder II  m it H J  in li. Eg. 
Aus CH3OH kupferbronzene Nadeln oder Prismen, F. 200° (Zers.), bisweilen scliwarze 
Krystalle, welche bei 150° in die bronzenen iibergehen, aus CH3-CN goldbronzene 
oder purpurrote Nadeln m it 1/2 CH3 • CN. Wird durch K 2S20 6-Lsg. oder mehrtagiges 
Kochen mit W. in I  ubergefiihrt. — Bindschedlergrunjodidmonoliydrojodid, C10H 21N3J 2. 
1. Aus dem Leukofarbstoff in CH3OH m it 1 J 2. 2. 0,5 g Jodid mit 10 ccm CH3OH 
u. 1 ccm CH3J  1 Stde. gekocht. Aus A. blausckwarze Prismen, F. 152—153° (Zers.). 
(J. chem. Soc. London 19 3 3 . 248—53. Marz. East London Coli.) L in d e n b a u m .

Abnashi L. Bhalla und Jnanendra N. Ray, Versuche iiber die Synthese des 
Cyanomaclurins und seiner Derimte. I. 3,5,7,2',4'-Pentamethoxyflavan. Cyanomaclurin 
besitzt nach P e r KIN ( J .  chem. Soc. London 8 7  [1905]. 721) vielleicht die Konst. I. 
Nach vergeblichen synthet. Verss. in anderer Riclitung (vgl. Yersuchsteil) haben Vff.
3,5,7,2',4'-Pentamethoxyflavyliumchlorid (P r a t t  u . R o b in s o n , C. 19 2 5 . II. 1675) 
katalyt. reduziert u. 3,5,7,2',4'-Pentamethoxyflavan (IV) erhalten, welches m it dem 
Hydrierungsprod. des Cyanomaclurinpentametliylathers verglichen werden soli.

V c r s u c h e .  2,4-Dioxy-2'-metlioxy-f}-phenylpropiophenon, C1cH]gO, (II, R =  H, 
R ' =  CH3). /?-[o-Methoxyphenyl]-propionsaure, Resorcin u. ZnCl2 im H-Strom 5 Stdn. 
auf 100—-110° erhitzt, m it verd. HC1 geschiittelt u. kurz erwarmt. Aus A., Bzl.-PAe., 
verd. CH3OH Platten, F. 138°. Mit FeCl3 violett. Mit sd. Acetanhydrid (2,25 Moll., 
nur 30 Min.) das Diacetylderiv., F. 81—82°. — 2,4,2'-Trimethozij-fi-phenylpropio- 
phenon, C18H 20O4 (II, R  u. R ' =  CH3). Aus /?-[o-Methoxyphenyl]-propionylchlorid u. 
Resorcindimethylatlier in CS2 mit A1C13. Aus CH3OH (Kohle) Nadeln, F. 78°. — 7-Acet- 
oxy-2-methyl-3-\o-methoxybenzyl\-chromon, C20H i8O5 (III). Durch langeres Kochen 
obiger Verb. CI6H 10O4 m it 10 Moll. Acetanhydrid. Aus A., F . 141—142°. — 2'-Oxy- 
p-phenylpropiophenon. Durch Hydrieren von o-Oxybenzylidenacetophenon in Essig- 
ester m it PdCl2-A.-BaS04. Aus A., F. 91°. — 2 '-Oxy-2,4-dimethoxy-fl-phenylpropio- 
plienon, C17H i80 4 (II, R  =  CH3, R ' =  H). Durch Hydrieren von o-Oxybenzyliden- 
resaeetophenondimethylather in A. m it Pd-BaSO.,. Aus 80%ig- A. Nadeln, F. 95°. 
Aus 5%ig. NaOH das Na-Salz. Mit CH3■ COC1 gelblich, braun, rot. — a -[2,4-Dimeth- 
oxyphenyl]-y-[o-oxyphenyl]-n-propylalkohol, Cł7H20O4. Aus vorigem in W. m it Na- 
Amalgam. Aus Bzl.-Lg., F. 106— 107°. — 2 '-Oxy-2,4,4'-trimeihoxybenzylidenaceto- 
phenon, C18H 180 5. Aus 2-Oxy-4-methoxybenzaldehyd [dieser aus /J-Resorcylaldehyd 
in verd. KOH mit (CH3)2S 04 bei 70—80°; durch Dampfdest. isoliert] u. Resaceto- 
phenondimethylather in wss.-methylalkoh. KOH. Aus verd. Aceton griinlichgelbe 
Nadeln, F. 156°. — 2'-Oxy-2,4,4'-trimethoxy-fi-phenylpropiophenon, C18H 20O5. Durch 
Hydrieren des vorigen. Aus verd. A., dann Toluol, F. 110°. H 2S04-Lsg. "rotgelb, mit 
W. orangener Nd. — 2'-Ozy-3,4,4',6'-tedramcthozybenzylidenacelophcncm, C19H20O6. Aus 
2-Oxy-4,6-dimethoxybenzaldehyd u. Acetoveratron. Aus verd. Aceton hellgelbe Nadeln, 
F. 165—166°. — 2 '-Oxy-3,4,4',G'■teiramelhoxy-j}-phenylpropiophenon, Ci9H 220 6. Durch 
Hydrieren des vorigen. F. 135°. — (x.-[3,4-Di?nethoxyphenyl\-y-\2-oxy-4,6-dimeihoxy- 
phenyl]-n-propylalkohol, Ci9H 24Og. Aus vorigem m it Na-Amalgam. F. 118— 119°. — 
Verss., obige gesatt. Ketone durch h. Sauren zu entmethylieren u. cyclisieren, gaben 
dunkle, amorphe Prodd. Auch die Carbinole konnten nicht zu Flavanen cyclisiert 
werden. — 3-Chlor-2'-oxy-7,4'-dimethoxyflavyliumchlorid, C17H 140 4C12. Aus oj-Chlor-

0
OR'

I II

O O
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2-oxy-4-metlioxyacctophcnon u. 2-Oxy-4-methoxybenzaIdchyd in Essigestcr mit HC1- 
Gas bei 0°. Aus HCl-haltigem A. tief rote Nadeln, F. >  250°. — 3,5,7,2' ,4'-Penla- 
methoxyflavan, C20H24O6 (IV). 3,5,7,2',4'-Pentamethoxyflavyliumchlorid in A. mit Pd- 
BaSO., hydriert, im H-Strom yerdampft, in A. mit eiskalter 2°/0ig. HC1 u. W. gewaschen 
usw. Aus Bzl.-Lg. Nadeln, F. 42°. — Morinidinchlorid-3/>,7-trimrdhylather, C18H17O0C),
1,5 H ,0 . Aus <o-Methoxyrcsacetophenon u. 2-Oxy-4,6-dimcthoxy benzaldehyd in A. 
m it HCl-Gas bei 0°. Aus verd. HCI, F. 160°, sehr schwer reduzierbar. — 3-Chlor- 
7,3',4'-trimethoxyflavanon, C18H 170 5C1. Aus co-Chlor-2-oxy-4-methoxyacetophenon u. 
Veratrumaldehyd in Essigestcr. Aus Eg., F. 153°. (J. chcm. Soc. London 1933. 
288—90. Marz. Lahore, Univ.) LiNDENBAUM.

Robert Robinson und Shigehiko Sugasawa, Vorldufige synlhetische Versuche in  
der Morphingruppe. V. Vollendung der Synthese eines mit Sinomenin verwandten Laudano- 
solindimethylathers. (IV. vgl. C. 1932. I. 3180.) In  Fortfiihrung der fruheron Verss. 
(I. Mitt., C. 1932. I. 1378) ist Vff. je tzt dic Synthese der 1. c. ais Protosinomenin bo-

zcichncten Base I  gelungen; dieselbo wurdc ais 
Pikrolonat analysiert. — G-[Benzyloxy\-7-methoxy- 
1 - [3'-(benzyloxy) - 4 '-melhoxybenzyl]-3,4-dihydroiso- 
chinolinhydrochlorid, C32H320 4NC1. Die friiher nicht 
gclungcne Cyclisierung des O-Benzylhomoisoyanillin- 
silure - /? - [3 - (benzyloxy) - 4 - metkoxyphcnyl] - athyl- 
amids konnte je tzt nach dem Verf. yon GULLAND 
u. Mitarbeitern (C. 1929. II. 1163. 1932. I. 531 u. 
friiher) durchgefuhrt werden. Amid in Chlf. m it PC15
4 Tage stchcn gelassen, m it Eis zers., Chlf. i. V. ver- 
dampft. Aus A. +  2-n. HCI Nadeln, F. 148— 150°. 

Mit vcrd. KOH u. A. dio Jreie Base, C32H310 4N, aus A.-PAe. wasserhaltige Nadeln, 
F . 105— 110°. In  sd. CH3OH das Jodmethylat, C33H340 4N J, 1/2 H 20 , aus CH3OH gclbe 
Prismen, bei 163° sinternd, F. 198—200°. — G-\Benzyloxy]-7-met}ioxy-l-[3'-(benzyl- 
oxy)-4'-melhoxybenzyl]-2-methyl-l,2,3,4-tetrahiydroisochinolin, C33H350 4N. Voriges Jod
m ethylat m it AgCl in das Chlormethylat umgewandelt, dieses in A. m it P t0 2-P t hydriert, 
F iltra t i. V. verdampft, Base mit A., KOH u. A. isoliert. Aus 60%ig. CH3OH, dann 
verd. A. Nadeln, F. 96—97°. — 6-Oxy-7-methoxy-l-[3'-oxy-4'-methoxybenzyl\-2-methyl- 
1,2,3,4-letrahydroisochinolin (Łaudanosolindimelhylather) (I). Voriges in h. Eg. langsam 
m it konz. HCI (bei 0° gesiitt.) versetzt, kurz gekocht, i. V. u. dann mehrmals m it A. 
yerdampft. Gelb, amorph. In A. das Pikrolonat, C19H 230 4N , C10H8O5N4, aus A.-Eg. 
(3: 1) gelbe, spindclfórmige Krystalle, bei 170° sinternd, F. 177— 178°. Perehlorat, 
aus W.-wenig A. Prismen, bei 97° sinternd, F. 107—108°. — G-Oxy-7-melhoxy-l-[3'-(ben- 
zyloxy)-4'-methoxybenzyl]-2-melJiylisochinoliniumcJilorid, C26H 260 4NC1. Durch Erhitzen 
des 1. c. beschriebenen Phenolbetains (IX) in A. m it wss. HCI. Hellgelbe Prismen,
F. 241—242°. —  6-Oxy-7-melhoxy-l-[3'-(benzyloxy)-4'-melhoxybenzyl)-2-melliyl-l,2,3,4- 
lelrahydroisochinolin, C26H 290 4N. Durch Hydrieren des yorigen wie oben; KOH-Lsg. 
m it K H C03 gesiitt. Aus verd. A. Nadeln, F . 52—-54° nach Trocknen im P 20 5-Vakuum. 
Daraus m it HCl-Eg. wie oben I. (J. chem. Soc. London 1933. 280—81. Marz. Oxford, 
Univ.) .. LiNDENBAUM.

H. Dieterle und A. Salomon, Uber a-Amyrin. I I . (Unter Mitarbeit yon 
W . Rosenfelder.) (I. vgl. C. 1931. L 2763.) Die bisherigen Unterss. uber dio Amyrine 
werden besprochen, besonders die von R uziC K A  (C. 1929. II. 733. 1932. I. 2841). Bei 
Ozonisierungsyerss. am a-Amyrin in den yerschicdensten Losungsmm. konnten Vff. 
das von R uziC K A  beschriebene Ozonid C30H50O • Oł5 nicht fassen, sondern nur 2 Verbb. 
C„-Hi.fi u. 6'2;/ / 380 5. Erstere ist ein Keton u. konnte zu dem vor kurzem (C. 1933. I. 
1297 oben) durch Dehydrierung des a-Amyrinbenzoats erhaltcnen a -Amyranen, C27H4t 
(nicht C27H 46), reduziert werden. Das Keton ware also ais a-Amyranon zu bezeichnen. 
Verb. C27H 380 6 ist eine Ketondicarbonsaure u. wird Amyranonsaure genannt. Das 0 3 
oxydiert also zuerst die CH(OH)-Gruppe des a-Amyrins zu CO u. spaltet eine Isopropyl- 
gruppe ais Aceton ab. In dem so gebildeten a-Amyranon wird dann ein Ring unter

ppr _ m n  Bldg. yon 2 COsH geóffnet, etwa wio
2 a nebenstehend, wobei die Lage der

CS1HS40  I II — y  | Doppelbindungwillkurlich angenommen
— y  / - \ c h  CO H  Eine derartige Dicarbonsaure

1 a sollte ein Anhydrid bilden, u. ein
solchcs konnte tatsachlich erhalten werden. Die von R uziC K A  im a-Amyrin yermutetę

CH»0 ' ( f ^ l '
HO-l-l^

CHj
I  CII

c h 3o .|/ N ^ \ n -c ii3 
HO-IJ^ J ^ ^ C H ,

CH,
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Doppelbindung ist somit wahrscheinlich gemacht, u. weiter durftc feststehen, daB 
Doppelbindung u. OH nicht im gleichen Ring haften, da sonst der Rk.-Verlauf ein 
anderer ware (vgl. C. 1933. I. 1297 unten). Die Osydation des a-Amyrons m it C r03 
fiibrte zu denselben Prodd. — Durch Oxydation des a-Amyranons m it K3Fe(CN)„ ent- 
stand eine Dicarbonsiiure Cu H„2(CO„H)„, welche durch Dest. m it hochakt. Zn-Staub 
zu Plienantliren deearboxyliert u. dehydriert wurde u. also ais eine Perhydrophenanthren- 
dicarbonsaure anzusprechen ware. Dio C02H-Gruppen stehen in o zucinander, denn 
die Saure gibt m it Resorcin die Phthaleinrk. — Der KW-stoff C15H 20 (C. 1933. I. 1297 
oben) konntc durch Dest. m it Zn-Staub zu 2-Methylanlliracen (F. 202°) dehydriert 
werden, ware also ein 2-Methyloclohydroanlhracen. — SchlieBlich wurde noch a-Amyron 
mittels CH3MgJ in den tertiaren Alkohol Amyranol, C31H 520 , iibergefiihrt u. dieser 
m it Cr03 oxydiert. Es entstand eino Dicarbonsiiure G1T>H2l(COM)2, welche durch Dest. 
m it Zn-Staub zu 2-Methylanthracen decarboxyliert u. dehydriert wurde u. demnach 
ais eino 2-Melhylperhydroanihracendicarbonsdure aufzufassen ware. — Nach diesen 
Befunden erhob sich die Frage, ob dem a-Amyrin eine Phenanthren- oder Anthracen- 
struktur zu erteilen ist, oder ob etwa hydrierte Phenanthrone bei der Zn-Staubdest. 
in Anthracene umgelagert werden. Letzteres ist nicht anzunelimen, wie der Vers. 
m it Tctrahydrophenanthren zeigte. Demnach muB wohl ein Teil des Amyrinmol. so 
gebaut sein, daB er die Bldg. sowohl des Anthracens wie des Phenanthrens gestattet. 
Hierfiir kamen das Benzanthren u. das 1,2-Benzanthracen in Betracht. Da fernor 
auf Grund weiterer Erwiigungen (vgl. Original) fur die Lage der Doppelbindung u. 
des OH wahrscheinlich je ein weiterer Ring anzunehmen ist, so erteilen Yff. dem a-Amyrin 
folgende vorlaufigen Formeln:

V e r  s u e h e. a.-Amyrąno?i, C27H420 . a-Amyrin in Eg. ozonisiert, in viel W. 
gegossen, Nd. abgesaugt, in A. gel. usw. Kp.15 120—125°, erstarrend, aus A. +  PAe. 
Krystallwarzen, F. 94—96°, [a]])15 =  +75,14° in Chlf. Dinilrophenylliydrazon,
C33H480 4N4, aus Essigester-CH3OH rotgelbe Nadeln, F. 260°. — Amyranonsaure, 
C27H380 6. a-Amyrin in Chlf. ozonisiert, Chlf. abdest., Ozonid m it h. W. zers., ausgeathert, 
Saure m it Soda ausgezogen usw. Aus Eg. Blattchen, F. 248—249°, [a]j>15 =  +38,40° 
in Chlf. Phenylhydrazon, C^H.uO.jN,, aus Eg. rotgelbe Nadeln, F . 143°. Mit (CH3)2S 04 
u. KOH der Dimethylesler, C29H 420 6, aus absol. A. Nadeln, F. 190—191°. — a-Amyranen, 
C27H 44. a-Amyranon m it H J  (D. 1,7) u. rotem P  im Rolir 12 Stdn. auf 200—220° er- 
hitzt, in yiel W. gegossen, in A. gel. usw. Aus absol. A. Nadeln, F. 182—183°. — Oxy- 
dation des a-Amyrons m it Cr03 in Eg. ergab auBer Amyranon u. Amyranonsaure auch 
das Anhydrid  lctzterer, C27H360.i, aus CH3OH Nadelbiischel, F . 212—213°, [a]D15 =  
+  17,82° in Chlf. Die Schmelze mit Resorcin fluoresciert in alkal. Lsg. griin. — a.-Ai/iyron- 
dinitrophenylhydrazon, CjoH^OjNj. Darst. in CH3OH. Aus Essigester +  A. Nadeln,
F. 217,5°. — Perhydrophenanthrendicarbonsaure, C16H210 4. Amyranon wiederholt mit 
K 3Fe(CN)6 u. KOH in W. erwarmt u. geriihrt (8 Tage), angesauert, ausgeathert, Saure 
mit Soda ausgezogen usw., mehrmals iiber das Na-Salz gereinigt, im Soxhlet m it PAe. 
extrahiert. Blattchen, F. 124°, [a]D15 =  +20,11° in Chlf. — Amyranol, C3iH520 . Rk.- 
Gemisch 2 Stdn. gekocht, zers., A.-Lsg. m it Soda u. Thiosulfat gewaschen usw. Aus 
absol. A. Nadelbusehel, F . 234—235°. Acetylderiv., C33H510 2, aus A. Nadelbiischel,
F. 217—218°. — 2-Melhylperhydroanthracendicarbonsaure,,.C17H20O4. Aus Yorigem in 
Eg. m it Cr03 (schlieBlieh W.-Bad); in W. gegossen, Nd. in A. gel., mit Soda ausgezogen 
usw. Aus A. (Kohle) +  PAe. nach Verdunsten des A. Krystallwarzen, F. 130—131°, 
M d 15 =  +15,8° in Chlf. Mit (CH3)2S 04 u. KOH der Dimethylesler, C13H30O4, aus absol.
A., F . 197°. (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 271- 177—89. Marz 1933. 
Frankfurt a. M., Univ.) L in d e n b a u m .

James B. Conant und Emma M. Dietz, Strukturfonneln der Chlorophylle. (Ygl. 
auch C. 1933. I. 2953.) In  der von den Vff. (C. 1931. H. 1577) angegebenen Struktur- 
formel fiir Chlorophyll a steht eine COOCH3-Gruppe in der /3-Stellung eines Pyrrol- 
ringes. Das ergab sich daraus, daB oxydative Hydrolyse zu Phaeoporphyrin 7 fuhrt, in

C9H13-OH

oder q |^3̂ >CH ■
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dem die Stellung des Methoxyls feststeht. Weitcre Vcrss. ergaben jedoch, daB reino 
Phaophorbide der a-Reihe kciti Phaopórphyrin 7 liefern; es entsteht vielmehr eine 
Monomethylverb., in der dasCOOCH, in der y-Stellung sitzt, was der FisCHERschen 
Formel fiir Chlorophyll a entspricht. — In  den Mutterlaugen von der Reinigung der 
Phaophorbide findet sich eine sehr ahnliche Substanz, die bei der oxydativen Hydrolyso 
Phaoporphyrin 7 liefert; in dem rohen Chlorophyll yerschiedener Pflanzen kommen 
wechselnde Mengen von ihr vor. Offensichtlich existieren zwei Formen von Chloro
phyll a; wahrscheinlich gilt dasselbe in der b-Reihe. Dio von den Vff. neben der 
Anhydridformel friiher diskutierte Lactamformel (C. 1931. II. 1577) machfc die Mog- 
lichkeit des Austausches eines Methoxyls zwischen den in Frage stehenden Carboxylon 
(im Ring u. in der y-Stcllung) yerstandlich. —- Dio Schwierigkeiten bei der Analyso 
der reinen Phaophorbide fiihren Vff. auf Abspaltung von W. u. Bldg. einer Doppel- 
bindung beim Trocknen zuriick. (Naturę, London 131. 131. 28/1. 1933. Cambridge, 
Massachusetts, Harvard Univ.) BERGMANN.

H. v. E uler, P . K arre r und 0 . W alker, Uber ein Oxyd des Carotins. Bei der 
Einw. von 1 Mol. Benzopersdure auf 1 Mol. ()-Carotin (in Chlf.) bildet sich in einer Aus- 
beute von 10—15% ein Carotinoxyd C40H56O mit atherartig gebundenem Sauerstoff, 
das sich von uiwerandertcm Carotin u. von Nebenprodd. durch chromatograph. Analyso 
trennen laBt, F. 160—161°. Bei der Entmischung zwischen Methanol u. Bzn. gelit 
Carotinoxyd fast yóllig in das Bzn., zeigt also kcine Analogio zu don Phytoxanthinen. 
Akt. H  (Z e r e w i t i n o f f ) ist in Carotinoxyd nicht yorhanden. Uber die opt. Eigg. 
vgl. C. 1933. I. 800. Aus ihnen kann man auf folgende Formel schlieBen:

CH3 CI-I3 HsC- 9 H*
V "  CHS CH, CH3 CII3 C

^  I I I I / \------- - — --------- --- ------ \

HjCl JĆ- CH, H3C

tt : CH ■ C : CH • C II: CH• C: CH• CH: CH • CH: C'CH: CH-CH: C ■ CH: C H •

ad X / J& CH3 H .C -u^ /
CH, CHa

Carotinoxyd hat ausgezeichnetc Wachstumswrkg. (M. Rydbom), die vom Carotin 
nicht wesentlieh yerschieden ist. — Neben Carotinoxyd bildet sich bei der Einw. von 
Benzopersiiure auf Carotin manchmal in sehr geringer Mengo cino Substanz, die Vff. 
auf Grund ihrer Absorptionsmaxima ais Isocarotin (vgl. KUHN, L e d e r e r , C. 1931.
1. 3470. 1932. I. 3073) anspreehen. Eino Erklarung fiir das Auftreten dieser Vcrb. 
bei der untersuchten Rk. laBt sich nicht geben. (Helv. chim. Acta 15. 1507—10. 1932. 
Stockholm, Ziirich, U niw .) _______  WlLLSTAEDT.

B. C. L. Kemp, Elcmentary organie chcmistry. London: Dcnt 1933. (366 S.) 8°. 5 s. net.

E. Biochemie.
Em ilio M artin i, Die Wirkung des Lichtes au f das Ozydalions-Reduktionspotential 

der Milch. Die Wrkg. des Lichtes auf ein System, wie es dio Milch ist, auBert sich 
durch ein rasehes Sinlcen der Potentiale, u. zwar unabhangig von der Wrkg. von 
Fermenten, dic durch Erhitzon vorher zerstort worden sind. Yf. nimm t demnach 
an, daB das Licht in den Geweben ganz allgemein ein Fallen der im Zellinnem vor- 
handenen Redoxpotentialo bewirken kann. (Biochem. Z. 260. 153—60. 13/4. 
1933.) N o r d .

W alte r stem pell, Die unsichtbaren Organismenstrahlen. Zusammenfassende Ubor- 
sicht tibor das Gebiet der mitogenet. Strahlung. (Med. Klinik 29. 456—57. 31/3. 1933. 
Munster, Westf.) K r e b s .

G. S. K alendaroff, Die Spektralanalyse der Strahlung des markhalligen Nerven 
im  Ruhezustande und bei kunstlicher Erregung. Das Spektrum der mitogenet. Strahlung 
des Nerven ist je nach der Art der Reizung (mechan., elektr.) yerschieden. (Pfliigers 
Arch. ges. Physiol. Menschen Tiere 231. 238—51. 15/11. 1932. Leningrad, Inst. f.
Exp. Med.) K r e b s .

E t. E n z y m c h e m le .
J . V intilesco und N. I. Ioanid , Uber die biochemische Synthese von 1,3-Butylen- 

glykol-fi-glucosid. Unter der Einw. von Emulsin reagiert Glucose in wss. Lsg. mit 
1,3-Butylenglykol unter Bldg. eines /J-Glucosides. Es tr i t t  nur die primare Alkohol-

CH2

CH,
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gruppe in Kk., ohne daB cincs der opt. Isomeren bevorzugt wird, das nicht umgcsetzte 
Butylcnglykol ist inakt. Ani giinstigsten verlauft dic Kii. mit 70%ig. Butylcnglykol, 
in 35 Tagen sind fast 70%  der vorhandenen Glucosc umgesctzt.

V e r  s u c li e. Glucosc, 1,3-Butylenglykol, W. u. Emulsin werden in yerschiedenen 
Konzz. auf der Maschine gesehuttelt. Kontrolle crfolgt durch Polarisation u. Best. 
des reduziorenden Zuekcrs. Bei Anwendung von 450 g Butylcnglykol, 193 g W., 190 g 
Glucosc u. 5 g Emulsin waren in 21/„ Monaten 63,2% der Glucose umgesetzt. 20 Min. 
erliitzen zur Zerstorung des Eermcntes, Glykol abdest. im Vakuum. Zur Entfernung 
der Glucosc wird mit fiefe vergoren u. mit A. gefallt. Nach Behandeln m it Essigester, 
Eindampfen u. Umfallen aus A.-A. erhalt man das Glucosid ais wciBcs, bitter 
sclimeckendes, amorphes Pulver. Es reduziert FElILlNCische Lsg. nicht, ist sehr 
liygroskop. u. h a t [a] =  —33,58° (W., c =  13,S29). (Bul. Soc. Chim. Romania 14. 
5— 11. 1932. Bukarcst, Nahrungsmittelchem. Inst.) E b lb a c h .

Emil Abderhalden und Anne-Lise Neumann, Vergleichende Uniersuchungcn 
iiber den Abbau von Triglycylglycin durch n-Naironlauge und Erepsin bei 37°. Die 
Widerstandsfahigkeit der OC-NH-Bindungen in Potypcptiden u. substituierten Poly- 
peptiden dem aufspaltenden EinfluB bestimmter Wasserstoffionenkonzz. gegeniiber ist 
in einer Anzahl Arbeitcn von ABDERHALDEN u .  Mitarbeitern untersucht worden, um 
festzustellen, inwiefern das pn bei einer etwaigen Zwischenvcrb. von Ferment plus 
Substrat eine Rolle spielt. In  der vorliegenden Arbeit gehen Vff. iiber dieses Ziel hinaus, 
indem sic untersuchen, ob bei der Aufspaltung eines Polypeptids durch n-Alkali u. 
andererseits Erepsin der Abbau in gleicher Weise u. bei der głcichen OC-NH-Bindung 
einsetzt. Das Tetrapcptid Triglycylglycin wurde ais Modeli benutzt, u. dic nach der 
Einw. von n-Alkali bis zu einer.30- bzw. 60%ig. Aufspaltung des Polypeptids (theoret. 
mógliche Gesamtaufspaltung 300%) cntstandenen Bruchstiicke in die Benzoylverbb. 
iibergefiihrt, um in dieser Form durch Extraktion m it organ. Lósungsmm. u. fraktio- 
nierte Krystallisation eine Trennung u. Identifizicrung der entstandencn Teile herbei- 
fiihren zu konnen. Durch Darst. der Esterhydrochloride u. der P ikrate der gebildeten 
Bruchstiicke lieB sich eine Trennung nicht bewerkstelligen. Bei der quantitativen Auf- 
arbeitung der Bcnzoylkórper konnte bewiesen werden, daB bei Einw. von n-Alkali 
zunachst Glykokoll abgespalten wird, wahrend Diglycylglycin zuriickbleibt, das dami 
weiter der Hydrolyse unterlicgt. — Das gleiche Ergebnis lieferte die Einw. von Erepsin 
bei 37°. Auch liier konnte Benzoylglycylglycin nicht aufgefunden werden; die Lsg. der 
Peptidbindungen erfolgtc hicr jedoch langsamer ais bei der Einw. von n-Alkali, was sich 
auf eine Versehiebung des pH wahrend der Erepsineinw. zuriickfiiliren laBt. Das er- 
wahnte Tetrapcptid wird also in beiden Fallen auf gleiche Weise abgebaut; die mittelste 
Peptidbindung wird zunachst nicht angegriffen, sondern es wird am Anfang Glykokoll 
in Freihcit gesetzt, u. zwar wahrscheinlich von dem Ende der K ette aus, das die Carb- 
oxylgruppe tragt. (Fcrmentforschg. 13  ([N. F.] 6). 459—66. 1933. Halle a. S., Physio- 
log. Inst. d. Univ.) H e y n s .

M. Biletzky, iiber die Ablidngigkcit der Kalalascaklivitat der Pflanzen von den 
Erndhrungs- und Wachslumsbedingungen. Die bei den bisherigen Verss. iiber Pflanzen- 
katalase stark auBer acht gelassenen auBeren Bedingungen fiir die K atalaseaktivitat, wio 
Diingung, Bodenart, Belichtung, Wasserzufuhr usw., wurden vom Vf. einer eingelienden 
Unters. unterzogen. Der EinfluB der Ernahrungsbedingungen wurde durch Diingung 
von Gersten- u. Erbsenpflanzen m it N-P-K-haltigen Dungemitteln in verschiedenen 
Zusanimenstellungen gepriift, wobei gleichzeitig Wasserzufuhr u. Lichtstarke kon- 
trolhert wurden. Die Messung der Katalaseaktivitat geschah rolumctr. durch Best. 
des aus H.,02 in Freiheit gesetzten Sauerstoffs. AuBer den gewóhnlichen Topfyerss. 
wurde eine weitere Anzahl Unterss. mit Hilfe der N eubauer-M ethode ausgefiihrt, 
wobei auch die Bodenart durch Anwendung von Diinensand u. andererseits Glassand 
bei sonst gleicher Diingung variiert wurde. Zusammenfassend zeigte sich, daB Stick- 
stoffdiingung die Katalasewrkg. auBerordentlich stark erhóht, u. zwar bei Pflanzen u. 
bei Samen. Einseitige Phosphordiiiigung bewirkte allgemein kleine Katalascaktivi- 
tiiten; dasselbe gilt von Kalidiingung, wenn auch nicht in demselben Umfange. AuBer 
Stickstoffzufuhr erwiesen sieh WasseriiberschuB, Lichtmangel u. niedrige Tempp. ais 
die Katalasewrkg. fórdernd, wahrend starkę Belichtung u. Wassermangel kleine Werte 
lieferten. Uber die Untersehiede bei Anwendung von Diinensand oder Glassand u. 
dereń Aufhebung durch bestirnmtc Zusatze, sowie einige andere speziellere Frage- 
stellungen vgl. das Original. Aus der offenbar vorhandenen Beziehung zwisehen N-Auf- 
nahme u. EiweiBauf- u. -abbau in der Pflanze wurde dann versucht, die Schwankungen
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in den Katalascaktivitiiten in Vorb. m it der FoDORschcn Fermenttragcrtheorie ilirem 
Wesen nach 7.11 klaren u. dcm Zellgcschelien einzuordncn. (Fermcntforschg. 13 
([N. F .] 6). 467—98. 1933. Jerusalem, Univ.) H e y n s .

Anton Zeilinger, Uber die Ilerkunft der origindren Kalalase der Kuhmilch. (Vgl.
O. 1933. I. 1536.) Bei melirtagiger Priifung an 6 Kiihen bestand unycrkennbarc 
Parallelitat zwischen Blut- u. originarer Milchkatalase. Daneben ist auch der Fettgeh. 
von groBem EinfluB u. der Katalasegeli. (KG.) der Milch in gewissem Sinne dic Resul- 
tante beider Einfliisse. Dic D. u. fettfreie Trockenmasse sind dem KG. umgekchrt pro- 
portional. Dio Milchmcngo verliiuft mit dem KG. parallel. Fiir eine Anderung des KG. 
des Blutes ist hauptsachlich dio Summę der klimatolog. Einfliisse verantwortlich, der 
Fettgeh. ist von der Bcschaffenhcit der Atmosphiire abhiingig. Der KG. des Blutes von 
15 Montafoncr Kiihen entsprach im Mittel 2,41 (1,13— 3,81) ccm 0,1-n. KMnO.,. Keine 
Beziehung zur Lactationsstufe u. zum Altcr. (Biochem. Z. 257. 450—62. 28/1. 1933. 
Wien, Hochsch. f. Bodcnkultur.) G r o s z f e l d .

O. T. Rotini und F. Snassel, Uber die Giftwirhung i>on N aN 02 a u f die Kalalase 
ton Rinderblul. (Vgl. C. 1933. I. 241.) Um Einblicke in den Mcchanismus der Rinder- 
blutkatalasewrkg. zu erhalten, wurden Verss. angestellt, die Vergiftung der Katalaso 
durch N itrit quantitativ zu erfassen. Eine Nachpriifung der bisher in der L iteratur 
angegebenen Werte des ARRHENIUSschen ,,A“ -Wertes (Aktivierungswarme) ergab m it 
einem M ittelwert von A =  7220 ±  520 cal Dbereinstimmung m it altercn Angabcn. Der 
W ert wurde bestimmt, indem dic Konstantę der Rk.-Gcschwindigkeit unter Anwendung 
einer l°/oig. Blutlsg. zwischen 5—25° von 5 zu 5° (ohno Nitritzusatz) bestimmt wurde. 
Bei einer Vergiftung m it N itrit in ansteigender N aN 02-Konz. zeigte sich eine allmahlićhe 
Abnahme der durch die Rk.-Warme ausgedriickten A ktivitat. Bei 2°/0 Geh. an N aN 02 
ist die Wrkg. der Katalase vollstiindig zerstort; eine vollkommcnc Proportionalitiit 
zwischen Nitritgeh. u. Wirksamkeit der Katalase besteht allerdings nicht. AuBcr der 
Giftwrkg., durch die dic Rk.-Geschwindigkeit herabgesetzt wird, konnte festgestellt 
werden, daB auch dio charakterist. Aktivitatswarme Veranderungen erleidet; oberhalb 
15° ist diese zwcite Wrkg. des Ferments jedoch nicht mehr deutlich erkennbar, wcil sio 
durch andere Vorgangc uberdeckt wird. (Fermcntforschg. 13 ([N. F .] 6). 499—504. 
1933. Mailand, Lab. f. Fermentf. „L. Spallanzani“ d. Landwirtsehaftl. Hochsch., Buda- 
pest, Agrochem. Inst. d. Yolkswirtschaftl. Univ.) H e y n s .

Emil Abderhalden und Ernst Schwab, Uber die aus der Leber darstdlbaren 
Fermente aus der Gruppe der Protcinasen und Polypcptidasen. Darst. u. Priifung der 
in den verschiedencn Organen enthaltenen Zellfermente weisen groBe Schwierigkeitcn 
auf, weil die Versuchsbedingungen, wie z. B. das ph, nicht leicht beherrscht werden 
kónnen. Vff. benutzten PreBs&fte oder Autolysąte von Lebergewebe, um das Vor- 
handensein von Proteinasen u. Polypcptidasen, sowie dereń spezif. Einstellung zu 
untersuchen. Fiir die Leberproteinase aus PreBsaft wurden Wirkungsoptima bei pH =  3 
u. 7 festgestellt. Nach kurz dauernder Autolyse wurde das Vork. einer Proteinase 
beobachtet, die auf das Gewebe spezif. spaltend eingestellt war, aus dcm die Ferment- 
lsg. stammte. Carbozypolypeptidase war gleichfalis erkennbar, indem Leucylglycyl- 
tyrosin u. Sarkosyltyrosin abgebaut wurden (Autolyse bei ph =  3,8). Acylase u. Amino- 
polypeplidase fehltcn in diesem Vers. vollstandig. Bei Durchfiihrung der Autolyse 
bei pit =  7,0 konnte dagegen nach 46 Stdn. daneben auch Acylase u. Aminopoly- 
peptidase festgestellu werden. Dio gleichfalis vorhandene Carboxypolypeptidase griff 
Glycyl-l-tyrosin im Gegensatz zu demselbcn Ferm ent aus Trypsinlsgg. nicht an. Verss. 
m it Autolysatcn bei ph =  8,4 zeigten, daB nunmehr Acylase wrkg. noch vor dem Auf- 
treten der Aminopolypeptidase vorhanden war. Je  weiter dic Autolyse yorschritt, 
desto mehr verlor die vorhandcne Proteinase ihre spezif. Einstellung auf Leberproteine; 
Acylase war weiterhin nachweisbar. Isoliert wurden die Fermente in den meisten 
Fallen durch Acetonnd. Bei der Autolyse ohne Pufferung wutden nach 46 Stdn. nur 
Leucylglycin, Chloracctyl-l-alanin u. Leber abgebaut, wahrend der Acetonnd. nach 
10-tagigem Autolysat alle gepruften Substrate spaltete. — Bei Vorhandensein von 
neutraler u. alkal. Rk. stand die Autolyse friiher still ais der Ansatz ohne Pufferung; 
bei ph =  3,8 war der Grad der Autolyse am gróBten. (Fermentforschg. 13 ([N. F.] 6). 
544— 62. 1933. Halle a. S., Physiolog. Inst. d. Univ.) H e y n s .

A. Bernardi und M. A. Schwarz, Beitrag zur Kenntnis des Ursprungs der Amylase 
im  Kaumagen der Huhner. (Ygl. C. 1932. U . 2063.) Vff. schlieBen aus ihren Verss. 
iiber die im Kaumagen der Huhner vorkommende Amylase, daB die Schleimhaut
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clieses Kauniagens zur Bldg. von Amylasc befiihigt ist. (Biochcm. Z. 2 5 3 . 383—86.
1932. Bologna, Univ.) H e s s e .

A. Bemardi und M. A. Schwarz, Ober das Vorkommen einer Inierlasc im Kau- 
magen der Hiihner. (Vgl. yorst. Ref.) In  der fruheren Mitt. wurde festgestellt, daB dio 
in der Keratoidschicht des Huhnermagenmuskels gefundeno Amylase von der Schleim- 
haut, dio zwisehen der Keratoidschicht u. dem Kaumagenmuskel liegt, erzeugt wird. 
Fiir Saceharase der Keratoidschicht liegen die Yerhaltnisse nicht so einfach. Das Enzym 
kommt im Kaumageimiuskel, in der Schleimhaut des Magens, in der Keratoidschicht, 
im Schcnkel u. in der Brust des Huhnes vor. Man kami also nicht ermitteln, ob dio 
Saccharaso der Keratoidschicht ebenso wie dic Amylase in dieser Schicht ihren Ursprung 
liat. — Das Inversionsverm6gen ist am gróflten, wenn bei konstanter Temp. zwisehen 
Zueker u. Ferment ein Gleichgewichtszustand erreicht wird. (Biochem. Z. 256. 406—10. 
29/12. 1932. Bologna, Kgl. Univ.) H e s s e .

Hiroshi Takata, t/ber den E influp der Gallensaure au f GhjcerophospJialasc. I. Zusatz 
von Natriumcholat hemmt die Phosphorsaureabspaltung aus Na-Glycerophosphat 
durch Glyccrophosphatase aus Leber- u. Nierengewebe; die hemmendc Wrkg. ist bei 
Anwendung yon Loborphosphataso starker ais bei Anwendung yon Nierenphospliatase. 
(J. Bioehemistry 14 . 61—67. Okayama, Physiolog.-ehem. Inst.) H. WOLFF.

Hiroshi Takata, Ober den Einflufi der Gallensaure au f Glycerophosphalasc. II. 
(1. vgl. yorst. Ref.) Dio Synthese von Glyccrinphosphorsaure in Leber u. Niero wird 
durch Zusatz yon Cholsaure gefórdert. Dio Forderung ist der zugesetzten Menge etwa 
proportional. In  der Niero ist dio Forderung starker ais in der Leber. (J . Bioehemistry 
14. 439—45. 1932. Okayama, Physiolog.-chem. Inst.) H e s s e .

Hiroshi Takata, Ober den Einfhtp der Gallensaure a u f Glyceropkosphalase. I II . 
(II. vgl. yorst. Ref.) Zusatz von Cliolsdure hemmt die Spaltung der Glycerinphosphor- 
saurc durch dio Knoehenphosphatase des Kaninchens. Dieso von der Menge der Chol
saure abhangige Hemmung ist bei Knoehenphosphatase starker ais bei Leber- u. 
Nierenphosphatase. Die Wrkg. der Knoehenphosphatase auf Hexosemonophosphor- 
saure wird ebenfalls durch Cholsaure gehemmt, wobei die Hemmung m it der Menge der 
Cholsaure steigt. Durch subcutanes Einfiihren von Cholsaure wird die Wrkg. der 
Knoehenphosphatase merklich herabgesetzt. — Bei Kaninchen mit experimontell er- 
zeugtem Stauungsikterus ist der Geh. der Leber u. besonders der Niere an Glycero- 
phosphatase niedriger ais beim n. Kaninchen. Zufuhr von Cholsaure verursacht eino 
weitere Verminderung, u. zwar bei Niero mehr ais bei Leber. Vf. schlieBt daraus, daB 
ais Ursache fiir die bei Zufuhr yon Gallensaure oder durch experimentellen Stauungs
ikterus yermelirte Ausscheidung von Phosphorsiiure im Harn u. in der Galie nioht dic 
Phosphorsaure des Phosphatidos in Betraoht kommt, sondern daB der yerminderto 
Phosphatasegeh. der Niere u. der Leber bei Stauungsikterus wenigstens zum Teil auf 
die in den allgemeinen Kreislauf gelangto iiberschiissige Gallensaure zuriickzufiihren ist. 
(J . Bioehemistry 16 . 83—97. 1932. Okayama, Physiolog.-chem. Inst.) H e s s e .

E j. P flanzen ch em ie.
F. Terlikowski und T. Górnicki, Der Titangehall einiger Kullurpflanzen. Der 

Ti-Geh. der untersuehten Roggen-, Hafer-, Gerste-, Weizen- u. Graserarten liegt 
zwisehen 1,0 u. 2,2 mg TiO,, bei den Hiilsenfriichten betragt er im Durclischnitt 2,1 mg, 
bei den Kartoffeln 11,3 mg, bei Zuckerriiben 5,8 mg, bei Mohren 4,8 mg, jeweils in 100 g. 
Bei Ti-Zugaben in geringer Menge in W.-Kulturen wird eino ziemlich unbedeutende 
Ertragssteigerung beobachtet, das Maximum wird fiir Erbsen bei 0,005, fiir Gerste 
bei 0,01 mg Ti/l gefunden (vgl. N e m e c  u .  KAŚ, C. 1 9 2 4 . I. 57; B r e n c h l e y ,  C. 1 9 3 3 . 
I. 483). (Roczniki Nauk rolniczych i leśnych 29- 289—98. 1933. Poscn, Univ., Inst. f. 
Bodenkunde.) " R. K. M u l l e r .

R. Jaretzky und C. Schaub, Ober das Vorkommen von Mannit bei Arlen der 
Galłung Delphinium. Ein alkoh. Auszug von Delphinium eonsolida schied bei melir- 
tiigigem Stehen weiBe Nadeln aus, welche nach Umkrystallisieren aus A. F. 166° zeigten 
u. ais M annit identifiziert wurden. Vff. haben daraufhin iiber 20 andere Delphinium- 
arten auf Mannit untersucht u. sind ausnahmslos zu positiyen Befunden gekommen. 
Dio dabei yerwendeten mikroehem. Yerff. werden beschrieben. Das Vork. yon Mannit 
kann somit ais Gattungsmorkmal fiir Delphinium angesprochen werden. Auch in den 
Knollen yon Aconitum napellus wurden geringe Mengen von Mannit nachgewiesen. 
(Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 2 7 1 . 171—74. Marz 1933. Braunschweig, 
Techn. Hochsch.) L indenbaum .
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A. Orechoff und R. Konowalowa, Ober die Alkaloide von Convolvulus pseudo- 
r.anlabricus Schrenk. I. Vff. haben aus den Samen dieses in Mittelasien sehr ver- 
breiteten, giftigen Unkrauts (Convolvulaceae) ea. 0;5°/o eines Alkaloidgemisches u. 
aus letzterem bisher ein reines Alkaloid isoliert, welches sie Convolvin nennen. Dasselbe 
ist eine starkę tertiare Base von der Zus. C15H210 4N. — Samen m it 2%  NH3 ent- 
haltendem A. perkoliert, A. abdest., m it 5°/0ig. H 2S 04 behandelt, von Harzen filtriert, 
mit A. gewaschen, stark alkalisiert u. mit Chlf. ausgeschiittelt, Chlf.-Ruckstand in 10°/oig. 
H 2S 04 aufgenommen, m it Chlf. gewaschen u. m it NaOH u. Chlf. wieder isoliert. Ol 
m it ctwas A. yerd., m it 26%ig. absol. alkoh. HC1 bis zur sauren Rk. versetzt, aus- 
gefallenes Salzgemisch m it NaOH u. Chlf. zerlegt. Weitere Reinigung durch Verreiben 
m it PAe., dann W. In  W. unl. oliger Teil erstarrte beim Stehen u. lieferte aus PAe. 
reines Convolvin, Cir)H 210 4N, farblose Nadeln, F . 114—115°, 11. in A., Chlf., Aceton, 
wl. in li. W., A., PAe., stark lackmusalkal., opt.-inakt. W ird in yerd. H 2SOf, durch 
KM n04 rasch oxydiert. E nthalt 2 OCH3; iiber die Bindungsart der beiden iibrigen
O-Atome ist nocli nichts zu sagen. Mit alkoh. HC1 das Hydrochlorid, C15H 220 4NC1, 
aus A. Krystallpulver, F. 260—261°. In  A. m it ath. Oxalsaure das Oxalat, aus A. 
Blattchen, F . 265— 266° (Zers.). Pikrat, aus A. gelbe Nadeln, F. 261—263°. Chloro- 
platinal, hellgelbrosafarbig, F. 240—241° (Zers.). Cliloroaurat, C15H220 4NC14Au, gelbe 
Blattchen, F . 217° (Zers.). In  CH3OH das Jodmethylat, C16H 240 4N J, aus W. Nadel- 
biischel, F . 230—231°. (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 2 7 1 . 145—48. 
Marz 1933. Moskau, Pharmazeut. Forschungsinst.) LlNDENBAUM.

E 3. P fla n z e n p h y s io lo g ie . B a k te r io lo g ie .
K. Scharrer und w. Schropp, Sand- und TVasserkuUurversuche iiber die Wirkung 

des Bors auf Iieimung und Jugendwachslum einiger Kullurpflanzen. Sandkulturyersucho 
m it Borgaben von 1 ■ 10”8 mg bis 100 mg B ais Borsiiure (oder ais Na-Tetraborat) 
bei Hafer, Roggen, Weizen, Gerste, Buchweizen u. Senf zeigten, daB Roggen am 
unempfindlichsten gegen B ist (er yertrug noch 10 mg ohne Schadigung), Hafer u. 
Weizen waren bedeutend empfindlicher. Am empfindlichsten erwies sich die Gerste. 
Na-Tetraborat wirkt etwas anders. Ihm gegenuber war Gerste am wenigsten empfindlich 
u. Weizen, Roggen u. Hafer empfindlicher. Buchweizen ist besonders gegen Tetra- 
borat sehr empfindlich, Senf ist hingegen relativ unempfindlich. Ertragssteigerungen 
waren bei Weizen u. Hafer kaurn, bei Roggen selten, bei Gerste deutlich festzustellen. 
Die optimale Konz. fiir Mais liegt zwischen 0,1 mg u. 1 -10—6 mg B je Liter, ebenso 
wirkte 0,1 mg auf Kartoffeln nicht mehr wurzelschadigend, sondem gunstig auf SproB- 
gewicht u. Pflanzenlange. (Z. Pflanzenemahrg. Diing. Bodenkunde, Abt. A. 28. 313—30. 
1933. Agrikulturchem. Inst. Weihenstephan d. teclm. Hochsch. Miinchen.) LlN SER.

Norman Ashwell Clark, Mangan und das Wachstum von Lemna. Mn ist fiir 
das Wachstum von Lemna major notwendig. 1: 3000 ha t sich ais gunstigste Konz. 
erwiesen. (Plant Physiol. 8.157—61. Jan. 1933. Iowa State College, Ames, Iowa.) LlN S.

E. W. Hopkins und E. B. Fred, Einflufl verschiedener Stickstoffverbindungen wid 
von M annit au f die Kndllchenbildung beim Klee. Die Pflanzen wurden in Flaschen auf 
Agar gezogen. Der EinfluB der N-Substanzen war nicht immer deutlich von der Konz. 
der Stoffc direkt abhangig. Die GroBe der Knóllchen nimmt m it zunehmender N-Konz. 
ab. Bei N-Gabe bilden sich die Knóllchen hauptsachlich an den Seitenwurzeln. (Plant 
Physiol. 8. 141—55. Jan. 1933. Univ. of Wisconsin, Madison, Wisconsin.) LlNSER.

R. Grassberger, K. Bauer, F. Noziczka und E. Wodl, Oel-Schleier-Sludien.
I. Mikoplastik (mikrobiella lcolloide Plastik). Bei der Ziichtung von Bakterien der 
Coli-Typhus-Gruppe auf 20%ig. Nahrgelatine (dio Fleischwasser, Pepton usw. enthalt) 
bei 22° entstehen in der letzteren sehr verwickelt geformte, weiBe, getriibte Zonen. 
Bei Stichkulturen in Róhrchen oder Becherglasern erhalt man nach 3—30 Tagen 
einen „Hutschleier“ , der schirmartig von der Einstichstelle an der Oberflache nach 
unten gerichtet ist u. einen „Bodenschleier“ , der vom Boden des GefaBes aus bis zu 
einer gewissen Hohe reicht u. von dem Hutschleier durch eine Schicht klarer Gelatine 
getrennt bleibt. Beide Schleier enthalten keine Bakterien, ihre Formen hangen auBer 
yom Bakterienstamm yon yielen anderen Umstanden ab; besonders stark werden sie 
yerandert durch einen Nitratgeh. der Gelatine, auch A. u. andere fliichtige Stoffe sind 
yon EinfluB. Aus Dunkelfeldaufnahmen der ungeschleierten u. der geschleierten 
Gelatine kann keine Aufklarung gewonnen werden. Der Bodenschleier umgibt oft- 
ais Zylindcrmantel einen um den Einstichfaden liegenden Zylinder aus klar gebliebener 
Gelatine. Der Hutschleier laBt sich durch Sauredampfe auflósen, schon sehr geringe
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Spuren von NH3-Dampf liabon einen deutliehen EinfluB auf seine Eorm. E r bildet 
sich nicht, wenn die Bakterienvegotation nicht mit der Luft in Bcruhrung bleibt. — 
Zum Verstandnis dieser Vorgange werden folgende, olme bakterielle Mitwirkung auf- 
tretende Erschcinungen herangezogon: 1. Sterilisierte 20%'g- Gelatinc bildet in
Rohrchen bei 22° nach liingerer Zeit ebenfalls einen Bodenschleier m it scharfer Ab- 
grenzung gegen die daruberstehende klare Gelatinc. Das Gebiet diese.s Bodenschleiers 
ist zugleich dasjenigc, in das der von der Obcrflachc hor in die crstarrteGelatine ein- 
dringende Sauerstoff nicht eintreten kann: Mail kann das Vordringen des O, durch 
Zusatz von Methylenblau verfolgen, das beim Sterilisiercn der Gclatine entfiirbt wird. 
Die Geschwindigkeit, m it der die Grenze der wiederauftretenden Blauung von oben 
nach unten fortschreitet, nimmt nun dauernd ab. In  die 20°/oig. Nahrgelatine, in der 
das Vordringen viel langsamer geschicht ais in reiner Gelatinc, dringt der Sauerstoff 
in 20 Tagcn z. B. 35 mm tief ein, uber 6 cm kommt fer iiberhaupt nicht hinaus. — 
Dadureh wird bei den Stichkulturen dic Gelatinc in eine aerobc u. eine anaerobo Zone 
zerlegt. In letztcrer entwickelt sich der Bodenschleier, wahrend der Hutschleier seinen 
Ausgang von der Grenze bcider Zoncn nimmt. DaB der Bodenschleier vom Einsticlifaden 
oft durch einen konzentr. Zylinder aus klarer Gelatinc getrennt ist, konnte auf Saure- 
oder Aldehydproduktion der Bakterien beruhen, wobei zu beaehten ist, daB in zucker- 
freier Nahrgelatine ein dcutlicher Gegensatz zwischen dem aeroben u. dom anaeroben 
Stoffwechsel besteht. — 2. Wenn nian 20°/oig. sterilisierte reine Gelatinc in Rohrchen 
m it 1—10°/0ig. Phosphorsaurelsgg. uberscliichtct mehrere Woelien stehen laBt, so 
werden sehr schone L ie s e g  ANGsche Ringe erhalten, die je nach der Konz. der Phosphor- 
saure in verschicdener Hóhe liegen u. die aus saurem Ca-Pliosphat bestehen; in 20%ig. 
Nahrgelatine sind sie nicht zu erhalten. Dagegen erhalt man in Nahrgelatine durch 
Obcrschichton mit alltal. Lsgg. nach der Tiefe wandernde, nicht in Ringo zerfallende 
Triibungen. NH3-Dampf z. B. dringt in gleichen Zciten vor proportional dcm Loga- 
rithmus (Basis 2) der Konz. des NH3 in der wss. Lsg., aus der er sich entwickelt. 
(Abh. Gcsamtgebiete Hyg. Hcft 3. 49 Seitcn. 1929. Wien, Hyg. Inst. d. Univ.) E r b e .

Oskar Baudiscll, Uber den Einflu/3 von Eisenoxyden und Eisenoxydhydratcn 
au f das Wachstum von Baklerien. Fortsetżuug der Verss. von WEBSTER u. BAUDISCH 
(J .  cxp. Medicine 4 2  [1925]. 473), die gezeigt hatten, daB verschiedęn hergestellte Eisen- 
oxyde sich biokatalyt. yerschieden yerhalten, u. daB bei diesen Oxyden Peroxydase- 
wrkg., Adsorptionsfiihigkeit fiir 0 2 u. das Yermogen, in synthet. Bakteriennahrlsgg. 
das Blut zu ersetzen, parallel gehen. Da die friiher mitgeteilten Verss., wahrscheinlich 
wegen nicht yolliger Reinheit der Praparate, nicht immer reproduziert werden konnten, 
wurden reine Eisenoxyde hergestellt. — Fe20 3: durch Eimv. von Perhydrol auf Fe(CO)5.
1 e20 3- / / 20 : durch Auflósen von Fe(CO)5 in W. u. C02 u. Oxydation durch Luft oder 
Perhydrol. Diese Praparate waren biokatalyt. wirksam u. konnten an Stelle von Blut 
zur Forderung des Wachstums yerschiedener Bakterienarten yerwendet werden. Hin- 
gegen war ein im Lichtbogen aus reinem Eisen hergestelltes Fe20 3-Praparat unwirksam. 
(Biochem. Z. 245. 265—77. 1932. New Haycn, Chem. Inst. d. Yale Univ.) Ch a r g a f f .

Oskar Baudisch und Rene Dubos, Ober Katalasewirkung von Eisenverbindungen 
in Kullurmedien. (Vgl. vorst. Ref.) Die in der yorangehenden Arbeit beschriebenen 
Eisenoxyde u. einige Eisenpentaoyanyerbb. wurden auf ihre Fahigkeit gepriift, dio 
Lebensdauer von Pneumokokkcnkulturcn — ebenso wie Blut es vermag — zu yer- 
langern. Einige der Verbb. erwiesen sich tatsachlich ais wirksam. (Biochem. Z. 245. 
278—81. 1932. New Haven, Chem. Inst. d. Yale Univ., u. New York, R o c k e f e l l e r  
Inst. f. med. Forschung.) CHARGAFF.

R. B. Haines, Der Einflu/3 der Kohlensaure auf die Schnelligkeit der Yermehrung 
beslimmter Baklerien, auf Grund der Keimzahl. 10—20% C02 haben auf dio Entw. 
yon Proteus wenig EinfluB, yerlangsamen aber bei 20°, starkor bei 0° die Entw. von 
Pseudomonas u. Achromobacter. Die Wachstumsverzógerung wird nicht auf die 
Anderung des pH-Wertes, sondern auf die Wrkg. der C 02 auf dio Dehydrogenascn 
der Zellenzyme zuriickgefuhrt. (J . Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 52. Transact. 13— 17. 
27/1. 1933. Cambridge, Low Temperaturo Research Station.) Ma n z .

A. Angeletti und D. Ponte, Die Wirkung einiger Sehimmelpilze a u f Lósungen 
von Aldosen und anderen rerwandtm Stoffen. VI. Bildung von Oxalsaure aus d-Glucon- 
saure. (Vgl. C. 1 9 3 3 . I. 73.) Ebenso wie Penicillium luteum-purpurogenum (vgl. 
C. 1 9 3 3 . I. 73) produziert Penicillium crustaceum aus d-gluconsaurem Ca hauptsachlich 
Ozalsaure, daneben geringe Mengen CaC03. — Beide Penicilliumarten greifen Citronen- 
sdure nicht merklich an. Nach 4-monatiger Inkubationsdauer waren noch nicht einmal
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Spuren von Oxalsaurc nachwcisbar, nur geringe Mengen CaC03. Der Abbau der 
d-Gluconsaure dureb diese Schimmelpilze erfolgt also nicht uber Citronensiiure ais 
Zwischenprod. (Ann. Chim. applicata 23. 33—37. Jan. 1933. Turin, Univ.) Oh l e .

A. Angeletti, Die Wirkung einiger Schimmelfilzc a u f Aldosen und andere ver- 
icandte Stoffe. (Vgl. vorst. Ref.) Penicillium luteum-purpurogenum bildet aus d-Fruc- 
tose u. Rohrzucker klcine Mengen Citronensdure, P. crustaceum dagegen nur aus Fruc- 
tose, wahrend aus Rohrzucker erhebliche Mengen d-Gluconsaure entstehen. P. crusta
ceum besitzt also eine Saccliarase u. eine Glucoseoxydase. (Atti R. Accad. Sci. Torino, 
Classe Sci. Fisie., Mat. Nat. 6 7 . 272—7G. 1932. Turin, Univ.) O h l e .

E 6. T ie r p h y s io lo g ie .
Elmer L. Sevringhaus, Die Anwendung des Follikulins bei Zustanden der Involuticm. 

In  32 Fallen von Menopause wurde Follikulin m it Nutzen angewendet. Kleinere Dosen 
Follikulin erwiesen sich geeigneter ais groCe, da bei Verwendung hoher Dosen 
Menorrhagie u. Dysmenorrhoe auftraten. (Amer. J . Obstetrics Gynecol. 25 . 361—GS. 
Marz 1933. Univ. of Wisconsin; Dep. of Med. and Wisconsin General Hosp.) WADEHN.

Heinrich Schulz, Erfahrungenmit kombinierter Chinin-Hypophyseneztraktanwendung 
(Piluchinol). Pituchinol (CHEM.-PHARMAZEUT. FA BRIK-Bad Homburg) ha t sich be- 
sonders in der Eróffnungsperiode yorziiglich bewahrt u. war hier den reinen Hypo- 
physenpriiparaten iiberlegen. (Dtsch. med. Wschr. 59 . 527—29. 7/4. 1933. Heidelberg, 
(Jniv. Frauenklin.) W a d e h n .

A. H. Fineman, Die Anwendung von Nebennierenrindenextrakt bei der Behandlung 
von Bronchialasthma. Bericht iiber 4 Falle von sehwerem Bronchialasthma, von denen
3 durch Behandlung m it Rindenliormon mehr oder weniger deutlich gebessert wurden.
(J . Allergy 4. 182. Marz 1933. New York, Sydenham Hosp., Allergy eUn. and Dep. 
of Med.) W a d e h n .

Tasuku Inawashiro, Uber den Einflup des Adrenalins a u f den intermedidren 
Kohlehydratsłoffwechsel bei Ruhe wid Arbeit, besonders bei Tieren mit gestórter Schild- 
driisenfunktion. Gesunde, hyperthyreot. u. athyreot. Kaninchen muBten in der Tret- 
miihle arbeiten; in einem Teil der Verss. erhielten die Tiere eine Dauerinfusion von 
Adrenalin. Das Verh. der Milchsaure, des Blutzuckers u. der Erm udbarkeit wurde 
bestimmt. Die Adrenalinzufuhr yerzógcrte den E in tritt der Ermiidung. (Tohoku 
J . exp. Med. 20- 553—82. 20/3. 1933 [Orig.: deutseh], Sendai, Tohoku Univ., Med.
Klin.) W a d e h n .

Bruce Webster, Wirkungen der Kohlenbogenlampenstrahlung auf die kropf- 
erzeugende Substanz in  Pflanzen. (Unter M itarbeit von Catherine Bender.)
B. W e b s t e r , D. Ma r in ę  u .  A. C ip r a  (J. exp. Medicine 53 [1931]. 81) hatten eine 
jiihrliche u. jahreszeitliche Schwankung in der kropferzeugenden Wrkg. von Kohl u. 
anderen Pflanzen gefunden. Vf. bestrahlt 1—2 cm dicke Stiicke eines frisch geernteten 
Kohls, dessen kropferzeugende („goitrogenic") Wrkg. bekannt ist, m it einer Kohlen- 
bogenlampe (50 cm Abstand, Intensitatsmaximum bei 3500—4000 A). 8 Kaninchen
wurden durch subcutane Injektion von 5 mg K J  wiilirend einer Woche yorbereitet;
4 erhielten, entspr. 60 cal pro kg pro Tag, bestrahlten u. 4 Kontrolltiere unbestrahlten 
Kohl derselben Provenienz. Die Schilddriisen der Tiere, die bestrahlten Kohl erhalten 
hatten, waren erheblich schwerer <540—620 mg) ais die, die unbestrahlten erhalten 
hatten (180—320 mg). Das gleiche Ergebnis wurde erhalten, wenn ein Kohl angewendet 
wurde, der urspriinglich wenig kropferzeugende Wrkg. gezeigt hatte. (Proc. Soc. exp. 
Biol. Med. 29 . 1070—72. 1932. Tułano Univ., Dep. of Med., School of Med.) F. R e u t e r .

Joseph H. Roe und Russell F. Cahoon, Die Wirkung von Galaktosefiitterung au f 
den pankreaslosen Hund. Normalc Hunde schieden 17—30%  der yerfiitterten Galaktose 
(1—6 g pro kg Korpergewicht) im Harn aus, pankreaslose Hunde 32—57%. Der 
Quotient D : N  war wahrend der Galaktosefiitterung bei den pankreaslosen Tieren 
unyerandert oder vermindert gegeniiber der Zeit vor der Galaktosefiitterung. Eine 
Umwandlung von Galaktose in Dextrose findet daher nicht s ta tt. Man darf also an- 
nehmen, daB etwa die Halfto der zugefiihrten Galaktose in den Geweben zuriickgehalten 
u. verbraucht wird. Wenn die gleiche Menge Glucose s ta tt der Galaktose gegeben wird, 
steigt die Glueoseausscheidung stark an, der (Juotient D : N  steigt auf das 2— 4-faehe. 
Die Summę der ausgesehiedenen Galaktose +  Glucose in den Galaktosefiitterungstagen 
war nicht so groB wie die Glucosemenge in  den Glucosetagen. Die m it Galaktose ge- 
futterten pankreaslosen Hunde litten nicht an dem iiblichen Erbrechen u. lebten langer, 
ais es sonst ohne Insulin der Fali ist. Die Operationswunden heilten auffallend rasch.
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(Science, New York 77- 331—33. 31/3. 1933. George Washington Univ., Med. School, 
Dep. of Biochem., Georgetown Uniy., Med. School, Dep. of Physiol.) Wa d e h n .

Tasuku Inawashiro, U ber den Einflufi von Insulin au f die M  uskdgewebsatmun g 
bei den reiskranken Tauben. Der 0 2-Verbrauch von Gewebsstiiekchen aus dem Muskel 
beriberikranker Tauben u. n. Tauben wurde nach der Methode yon WARBURG er- 
mittelt. In  das RespirationsgefiiB wurde Insulin Toronto (0,1 —7ioooo ccm) gcfiigt. 
Der 0 2-Verbraueh nahm stets ab, bei den avitaminosen Tieren starker ais n. Der
0 2-Verbrauch des Muskelgewebes von m it Insulin behandelten Tauben ist niedriger 
ais bei Muskelgewebe unbehandelter Tauben; bei den Beriberitieren ist der Unter- 
schied verstiirkt. Der Blutzucker der Beriberitauben, der gegen die Norm erhoht ist, 
sinkt nach Insulin prozentual starker ais bei gesunden Tieren. (Tohoku J . exp. Med. 
2 0 . 544—52. 20/3. 1933 [Orig.: deutsch]. Sendai, Tohoku Univ. Med. Klin.) W ad eh n .

Tatsuo Sato, Ver suche iiber das enłgiftende Hormon der Leber ( Yakriton). 38. Mitt. 
Urannephritis bei Tieren mit verschiedener Entgiftungsfdhigkeit der Leber. E in
Hinweis au f die enge Beziehung zwischen Leber und Niere. (37. ygl. C. 19 3 3 . I. 797.) 
Kaninehen der b-Klasse m it geringer Entgiftungsfahigkeit der Leber gegeniiber 
Ammoniak erliegen einer Dosis Uranylacetat, der die meisten Kaninehen der f-Klasse 
m it hoher Entgiftungsfahigkeit der Leber gegeniiber Ammoniak widerstehen. Diese 
Tatsache weist auf enge Beziehung zwischen Leber u. Niere hin. (Tohoku J .  exp. 
Med. 20- 399—407. 20/3. 1933. [Orig.: engl.] Sendai, Tohoku Univ., Fac. of Med. 
Pediatr. Dep.) WADEHN.

Tatsuo Sato, Versuche iiber das entgiftende Hormon der Leber ( Yakriton). 39. Mitt. 
Die Wirkung des Yakritons au f die Urannephritis. (38. vgl. vorst. Ref.) Die tagliche 
Yerabfolgung von Yakriton iibte auf Tiere der Klasse b einen erheblichen Schutz 
gegen die Uranyergiftung aus. (Tohoku J . exp. Med. 20 . 408— 19. 20/3. 1933 [Orig.:
engl.]. Sendai, Tohoku Univ., Fac. of Med., Pedriat. Dep.) Wa d eh n .

Matsuiti Yoshida, Versuche iiber das entgiftende Hormon der Leber (Yakriton). 
40. Mitt. Prophylaktische Wirkung des Yakritons gegen Toluilendiamin-Gelbsucht. (39. vgl. 
vorst. Ref.) Dio Injektion von 2 Kaninchen-Ammoniakeinheiten Yakriton yerhindert 
beim Hunde die sonst nach subcutaner Zufiihrung von 1 ccm 2—2,5%ig. Diaminlsg. 
pro kg Kórpergewicht auftretende Bilirubinamie u. Gelbsucht fast vollkommen. 
(Tohoku J .  exp. Med. 20- 420—28. 20/3. 1933 [Orig.: engl.]. Sendai, Tohoku Univ., 
Fac. of Med., Pediatr. Dep.) W ad eh n .

George R. Sharpless und E. V. Mc Collum, Is t Fluor ein entbehrlićhes Element 
in  der Diat t Jungę R atten yon 16— 18 Tagen enthalten wenig oder kein F , altere in den 
Zahnen u. Rnochen n. erhebhche Mengen, zunehmend m it dem Alter, aber starlc 
schwankend m it der Diat. Niedriger F-Geh. darin beeintrachtigt weder Wachstum 
noch Fortpflanzung. Der F-Geh. der Knochen kann ohne sichtbaren Schaden auf
5—25 mg/kg vermindert, der der Zahne yóllig beseitigt werden. Das Ca/P-Verhaltnis 
in den Knochen wird dabei nicht beeinfluBt. Beschreibung eines Verf. zur colorunetr. 
F-Best. nach M e rv in  (C. 1 9 0 9 . II. 1944) u. S t i e g e r  (C. 1 9 0 8 .1. 1421).' (J. N utrit. 6. 
163—78. Marz 1933. Baltimore, The J o h n s  H o p k in s  Univ.) G ro s z fe ld .

Eaton M. Mac Kay, tiber Faktoren, die das Nierengewichł bestimmen. XIV. Der 
Einflufi von Amino-, Harnstoff- und Eiu-eipstickstoff der Nahrung. Zum Grundfutter 
von R atten mit Casein ais EiweiBlieferanten wurden Zulagen von Casein, Harnstoff, 
Glutaminsaure u. Glycin gegeben. Die Harnstoffgabe hatte auf das Gewicht der Nieren 
nur geringen EinfluB, hingegen hatten  die Aminosauren u. das Casein einen etwa 
gleichen gewichtserhohenden Effekt. Die maximale Wrkg. wird etwa 10 Tage nach 
Beginn der Futterung erreicht. (J . N utrit. 6. 157—61. Marz 1933. La Jolla, Calif., 
The Scripps Metabol. Clin.) Wa d e h n .

Ume Tange, Eine Untersuchung iiber die Wirkung von Feltsauren au f die Emahrung. 
(Buli. agric. chem. Soc. Japan 8. 159—72. 1932. — C. 1 9 3 3 . I. 1643.) G ro s z f e ld .

Axel Guldager, Ober Vitamine und Vitaminprdparate. Eine Ubersicht. Gegen- 
wartiger Stand der Vitaminforschung. (Arch. Pharmac. og Chem. 40 (90). 137—45. 
157—63. 1/4. 1933. Staatl. Vitaminlab.) E. M ay er.

B. C. J. G. Knight und Paul Fildes, Ein fiir das Wachstum von B. sporogenes 
notiges Vitamin. Seine Beziehung zu A uxin  und anderen Waclistumsfakloren. Der 
Grundnahrboden setzte sich zusammen aus Gelatine, Tryptophan, Thioglykolsaure 
(1%  1/i 'n - HCl-Lsg.), NaOH, Na-Citrat, MgS04, 1/15-mol. Phosphatpuffer pn 7,4. 
Das Gemisch wurde im Autoklay sterilisiert. B. sporogenes wuchs darin nur sehr 
geringfiigig. Durch yielfache Extraktion mit A. u. A. u. a. u. Yerseifung konnte aus
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Hefe u. aus H am  ein Prod. erhalten werden, das in einer Menge yon 2 ,0 -10-7 g (von 
Hefe) zu 10 ccm Grundnałirboden zugesetzt makroskop. sichtbares Wachstum des
B. sporogcnes hewirkte. Die wirksame Substanz scheint nach ihren chem. Eigg. m it 
anderen Eaktoren, wie Bios, Auxin u. a., yerwandt zu sein, unterscheidet sich aber 
z. B. von letzterem dadurch, daB sie durch Verseifen nicht unwirksam wird. (Brit. J .  exp. 
Pathol. 14. 112—24. April 1933. London Hosp., Bact. Labor.) Sc h w a ib o ld .

W. Lash Miller, Edna V. Eastcott und Elgin M. Sparling, Uber die Frak- 
tionierung von „Bios 11“. (Vgl. C. 1924. I. 2376.) GroBe Mengen Ausgangsmatcrial 
(Malzkeime) wurden in der Weise behandelt, daB 50 Pfund-Portionen bei 85° m it W. 
extrahiert wurden. Das F iltra t wurdc im Vakuum eingeengt, m it A. Fremdstoffe 
ausgefallt u. dies im F iltra t davon m it Iialk  wiederholt. Nach Entfernung yon Kalk 
u. A. wurden m it Kohlc weitere Fremdstoffe entfernt. Aus dem m it H 2S 0 4 angesauerten 
F iltra t konnte m it Kohlc Bios I I  adsorbiert werden. Mit ammoniakal. Aceton (25 ccm 
konz. Ammoniak, 375 ccm H 20 , Aceton auf 11) wurde Bios I I  aus der Kohle auf- 
genommen. Nach dem Einengen des Filtrats wurden durch Sattigung m it Ammon- 
sulfat weitere Yerunreinigungen entfernt, weiter m it Methylalkohol u. Bleiacetat. 
Das Endprod. hatte 7,7°/0 Trockensubstanz (110°), 0,8/°o N (1/3 ais Amino-N) u.
0,15% P. Acetylicrung fiihrte nicht zu krystall. Prodd. Mit 10 Teilen Aceton konnten 
noch Verunreinigungen entfernt werden. Dieses Endprod. enthielt N, aber kein P 
u. keine Kohlehydrate. In  saurer Lsg. konnte m it Kohle eine Trennung in Bios I I  A 
u. Bios I I  B erreicht werden. Diese wurden bis jetzt aus yerschiedenen Prodd. erhalten 
(Reishullen, Tee, Tomaten, Orangen u. a.). Gleichzeitige Zusatze von Inosit, Bios I I  A 
u. Bios I I  B ergeben die besten Waohstumsyerhaltnisse bei Hefe. An der Isolierung 
u. Identifizierung von Bios I I  A u. Bios I I  B wird weiter gearbeitet. (Trans. Roy. Soc. 
Canada. Sect. I I I  [3] 26. 165—69. 1932.) Sc h w a ib o ld .

Helen Stantial, Uber die W.irkung von Inosit, von Bios I I  und von beiden zu- 
sammen im  Kullurmedium auf das Wachstum von zwolf Hefearlen. S a c c h a r o m y c e s  
p a s t o r i a n u s ,  H an SEN u. E ddys Oberhefe geben gute Ernten in Nahr- 
medien yon Zucker (Dextrose) u. Salzgemisch. S a c c h a r o m y c e s  m a n d s c h u -  
r  i c u s , Saito  u. Z y g o s a c c h a r o m y c e s  m a n d s c h u r i e u s ,  Saito  geben 
durch Zusatz von Bios I I  stark yerbesserte Ernten, die aber durch Zusatz yon Inosit 
nicht weiter erhoht werden. WlLDIERS Hefe, S a c c h a r o m y c e s  c e r e y i s i a e ,
S a c c h  a r  o m y  c e s y a 1 i d u s , IIa n sen , S c h i z o s a c c h a r o m y c e s  o c t o -  
s p o r  u s , BEIJERINCK, Backer- u. Braucrhefe u. E ddys Unterhefe ergeben 
bei Zusatz yon Bios I I  u. Inosit wcsentlich hohere Ernten ais m it jeder yon diesen 
Substanzen allein. (Trans. Roy. Soc. Canada. [3] 26. Sect. I II . 163—64.1932.) Schw aiB.

Artturi I. Virtanen und Synnove v. Hausen, Studien iiber die Vitaminbildung 
in Pflanzen. (Vgl. C. 1933. L 2717.) Auf die Bldg. des C-Vitamins in Erbsen wirkt 
sowohl die A rt der N-Nahrung ais die Aciditat des Bodens ein. Die in Quarzsand ge- 
wachsenen, m it K N 03 gediingten Erbsen enthalten bedeutend mehr C-Vitamin, ais 
die m it (NH4)2S04 gediingten. Der C-Yitamingeh. der Erbsen sinkt betrachtlich, 
wenn der pjj des Quarzsandes vom Ph 6,5 gegen die saure Seite yerschoben wird. Beim 
Hafer wirkt dagegen weder der ph des Quarzsandes noch die A rt der N-Nahrung auf 
den C-Vitamingeh. der Pflanzen ein. Die Erbsc ist 4—5-mal reicher an C-Vitamin 
ais der Hafer. (Suomen Kemistilehti [Acta chem. fenn.] Abt. B. 5. 45. 1932. Helsinki, 
Biochem. Inst.) R outala .

Artturi I. Virtanen, E. Lundmark und E. Peltola, Uber den C-Vilamingehall 
verschiedener Futterpflanzen. Nach der Titrationsmethode yon T illmans (C. 1930-
II. 3433) wurde der C-Vitamingeh. einiger Wiesenpflanzen bestimmt. Der Bastardklee 
ist reieher an C-Vitamin ais der Rotklee. W ahrend der Zeit yom 17/8. bis 7/9. war 
der C-Yitamingeh. der Pflanzen ziemlich konstant. — Bei der Griinfutterkonseryierung 
nach dem A.I.V.-Verf. kommen nur geringe Verluste an C-Vitamin vor. Bei der 
Heubereitung dagegen yerschwindet das C-Vitamin beinahe quantitativ. Dies wurde 
sowohl nach TlLLMANS ais auch durch Tierverss. festgestellt. (Suomen Kemistilehti 
[Acta chem. fenn.] Abt. B. 5- 45—46. 15/9. 1932. Helsinki, Valios Lab.) ROUTALA.

Artturi I. Virtanen und E. Lundmark, Uber den C-Vitamingehalt verschiedener 
Beeren in Finnland. Nach der Titrationsmethode yon T illmans (C. 1930. II. 3433) 
wurde der C-Vitamingeh. yon Himbeeren, Ackerbeeren, Multbeeren, Stachelbeeren, 
roten Johannisbeeren u. PreiBelbeeren bestimmt. Die Multbeeren waren am reichsten 
an C-Vitamin, reicher sogar ais die Citronen. Bei momentanem Aufkochen werden 4 bis 
27% , bei 20-minutigem Kochen 47—36% des C-Vitamins yernichtet. (Suomen
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ICemistileliti [Acta chem. fcnn.] Abt. B. 5. 48. 15/10. 1932. Helsinki, Valios 
Labor.) R outala .

Hans Moser, Pliysikalisch-chcmische Studien ubcr die Verdaulichkeit der Nahrungs- 
mittel. Das Problem der chem. Vcrdaulichkeit einer Nahrung entspricht fiir den 
Organismus der Aufgabe, so yiel Verdauungssaft zu bereiten, daB das Gemisch von 
Speisebrei u. Verdauungssaft mindestens auf eine [H ] gebracht wird, bei der dio 
Fermenttatigkeit beginnen karni. Ein annaherndes Bild yon der Verdaulichkeit einer 
Speise gibt also die Menge saurer bzw. alkal. Siifte, die der Organismus zur richtigen 
Ph-Einstellung aufwenden muB. Im  Zusammenhang hiermit steht der Sdtligungswert, 
abhiingig von der Verweildauer im Magen, in grober Annaherung der sezernierten 
3\Iagensaftmenge proportional. Die Widerstiinde gegen Reaktionsverschiebung, also 
die Verdaulichkeit einer Nahrung sind meBbar an der Pufferungskapazitiit (ygl.
C. 1927- II. 2687). Dividiert man ais Ausdruck fiir die Pufferung die #-W erte nach 
HlRSCH (vgl. C. 1924. II. 1964) durch die Calorienzahl von 1 g Nahrungsmittel, so 
erhalt man =  spezif. Verdaulichkeit, cin Bild yon der Menge Yerdauungsfl., die zur 
tlberfiihrung einer Calorie in resorbierbare Form erforderlich ist. Angabe von #-Kurven 
u. Tabelle fiir Speichel, Magensaft u. Galie, sowie ■&- u. x-Werte fiir Kolilenhydrat- 
nahrungsmittel, Milcharten, Milchpriiparate, Ei, Schokolade, Weine u. Friichte. Ober 
Einzelheiten vgl. Original. (Z. Unters. Lebensmittel 65. 257—74. Marz 1933. F rank
furt a. M.y Univ.) G ro s z fe ld .

I. Boas, Die Porphyrine und ihre Bedeulung fiir die Verdauungspathologie. 
(Arch. Verdauungskrankh. 53. 87— 105. — C. 1933. I. 1646.) F rank .

Toji Baba, Ober den Abbau direkt infundierten Fettes im  Tierkórper. I II . Zur 
Frage der Zucker- oder Acełonkorperbildung aus infundiertem Feli. Nach intravenóser 
Injektion von 20 ccm 20%ig. bzw. 7%ig. Fettemulsion sinkt beim pankreasdiabet. 
Hunde der respirator. Quotient auf 0,66—0,56 ab. Eine Mehrausscheidung von Zucker 
im Harn oder eine Steigerung des Blutzuckers findet nicht sta tt. Wohl aber ist der 
Acetongeh. im Harn bedeutend erhóht. Die Ausscheidung der aus dem infundierten 
F e tt gebildeten Acetonkórper ist dio Ursache der Senkung des respirator. Quotienten.
-— Die Injektion von Aceton (4 ccm pro kg) oder von /3-Oxybuttersaure bewirkte bei 
Kaninchen eine kraftige Hyperglykiimie, aus der aber nicht auf die Bldg. von Zucker 
aus den Acetonkorpern zu schlioBen ist. (Tohoku J . exp. Med. 20. 452—70. 20/3. 
1933 [Orig.: deutsch]. Sendai, Tohoku Univ., Med. Klin.) Wa d eh n .

Camillo Artom, Ober dic Rolle der Phosphatide im  Feltstoffwechsd. I. Mitt. Unter- 
suchungen iiber die parenterale Zufuhr von jodierten Fetlen. In  Verss. an Hunden wurde 
eine Emulsion von Jodipin, Olsaure u. Gelatine parenteral yerabreicht u. zwar in 
Mengen von 2,5—13,5 g Jodipin, worauf nach einer gewissen Zeit die Tiere getótet 
wurden u. das Schicksal des Jodipins auf Grund yon Fett- u. Jodunterss. in Blut, 
Plasma, Blutkórperchen u. Leber nach Móglichkeit festgestellt wurde. Hinsichtlich 
des Jods wurde durch geeignete Trennung (Aceton) das an F e tt gebundene u. das 
iibrige Jod  gesondert bestimmt. E in groBer Teil des injizierten Fettes wird schnell 
in der Leber festgelegt. Sodann yermindert sich das in diesem Organ befindliche Fettjod, 
indem teils Jod abgespalten wird, teils aber auch Jodfett in das Blut abgegeben wird. 
F ast das gesamte Fettjod, das sich in der Leber befindet, ist in Aceton 1., wahrend 
bei B lut sich bis zu 43% des Fettjods im Aeetonniederschlag findet. Aus den Ergebnissen 
wird geschlossen, daB die von auBen zugefuhrten Fettsauren im Blut zur weiteren 
Verarbeitung im Stoffwechsel in das Phosphatidmolekul iibergefiihrt werden. (Arch. 
int. Physiol. 36. 101—28. April 1933. Cagliari, Univ., Inst. Physiol.) SCHWAIBOLD.

A. Stunn und R. Schneeberg, Beitrage zur Kenntnis des Jodstoffwechsels. 
VI. Mitt. Das Gehirnjod. (V. ygl. C. 1931. I. 637.) Nach der Methode V. FELLENBERG 
wurden die Gehirne yon 6 Menschen, 24 Hunden u. 11 Kaninchen auf den Jodgeh. 
in GroBhirn, Kleinhim, Zwischenhirn, Medulla oblongata u. Hypophyse untersucht. 
Beim n. Menschen war das Tuber cinereum etwa um das Doppelte jodreicher (25 bis 
32 y°/0) ais das GroBhirn u. 3mal jodreicher ais das Kleinhirn. Bei den Tieren waren 
die Verhaltnisse ahnlich. Nach peroraler oder intrayenóser Verabreichung erfolgt 
maBige Jodanreicherung im Zwischenhirn. Diese Anreicherung tr i t t  gegeniiber der- 
jenigen der Hypophyse stark  in den Hintergrund. Die Anreicherung im Tuber cine- 
reum wird daher ais sekundiire Auswrkg. der thyreogenen Hypophysenjodierung 
angesehen. (Z. ges.exp. Med. 86. 665—74. 7/2.1933. Jena, Med. Univ.-Klin.) Schw a ib .

A. Smolin, Zur Kennlnis des Stoffwechsels der Seidenspinner. II . Mitt. Mdhylglyoxal 
ais Zmischenprodukt des Kohlenliydralwechsels von Bombyx mori L. (I. ygl. C. 1932.



1 9 3 3 .  I . Es. T ie r p h y s io l o g ie . 3 4 6 5

I I .  1034.) Vf. untersucht die Bldg. von Methylglyoxal nach N euberg  u. K obel 
(C. 1929. II. 762) aus Na-Hexosediphosphat durch Gewcbc u. Extrakte der Seiden- 
raupen Bombyx mori u. ihrer Puppen. Identifizierung naeh NEUBERG, F a r b er , 
L ew ite  u. Schw enk  (C. 1918. I. 123) ais Bis-p-nitrophenylhydrazon. (Biochem. Z. 
260. 34—38. 13/4. 1933. Moskau, II. Staatsuniy., Lab. f. organ. u. biol. Chem.) Simon .

W. P. von Oettingen und D. F. Eveleth, Uber die pharmakologisclie Wirkung 
einiger neuer Cholinderiiute in Bezieliung zu ihrer ćhemisclien Konstitution. (Vgl. C. 1932.
I. 95.) Trimethyldthylammoniumdichlorid (Cholindichlorid), Trimethylammoniumdthyl- 
aminchlorid, TrimełJiylammoniumdthylmelhylaminchlorid u. Di-(trimelhylammonium)- 
dthyldiclilorid (Dicholindichlorid) wurden auf ihre pharmakolog. Eigg. untersucht. 
Alle yier Verbb. bewirken von 2 mg an beim Frosch Depression des Zcntralncryen- 
systems. Wahrend Cholin- u. Dicholindichlorid Curarewrkg. zeigen, ist sie bei den 
zwei Aminen Yon einer depressiyen Wrkg. auf den Muskel selbst iiberlagert (isolierte 
Froschmuskelpraparate). Alle vier Yerbb. sind parasympath. Stimulanten: erhohter 
SpeichclfluB (Hund), Bronchospasmus, erhóhte Peristaltik (Kaninchen), Herzyerlang- 
samung (Frosch, Hund). Cholin- u. Dicholindichlorid bewirken nach Atropin ahnlicli 
wie Cholin nur Blutdrucksteigerung, Trimethylammoniumathylaminchlorid dagegen 
zeigt lediglich eine primiire Blutdruckernicdrigung (Vers. an Kaninchen). Der sekundare 
Blutdruckanstieg laBt sieh bei allen yier Verbb. durch Pramedikation yon Nicotin 
yerhindern. Substitution der Hydroxylgruppe durch Cl oder Trimethylammonium- 
ehlorid yerstarkt lediglich die charaktcrist. Wrkgg. des Cliolins. Substitution der 
Hydroxylgruppe durch die Amino- oder Methylaminogruppe yerstarkt anscheinend 
die depressive Wrkg. auf das Muskelgewebe. Nach diesen Unterss. scheint also die 
Trimethylathylammoniumgruppe des Cholins der Haupttrager fiir die pharmakolog. 
Wrkgg. des Cholins zu sein. (J. Pharmacol. exp. Tlierapeutics 44. 465—77. 1932. 
Cleveland, Ohio, Dep. Pharmacol., School Med., Western Res. Univ.) Mahn .

Phanindranath Brahmachari, Upendranath Brahmachari und Radhakrishna 
Banerjea, Chemotlierapie der Chinolinverbindungen. I II . Die Wirkung einiger Cliinolin- 
verbindungen auf Paramiicia. (II. vgl. C. 1931. U . 2329.) Acht Chinolinderiw.: 8-Amino- 
chinolin-p-arsanilat, G-Aminochinolin-p-arsanilat, 8-Aminoathylaminochinolin-HCl, 
8-Aminoisopropylaminoclmiolin-HCl, 6-Methoxy-S-aminoisopropylaminochinolindihydro- 
chlorid, G-Ghloro-8-aminoisopropylaminochinólindihydrochlorid, 6-Chloro-2-methyl-8-ami- 
noisopropylaminochinolindihydrochlorid u. die Aminoacetyherb. des 8-Aminoathyl- 
aminochinolins wurden auf ihre Wrkg. auf Paramacium untersucht. (J. Pharmacol. 
exp. Therapeutics 44. 445—48. 1932. Calcutta, Brahmachari Res.) MaH3st.

E. Franquelo, Untermchungen uber die wirksamen Bestandteile der Curcuma 
(Temoelatac). Die gallentreibende Wrkg. der Curcuma ist auf das darin yorhandene 
Curcumin zuriickzufuhren. (Munch. med. Wschr. 80. 524—26. 7/4. 1933. Leipzig, 
Univ.-Klinik.) F raXK.

Charles M. Gruber, William T. K. Bryan und Lyman K. Richardson, Der 
Einflup der Anthrachinon-(Emodin)-Kathartica auf den intaklen Darm bei nichtandslhe- 
sierten Hunden. Die Verss. ergaben, dafi die iJmoćZire-Kathartica (Aloe-, Rliabarber- 
extrakte u. Glucoside von Cascara sagrada) bei intrayenóser Verabreicliung in der Weise 
auf den Dunndarm wirkten, daB sie neben einem Tonusabfall peristalt. Kontraktionen 
heryorriefen. (J . Pharmacol. exp. Therapeutics 44. 479—89.1932. Saint Louis, Missouri, 
Dep. Pharmacol., Washington Univ., School Med.) Mahn.

Sadao Miyachi, Wirkung des Coriariatozins a u f Kaninchen. In  der Giftwrkg. 
auf Kaninchen u. Frósche stimmt das Coriariatoxin mit Pikrotoxin, Coriamyrtin u. 
Tutin im wesentlichen uberein. Das Coriariatoxin wirkt aber starker auf die sympatii. 
Neryen u. weniger auf die parasympath. ais die 3 anderen Gifte. (Tohoku J . exp. Med. 
20- 434—51. 20/3. 1933 [Orig.: deutsch]. Tohoku Univ., Pharmakol. Inst.) Wa deh n .

A. Epstein, Zur Frage des Kaliumgehaltes in Krebsgeschwulsten. Der Geh. an 
K  ist in malignen Tumoren gegeniiber n. Geweben erhoht. (Z. Krebsforschg. 38. 63 
bis 74. 12/11. 1932. Leningrad.) K rebs.

A. Epstein, Weitere Beitrage zur Frage des Kaliumgehaltes in den Krebsgeschwulsten. 
K-reiche Kost erhoht den K-Geh. von Impftumoren u. scheint die Wachstumsgeschwin- 
digkeit der Tumoren zu yergroBcrn. (Z. Krebsforschg. 38. 535—40. 10/3. 1933. Lenin
grad, Onkolog. Inst.) K r eb s .

A. A. Krontowski, M. A. Magath und E. J. Smailowskaja, Beitrage zur 
Wirkung der Monojod- und Monobromessigsaure auf Tumoren. II. V er suche an Im p f
tumoren in vivo. (I. ygl. C. 1933. I. 2277.) Durch subcutane Injektion yon Monojod-
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und Monobromessigstiure lieB sich an tumorkranken R atten u. Mausen keine Hemmung 
des Tumorwackstunis erzielen. (Z. Krebsforsclig. 38 . 495—500. 10/3. 1933.
Kiew.) K r e b s .

Ernst Frankel und Paul Gerób. Waclistumstendenz maligner Tumoren und 
Vitamine. Vitaminreiche Kost scheint das Wachstum bósartiger Tumoren zu fordem. 
(Z. Krebsforsclig. 38 . 524—34. 10/3. 1933. Berlin, Inst. f. Krebsforsch.) K r e b s .

O. Trausmiller, Zur Frage der Sarkomerzeugung m it Tomatensaft. Durck intra- 
peritoncale Injektion von Tomatensaft entstanden entziindliche Granulationen, aber 
keine Krebse. (Z. Krebsforsclig. 38 . 478—86. 10/3. 1933. Zagreb, Inst. f. allg. u. 
exp. Pathol.) K r e b s .

D. Francechelli, Uber das angebliche Tomatensarkom. Es gelang weder biolog, 
noch pharmakolog., durch Tomaten krebsartige Tumoren zu erzeugen. (Ind. ital. Con- 
serve aliment. 8- 78—79. Marz 1933.) G r im  ME.

Marcel Boli et Canivet, Chimie appliąuee a Part dentaire. 2e edit. Paris: J.-B. Bailliere
et fils. 1933. (410 S.) B r .:4 0 fr .

Hans Cauer, Das Jod der Luft, sein ckemisches Verhalten u. seine bioklimatische Bcdeutung.
• Berlin: R. Schoetz 1933. (118 S.) gr. 8°. =  Yeroffentlicliungen aus d. Gebiete d.
Medizinalvcmaltg. Bd. 39, H. 6. <= der ganzen Sammlung H. 347.> nn M. 5.20.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Ludwig Kroeber, Beitrage zum Studium heimischer Arżneipflanzen. (Vgl. C. 1933.

I. 1971.) Besprochen werden die Fluidextrakte von Frauenliaar (Adiantum capillus 
veneris), Ebencurz (Carlina acaulis), Hundszunge (Cynoglossum officinale), Kleblabkraut 
(Galium aparine), Ńelkenwurz (Geum urbanum), Habichtskraut (Hieracium pilosella) u. 
Peslwurz (Petasites officinalis), ihre Inhaltsstoffe u. biolog. Wrkg. (Pharmaz. Ztg. 7 8 . 
310—11. 22/3. 1933. Miincken-Schwabing.) Grimme.

ZdenSk F. Klan, Einflu/3 der Dungemittel au f den Allriloidgehalt der Blatter von 
Hyoscyamus niger L. Eine gesetzmilBige Abhangigkeit des Alkaloidgek. der Blatter 
von Hyoscyamus niger L. von der A rt der Dungung konntc nicht festgestellt werden. 
Beobachtet wurde nur, daB K  den Alkaloidgeh. erniedrigt, N u. P, besonders in Kombi- 
nation mit Ca u. Mg, den Alkaloidgeh. erlióht. Auch Stalldunger war giinstig. Von den 
Alkaloiden kommt prakt. nur Hyoscyamin vor, Scopolamin in ganz geringen Mengen nur 
da, wo infolge hoher P- u. N-Gaben der Alkaloidgeh. lióher war. (Casopis ćeskoslov. 
LekArnictva 13. 117—23. 1933.) " Sch o n feld .

V. L. Dickey und F. W. Nitardy, Spanisch-Pfeffer-Tinklur (Tinctura Capsici). 
Vergleichende Verss. ergaben, daB mit 4 Voll. A. +  1 Vol. W. ais Menstruum, bei 
24-std. Maceration u. langsamer Perkolation (0,5 ccm je Min.) die scharfcn Bestand- 
teile am wirksamsten ausgezogen werden. Ein friiher oder spater auftretendes gering- 
fiigiges Sediment besteht nieist aus F ett. (J. Amer. pharmac. Ass. 22. 135—36. Febr. 
1933. Brooklyn, N. Y., U. S. A., E. R. SQUIBB & Sons.) Deg n er .

V. L. Dickey, Relativer Wert langsamer und schneller Perkolation bei der Bereitung 
von Iłhabarberlinktur und aro-malischer Rhabarberlinklur U. S. P. Dauer der Maceration 
u. Scknelligkeit der Perkolation sind ohne wesentlichen EinfluB auf die Beschaffenkeit, 
besonders den Emodingek., der Prodd. (J . Amer. pharmac. Ass. 22. 132—34. Febr. 
1933. Brooklyn, N. Y., U. S. A., E. R . Sq uibb  & Sons.) D eg n er .

Karl Zietan, Yersuche zur Darstellung einer Tinctura Primulae und eines 
Extractum Primulae fluidum  unter teiliceiser Berucksichtigung der Primulamedikation 
uberhaupt. Mitteilung von Beobachtungen bei Darst. von Prim ulatinkturen m it Yer
schieden starken Alkoholen u. von Fluidextrakten 1 =  1 u. 1 = 2 .  Der zur Darst. 
klar haltbarer u. nicht erstarrender Zubereitungen erforderliche Mindest-A.-Geh. im 
Menstruum ist 45 Gewichts-%. (Apotk.-Ztg. 48 . 369—71. 25/3. 1933. Lubeck, Sonnen- 
Apotk.) _ . . .  D e g n e r .

G. Gelerlejb, Rationalisierter Apparat zur Herstellung von Infusen. Die zur Herst. 
von Infusen u. Dekokten dienende Vorr., in ihren wesentlichen Teilen aus einem Steri- 
lisator, einem Dest.-App. fiir Aq. destillata u. Kiihler bestehend, ist an Hand einer 
Zeichnung naher besekrieben. (Pharmaz. J .  [ukrain.: Farmazewtitschnii Skumał]
1931. 290—91.) Scho n feld .

A. D. Rosenfeld und F. L. Grinberg, Untersuchungen iiber Infusum AltMeae. 
Stellungnakme zur russ. Pkarmakopoe (VII)-Vorsckrift. (Pkarmaz. J .  [ukrain.: Farma- 
zewtitseknii Skurnal] 1932- 193—94.) Sc h o n feld .
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Charles Morton, Siarkę Bleiacetatloswig. Der beim 48-std. Digerieren von 
175 g PbO m it einer Lsg. von 250 g Pb(CH3-COO)2 in 750 g W., Filtrieren u. ad 1 1 
F iltra t m it W. Waschen (Bereitung von GoULARDs Extrakt) yerbleibende Ruckstand 
bestełit nach den im Original bcschriebenen Unterss. aus der reinen Verb. 2 PbO, 
Pb(CH3-COO)2, 4 H 20 , m it der ais fester Phase sich in der Lsg. das ternare System 
PbO-Pb(CH3-C 00)2-H20  im Gleiehgewiclit befindet. Die niedrige Pb-Ionenkonz. 
in  GoULARDs E xtrakt, seine Fallung durch fast alle neutralen Salze, seine fur ein 
Pb-Salz ungewóhnliche Bestandigkeit bei pn =  8 deuten auf — wenigstens teilweise — 
kolloidale Lsg. des bas. Pb. (Quart. J. Pharmae. Pharmacol. 5. 414—20. 1932. Chelsea, 
School of Pharmacy.) Deg n e r .

J. K. Gjaldboek, Ferroplexpraparałe. Nach einer Ubersicht iiber pharmazeut. 
yerwendbare Fe-Salze werden Vorschriften zur Bereitung von Praparaten, welche 
Ferrotartrat enthalten, gegeben. (Arch. Pharmae. og Chem. 40 (90). 163— 74. 15/4. 
1933.) E . M a y e r .

T. Potjewijd, Lungeuplombe. Zubereitung u. Anwendung einer Modifikation 
der SAUERBRXJCHsehen Lungenplombe von der Zus.: 250 g Paraffin (F. 43°), 750 g 
Paraffin (F. 52°), 0,5 g Yioform. (Pharmae. Weekbl. 70. 281—86. 18/3. 1933. Leiden, 
Apoth. des Akad. Krankenh.) DEGNER.

Schering-Kahlbaum A .G ., Berlin (Erfinder: Walter Schoeller, Adolf Feldt 
und Hans-Georg Allardt, Berlin), Verfahren zur Darstellung von komplexen Ver- 
bindungen Ihiosubstituierter Koldenhydrale, dad. gek., daB man Schwermetallyerbb. 
thiosubstituierter Kohlenhydrate mit thiosubstituierten Kohlenhydraten oder dereń 
Salzen umsetzt. — 3,9 Teile Aurothioglucose werden m it einer Lsg. von 2,54 Teilen 
Na-Tliioglucose in 6 Teilen W. iibergossen. Nach Zugabe von 18 Teilen absol. A. zu 
der farblosen Lsg. wird filtriert, worauf weitere 18 Teile A. zugesetzt werden. Beim 
Stehen in einer Kaltemischung scheidet sich ein farbloses Ol ab. Nach Zugabe yon etwas 
A. wird das Ol fest. Es wird aus 90%’g- Methylalkohol durch Zusatz von A. gefallt. 
Die Doppelverb. Aurothioglucose-Na-Thioglucose ist ein farbloses Pulver, das in W. u. 
in wss. A. 11., dagegen in A., PAe. u. Chloroform unl. ist. In  anderen Beispielen 
werden die Doppelverbb. der Silber-, Antimcm-, Arsen- u. Nickelthioglucose, sowie der 
Goldthiocellobiose u. Aurothiogalaktose m it Na-Thioglucose hergestellt. Die Prodd. be- 
sitzen gute Bestandigkeit u. eine hohe therapeut. Wrkg. (D. R. P. 573 629 KI. 12o 
vom 4/8. 1931, ausg. 4/4. 1933.) M. F. MIjllep..

Charles Pfizer & Co., tibert. von: Richard Pasternack und Clinton P. Ammer- 
rnan, Brooklyn, V. St. A., Amidę der d-Gluconsaure. d-Gluconsaure-6-lacton wird m it 
p-Phenetidin auf 120— 160° erhitzt. Die Bk. verlauft gemaC:

C 0\  NH2 ---------NH
H C °H \  ^  HÓ0H J-

HOC-H / O  +  [ \ y  HOÓH I.
h c o h /  0CłIi6 H(^0 H  0C2Hjs

H 9  HCOH
H2C0H H jCOH

Das Prod. ha t F. 177°, Krystalle aus W .; es ist therapeut. verwendbar. (A. P. 
1 9 0 1  5 6 5  vom 19/7. 1930, ausg. 14/3. 1933.) A l tp e t e r .

Stanisław Kielbasinski, Polen, Herslellung von ungiftigen Aminobenzolarsen- 
verbindungen. Man stellt in m it W. mischbaren aliphat. Alkoholen Lsgg. von freien 
Atninoarsenobenzolen her u. trennt die unl. Teile ab. Z. B. wird Diaminodioxyarseno- 
benzol (I) 20 Stdn. in einer Kugelmiihle mit A. oder CH3OH verrieben, die Lsg. durch 
Papier filtriert u. das F iltra t m it alkoh. HC1 neutralisiert u. m it Ae. gefallt. — Man 
kann auch das I in alkoh. HC1 yerriihren u. die Lsg. m it NaOH neutralisieren. Das 
I  (Base) bleibt in Pseudolsg. — Es lassen sich auch substituierte Arsenobenzole so 
von giftigen Beimengungen befreien. (F. P. 7 4 1 6 7 4  vom 1/9. 1932, ausg. 17/2. 
1933.) A l tp e t e r .

Abbott Laboratories, North Chicago, iibert. yon: George W. Raiziss und 
Abraham J. Kremens, Philadelphia, V. St. A., Herslellung des Trinatriumsalzes
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der Diaminodioxyarscnobenzoldimethylensulfonsaure bzw. des entsprechenden Tetra-Na- 
Salzes durch Einw. der entsprechenden Menge Alkalicarbonat auf das Di-Na-Salz 

A s r r r A s  oder Rk. der Base m it der not-
wendigen Menge HCHO u. 
N aH S03 in Ggw. der erf order- 

^  l^^JN H C H jO SO jN a lichen Menge N a2C03. — Die 
'n w  Verbb., z. B. der nebenst. Zus.,
OH ONa sind. weniger giftig ais das Di-

.Na-Salz, haltbar u. gegen Spirochaten wirksam. (A. P. 1 895 681 vom 14/1. 1930, 
ausg. 31/1. 1933.) Al t p e t e r .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul-Dresden (Erfinder: 
Erich Haack, Radebeul-OberlóBnitz), Darstellung von 2-Alkoxy-5-nitropyridinen, dad. 
gek., daB man —• 1) 2-Alkoxypyridine bei Tempp., die zweckmaBig 100° nicht wesentlicli 
iibersehreiten, nitriert, — 2) die Nitroverbb. durch Umlagerung der N itrate der Aether 
m it W.-entziehenden Sauren, z. B. H 2S04 oder H3P 0 4, gegebenenfalls unter Zusatz 
von uberschussiger HNO, gewinnt. — Man laBt z. B. eine Lsg. yon 2-Methoxypyridin 
in H2SO:1 +  rauchender H N 03 2 Tage stehen u. gieBt auf Eis, wobei 2-Methoxy-5- 
nitropyridin in 90% Ausbeute erhalten wird, F. 107°. — Ebenso erhalt man 2-Athoxy-
5-hiłropyridin, F. 92°, — 2-Bulyloxy-5-nitropyridin, K p.22 148—150°, — Nitroverb. 
aus 2-((3-Methoxydłhyloxy)-pyridin (Seitenkette —OCH,■ CH2• OCH3), K p.22 160—165°,
F. 65—66°. — Die Umlagerung der N itrate der Ausgangsstoffc erfolgt durch Stehen- 
lassen in  konz. H2S 04 oder Erwarmen m it der Saure (auch H3P 0 4) am W.-Bad. — 
Die Verbb. sind Zwischenprodd. fiir Heilmittel. (D. R. P. 568 549 KI. 12 p yom 
12/1. 1932, ausg. 21/2. 1933.) Alt pe t e r  .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul (Erfinder: Rudolf Ge- 
bauer, Dresden-Blaaewitz), Herstdlung von Abkómmlingen C,C-disubstiluierler Bar- 
bilursauren, dad. gek., daB man auf X'-monosubstituiertc Barbitursauren 1,2,3-sub-

stituierte Pyrazolone zugleieh m it Al- 
G O (j 2H6 dehyden, gegebenenfalls bei Anwesen-

OO O—GH.—Or--..C • OH heit von Kondensationsmitteln, ein-
I  nttt i 3 wirkenlaBt. — Erliitzt. man z. B. Athyl-

CO O C ^ ^ A  • CH3 barbilursaure m it l-Phenyl-2,3-dimethyl-
N 5-pyrazolon, Paraformaldeliyd u. konz.
C6H6 HC11 Stde. am W.-Bad, so entsteht die

Verb. I, K rystalleaus 50%ig. A., F.2750.
— Ebenso laBt sich m it C6H5CHO in A. u. HC1 eine Verb. erhalten, die aus A. m it 1 Mol. 
Krystall-A. gewonnen wird. — Die Kondensation gelingt auch m it Hilfe von Metall- 
chloriden oder bei mehrtagigem Stehenlassen. — Die Prodd. sind therapeut. verwendbar. 
(D. R. P. 573541 KI. 12 p vom 6/2. 1932, ausg. 1/4. 1933.) Al t p e t e r .

J. D. Riedel-E. de Haen A.-G., Berlin (Erfinder: Richard Rosenbusch und 
Gustav Reverey, Berlin-Steglitz), Herstdlung neuartiger Lipoidpraparate, dad. gek., 
daB man Phosphatide oder Phosphatide enthaltende Lipoide in innige Mischung m it 
trockenen Getreidekeimen bringt, welche vor ihrer Verwendung m it einem Losungsm., 
in dem sie prakt. unl. sind, extrahiert wurden, indem man z. B. diese Stoffe m it den 
Phosphatiden bzw. Lipoiden in einem solehen Losungsm. behandelt, in dem erstere 
prakt. unl., letztere dagegen verteilbar bzw. 1. sind, worauf man das Losungsm. auf 
geeignete Weise entfernt. (D. R. P. 574 101 KI. 30h voin 10/10. 1930, ausg. 8/4. 
1933.) Schutz.

P. Beiersdorf & Co., A.-G., Hamburg, Haltbare Praparate aus Primulasaponin. 
D ie Primułasaponine werden m it N H tOH oder organ. Basen in die entsprechenden 
Salze ubergefiihrt oder in iiblicher Weise m it Alkohol verestert. Diese Salze kónnen 
m it Kodeinhydrocldorid oder Morphinliydrochlorid umgesetzt werden, um das ent- 
sprecliende Kodein- oder Morphinsalz des Primulasaponins zu erhalten. (E. P. 389 037
yom 20/10. 1932, ausg. 30/3. 1933.) Schutz.

Chemisches Werk Dr. Klopfer G. m. b. H . , Dresden, Verwendbarer Moor- 
umsclilag in  irockener Form, dad. gek., daB etwa 2 Teile naB rennahlene Moorerde 
m it einem Teil Torfmull vcrknetet, getrocknet u. in Stoffbeutel verfullt werden. 
(D. R. P. 573 342, KI. 30d vom 24/4. 1932. ausg. 31/3. 1933.) Schutz .

Pharmacopoea Danica. Kobenhayn: Bngelsen & Schorder 1933. (744 S.) Indb. 10.00.
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G. Analyse. Laboratorium.
G. Grigercsik, DiaphdntiscJie Analyse chemischer Keaktionen. Um festzustellcn, 

welclie Rkk. zwischen mehreren Stoffen móglich sind, wird dio Grundgleichung, 
z. B. x Cu2S +  y Cu30  +  z S 0 2 +  n Cu +  v O =  0, m it Hilfe der diaphant. Analyse 
aufgelóst. Vf. weist darauf hin, daB dieso oinfache mathemat. Behandlung einen guten 
Uberblick iiber dio moglichen chem. Rkk. gibt. (Ann. sci. Univ. Jassy 17 . 195— 98. 
Jan . 1933. Petroseni.) Ju z a .

P. Montagne, U ber dic graphische Losung von Problemen homogene.r chemischer 
Gleichgewiclite zwischen drei Konsliluenlen. Fortfiihrung u. Verallgcmeinerung der
C. 1 9 2 9 . I. 1187 angegebenen Methode. (C. R. hebd. Seanccs Acad. Sci. 196 . 928—30. 
27/3. 1933.) • L o re n z .

S. Skram ovsky, Apparat zur automatischen Regislrierung der Dehydratalion mil 
sleigender Temperatur. (Vgl. G u ich a rd , C. 19 2 6 . II. 2738.) Der App. besteht aus 
einem regulierbaren elektr. Trockenofen, dessen Temp. bis auf 180° gesteigert werden 
kann. Dio Einwaage roh t auf einem Schiffchen, das an einem Faden hangt, der 
mit einer analyt. Waage in Verb. steht. Durch eine Spiegelvorr. wird das Bild einos 
beleuchtetcn Schlitzes nach einer rotierenden Trommel m it photograph. Papier reflek- 
tiert. Die Trommel kann m it der Geschwindigkeit yon einer Drehung in 50 Minuten 
bis 6 Stdn. rotieren. Wenn der App. in Tatigkeit ist, wird der W.-Verlust durch Ol 
kompensiert, u. durch die Neigung des Liehtes entsteht ein Kurvenbild, wrelches die 
Zunahme der Dehydratation m it steigender Temp. wiedergibt; ebenso wird die Temp. 
automat, registriort. Die Empfindlichkeit der Waage betragt n. 1 mg, die Neigung 
des Lichtstrahles 10 cm bei 0,2 g Einwaage. Ais Beispiel wird der Verlauf der Ent- 
wasserung von CuSO,x • 5 H 20  angefiihrt. (Coli. Tray. chim. Tchecoslovaquie 5. 6—9. 
Chem. Listy V8du Prumysl 26 . 521—22. Jan. 1933. Prag. Karl-Univ.) S c h o n fe ld .

K. A. Borgen, Et was iiber wasseranziehende Stoffe und Verdunsmngsges'chmndigkeit 
des Wassers. Auf Grund von Yerss. mit verschiedenen Troekenmitteln, besonders 
H 2S 04, im Exsiccator u. unter yerschiedenen Bedingungen (Konz., Druck, Temp.), 
dereń Ergebnisse in Tabellenform niedergelegt sind, stellt Vf. eino Gleiehung zur 
Berechnung der in der Zeiteinheit ubergefiihrten W.-Menge auf. (Dansk Tidsskr. 
Farmaci 7. 61—71. April 1933. Pharmaz. Lehranst., Abt. f. Physik.) E. Mayer .

William A. Bone, Phosphorpenloxyd ais Trocknungsmillel. Vf. nimmt dagegen 
Stellung, daB ungereinigtes P20 6 ais Trocknungsmittel fiir Gase verwendet wird (vgl.
C. 1933. I. 2641). (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 52. 246—47. 17/3. 1933. 
London S. W.) J u z  A.

A. Hanak, Neue Vorlage fiir fraktionierte Destillation bei vermindertem Luftdruck. 
Das Ende des Kiihlerrohres ragt, durch Stopfen verbunden, in einen Vorlagestutzen 
hinein, der einerseits mit der Luftpumpe, andererseits m it einem Dreiweghahn in 
Verb. steht, dessen beide Arme zu zwei VorlagegefaBen fiihren. Boi der Umschaltung 
wird automat, der Unterdruck in dem abzunehmenden VorlagegefaB durch im Hahn 
angebrachto Kanalchen besoitigt. Form u. GróBe der VorlagegefaBe kann beliebig 
gewahlt werden. (J. prakt. Chem. [N. F.] 1 36 . 202—04. 3/3. 1933. Briinn.) R. K. Mu.

Saul S. Hauben, Probierrohrbehdlter fiir  photochemische Versuche. Fiir Verss. 
oder Demonstrationen, bei denen eine Probe belichtet, eine andere im Dunkeln gehalten 
Avird, ha t sich die Anwendung eines das Probierrohr gerade umschlieBenden, m it einem 
FuB yersehenen stehenden Metallzylinders bewahrt. (J. chem. Educat. 10 . 188. Marz 
1933. Brooklyn, N. Y.) R. K. M u l le r .

R. Sips, Messungen von Gasmengen mittels Capillargasmesser. Vf. beschreibt dio 
Eichung eines Capillargasmessers u. ein Rechenverf. zur Berechnung der Eichkurve 
fur ein beliebiges Gas, wenn die Eichkurve fiir ein Gas bekannt ist. (Ann. Chim. analyt. 
Chim. appl. [2] 1 5 . 97—110. 15/3. 1933. Briissel, Union Chimiąue Belge, Labor. de 
recherches.) L o re n z .

W. Geyger und W- Schmidts, Eine neue Methode zur Priifung und Regelung der 
chemischen Bescfiaffenheit von Fliissigkeilen durch elektrische Widerstandsmessung. Die 
auf das bewegliehe Organ des zur Widerstandsmessung yorgesehenen MeBgerates ein- 
wirkenden Amperewindungen bestehen aus mehreren in gesetzmaBiger Weise gleich
zeitig -wirksamen Komponenten, so daB das MeBgerat die anzubringende Temp.- 
Korrektur selbsttatig ausfuhrt u. eine Anzeige, Registrierung oder Regelung bietet, 
die yon der Elektrolyttemp. unabhangig ist, wenn — wie dies męist der Fali ist —
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die Lcitfiihigkeit dem Salzgeh. angeniiherfc linear proportional u. der Temp.-Koeff. 
von der Konz. des Elektrolyten prakt. unabliangig ist. Die prakt. Ausfiihrung wird 
eingehend beschrieben. (Warme 56. 200—03. 1/4. 1933. Dusseldorf und
Bochum.) R. K. Mu ller .

Thomas H. Johnson und J. C. Street, E in Stromkreis zur Aufnnhme von Mehrfach- 
Koinzidenzentladungen von Geiger-Muller-Zahlern. Die Vortcilc der Koinzidenzmcthodc 
m it 2 oder mehreren GEIGER-MuLLER-Zahlern zum Nachweis der Hóhenstrahlung 
werden angefuhrt: I. Dic Unempfindlichkeit gegcn radioakt. Strahlen, II. die Un- 
abhśingigkeit von der Temp., I II . dio Messung ohne Verwendung von Absorbern, 
IV. dic Richtungsselektivitat, V. Messung der Anzahl der Strahlen u. nicht ilirer 
Ionisation. Ein Nachtcil besteht allcrdings in der groBen Zeitstrcckc, die fiir eine 
Messung crforderlich ist. Dic von Vff. cntwickelte Anordnung besitzt im wesentliehcn 
die angefiihrten Vorteile u. zeichnet sich besonders durch Empfindlichkeit u. durch 
Elimination der falschen Koinzidenzen aus. Die Einzelheiten der mit 3 Zahlern arbeiten- 
den Apparatur werden beschrieben. (J . Franklin Inst. 215. 239—46. Marz 1933.) G. Sen.

Heinz Graupner und Arnold Weissberger, Die Verwendung von Losungen in  
Diornn ais Fixierungsmittd fiir  Gefrierschnitte. Milteilungen zur mikroskopischen 
Tcchnik. II . (I. vgl. C. 1932. II. 3443.) Vff. nehmen auch dic Fixierung der Sclinitt- 
objektc in Dioxanlsgg. vor. Dio hóchstens 3—4 emm groBen Objekte werden je nach 
der Temp. (55—15°) 5— 15 Min. in die zweckmaBig aus 80 Teilen Dioxan, 20 Tcilen 
Methylalkoliol, 2 Teilen Paraldehyd u. 5 Teilen Essigsśiure bestchende Fixierungsfl. 
eingelegt u. dann in k. Dioxan auf dem Gefriermikrotom eingefroren. Die Schnittc 
werden in dest. W. aufgefangen u. daliach gefarbt m it Hamalaun u. (Gegenfarbung) 
Eosinersatz. Nach Abspulen in dest. W. oder Glycerin wird in Glycerin eingebettet. 
Vff. bcschreiben Anwendungsbeispiele. Auch an Stelle der verschiedenen A.-Stufen 
bei der Darst. yon Paraffinschnitten wird nach der Xylolbehandlung eine Dioxan- 
kiivettc mit einer Bodenschicht von CaCL benutzt. (Zoolog. Anz. 102. 39—44. 1933. 
Leipzig, Univ., Zoolog. Inst. u. Chem. Lab. Sep.) R. K. Mu l l e r .

B. Kamieński, J. Inglot und E. Kamieński, Unlersuchungen aus dem Gebict 
der Spektralanalyse. Die Linienhohe in der Spcktralanalyse ist nicht immer proportional 
der Bclichtungsdaucr. Die Abweichungen von der Proportionalitat kónnen bei hóheren 
Wellenlangen u. groBerer Linienhohe bis 5%  betragen. Je  verschiedener dio Linien in 
Wellenlange u. Hóhe sind, desto gróBer sind die Abweichungen. Wird der logarithm. 
Sektor etwas weiter geóffnet ais der Spalt, dann kommt die Proportionalitat besser 
zum Ausdruck. Wichtig ist ferner symm. Gestalt der Elektroden, die Entladungszeit u. 
dio Fliichtigkeit der Elektrodenbestandteile, je yerschicdener diese, desto kiirzer soli 
die Entladung dauern. 0,25—0,45% Fe kónnen in Al-Legierungen m it einer Genauig- 
keit von 0,028% (6,5—11,5% auf Fe bezogen) bestimmt werden. (Roczniki Chem. 13. 
85—104. 10/3. 1933. Lemberg, Techn. Hochseh.,Inst. f. physikal. Chemie.) R. K. Mii.

Carl LeiB, E in  neu.es selbstregistrierendes Speklrometer. Ausfiihrliche Beschreibung 
des C. 1933. I. 267 angegebenen Spektrometers. (Physik. Z. 34. 172—75. 15/2. 1933. 
Berlin-Steglitz.) BORIS R o sen .

P. Gerald Kruger, Ein groper Yakuumspekłrograph fiir slreifende Incidenz. Aus- 
fuhrliche Beschreibung eines 6,5 m Vakuumgitterspektrographen fiir streifende In 
cidenz. Die Dispersion bereehnet sich bei 79° Einfallswinkel zu 0,332 A/mm bei 
100 A  u. zu 0,516 A/mm bei 500 A. (Rev. sci. Instruments 4. 128—30. Marz 1933. 
Univ. of Illinois, Departm. of Physics.) Boris ROSEN.

Deane B. Judd, Sattigungsskala fiir  gelbe Farben. (J. opt. Soc. America 23. 
35—40. Febr. 1933. Washington [D. C.], Bureau of Standards.) Sk a l ik s .

H. P. Gage, Farbfilter zur Anderung der Farbtemperatur. Pyrometerabsorption und 
Tageslichłgldser. Von der WlENschen Formel fiir die spektrale Energieverteilung des 
schwarzen Kórpers ausgehend, werden yerschiedene Beziehungen abgeleitet u. hin-
sichtlich ihrer prakt. Anwendung diskutiert. (J. opt. Soc. America 23. 46—54. Febr.
1933. Corning [N. Y.], Corning Glass Works, Opt. Lab.) Sk a lik s .

A. Thiel, Uber ein Verfahren zur Ausfuhrung absoluter Messungen mit dem Colori- 
meter. Kurzer Bericht iiber die C. 1932. II. 743 referierte Methode. (Z. Elektrochem. 
angew. physik. Chem. 38. 621—22. 1932. Marburg.) Sk a l ik s .

v. Morgenstern, Die Bestimmungen der Wasscrsloffionenkonzenlration. Be
schreibung der Tiipfelapp. nach T o d t. (Braunschweig. Konserven-Ztg. 1933. Sonder- 
Nr. 15. 9—10. .12/4. 1933.) Gr o szfeld .
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S. A\ Strelkow, Apparat zur Bestimmung der Wasserstoffiónenkonzenlration. 
Besehreibung eines neuen App. fur dic clektroraetr. pH-Best. nach S. A. Strelkow . 
Genauigkeit: ±0,05 ph- Die pn-Best. erfolgt nach der Wasserstoff- oder Chinhydron- 
niethode. (Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. 
Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 880—85. 1932.) Sc honfeld .

J. Straub und R. N. M. A. Malotaux, Calorimelrische Analyse organischer 
Systemc. 1. Mitt. Apparatur und Anwendungsnwglichkeiten. Bei dem Verf. der Vff. 
muB die Temp. im UntersuchungsgefaB iiberall gleich u. dio Substanz gleichmaBig 
vcrteilt scin; die zugefuhrtcn oder abgelciteten Wiirmemengcn mussen bekannt, dio 
Temp. schnell u. genau meBbar scin. Dic Substanz befindet sich in einer kleincn, m it 
feinster Metallgaze angefiillten Metalldose, in die dic kleine Kugel eines in 1/5° ge- 
teilten Thermometers hineinragt. Die Dosc hangt am Thermometer in einem luft- 
gofiillten Rundkolben, der sich in einem geriihrten Wasscrbado m it einem gleichen 
Thermometer befindet. Durch Aufrcchterhaltung einer passenden Temp.-Differcnz 
bcider Termomcter wird eine ganz gleichmaBige Warmeiibertragung (2,1 cal pro Min.)
erreicht. Dic Zeit-Temp.-Kurvcn sind fur reine, schmelzende Substanzen ^ -------
fórmig. Schmelzwarmen lasscn sich auf ctwa 5%  genau ableitcn, spezif. Warmen 
weniger genau. Ein Diagramm fiir ein Gcmisch wird durchdiskutiert. Es werden 
Kurven fiir eine unscharf schmelzende Substanz, fiir ein Gemisch m it Eutektikum, 
fiir eine Substanz m it Umwandlung u. fiir Gcmische allcr A rt (Fettarten u. dereń 
Hartungsprodd., Stearin u. Paraffin) gegeben. Die Anwendungsmoglichkeiten der 
„calorimetr. Analyse“ werden zusammengestellt. (Recueil Trav. chim. Pays-Pas 52. 
([4] 14). 275—88. 15/3. 1933. Amsterdam, Keuringsdicnst van Waren). W. A. R o tii.

Ed. Smolczyk, Nachweis von Atemgiflen mit einfachen Mitteln. Aufzahlung ciniger 
Farbrkk. zur Erkcnnung der haufigsten Industriegase u. Hinweis auf den Degea-CO- 
Anzeiger. Chem. Kampfstoffe werden im allgemeinen. m it hinreichender Sicherheit 
durch den Gcruchssinn festgestellt. Spezif. Rkk. fehlen meist. (Gasmaske 5. 36—39. 
Marz 1933. Berlin.) MlELENZ.

K. W. Hetzel, Praktische Priifung und Erprobung eines neuen Kohlenozyd- 
anzeigers (Degea-CO-Anzeiger). Besehreibung der Arbeitsweise des Degea-CO-Anzeigers 
u. Begutaehtung seiner Anwendbarkeit auf Grund yon Laboratoriums- u. prakt. Verss. 
(Gasmaske 5. 39—44. Marz 1933. Essen.) MlELENZ.

L. W. Winkler, Die Genauigkeit des Halbmikro-Schnelherfahrens zur Bcstimmung 
des KohlendioxydgeJialtes der Luft. Besehreibung einiger Beispiele der C02-Best. in 
Luft nach dem in C. 1933- I. 2434 angegebencn Yerf. Die Wcrte stimmen bei Gehli. 
von 1—10% sehr gut m it den theoret. iiberein. (Z. analyt. Chem. 92. 245—47. 1933. 
Budapest.) E c k stein .

E lem en te  u n d  anorganische V erb indungen .
Edward Erdheim, Eine Methode zur schneUen Bestimmung freier Schwefelsaure 

neben Ferri- und Aluminiumsulfat. (Vgl. C. 1932. II. 2850.) Auf je 50 ccm der neben 
H2SO., Fe- u. Al-Sulfat enthaltenden Lsg. gibt man 10 g NaCl, wobei sofort die cha
rakterist. FeClj-Farbe erscheint. Man fiigt 5 g NaF hinzu, wobei Entfarbung u. Ab- 
scheidung des Fe u. Al erfolgt. Die Lsg. wird auf Zusatz von Phenolphthalein mit 
NaOH so lange titriert, bis die Rotfarbung 1—2 Minuten crhalten bleibt. Ferrosalze 
mussen vor dem NaCl-Zusatz oxydiert werden. (Przemyśl Chem. 17. 38—39. 
1933.) Schonfeld .

A. G. Kretów, Ober Reaktionen des Benzidins mit Saurederii-aten des Selens und 
Tellurs. Selen- u. selenige Saure verhalten sich gegeniiber Benzidinchlorhydrał-Łsgg. 
yóllig analog der H 2S 04 u. H 2S03. Tellur- u. tellurige Saure bilden mit Benzidin keine 
Verbb. Mit Selensaure entstehen wl. Blattchen der Formel: (C6H4NH2)2-H,SeO,. 
Das Salz kann nach Erhitzen mit iiberschiissiger Lauge mittels HCl u. Phenolphthalein 
titriert werden, so daB H2Se04 nach der Methodik der volumetr. H2S04-Best. 
bestimmt werden kann. Die Konz. der Benzidinlsg. muB aber hóher sein (20 g Benzidin 
in 2V2 1 W.), auch darf keine freie HCl yorhanden sein. Eine 0,1-n. Lsg. der Selenate 
(15—20 ccm) wird m it 100% BenzidinubersehuB unter Schutteln-versetzt, nach 1/2 Stde. 
filtriert, 2-mal m it je 4 ccm k. W. ausgewaschen, der Nd. m it Vio'n - KOH gekoeht 
u. m it HCl zuriicktitriert. Fe-Salze u. dgl. storen die Best. Glyeerin, Zucker bis zur 
Konz. 25° Be sind ohne EinfluB, ebenso Essigsaure. (Chem. J .  Ser. B. J .  angew. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5- 634—36.
1932.) Schonfeld .
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G. J. W. Ferrey, Dic volumclrische Bestimmung von Chloratcn. I. Reduktion 
durch Jodicasserstoffsaure in  Gegenwart von Ferrosulfat. D ie von H a r v e y  (C. 19 2 6 .
1. 1239) angegebene C103'-Best. yerlauft in der angegebenen Zeit nur bei Tempp. iiber 
30° zuyerliissig quantitativ. Nach Verss. des Vf. yerlauft sie aucli bei niedoren, ge- 
wolinlichen Tempp. bis herab zu 13° ohne kiinstliche Erwarmung zuyerliissig quantitativ 
in folgcnder Modifikation: ca. 0,8 g Chlorat ad 100 ccm (MeBkolben) in W. losen, zu 
10 ccm dieser Lsg. (Pipette) im SchJiffstopfenkolben (300 ccm) 5 g K J  u. 25 ccm einer 
Lsg. von 55,6 g FcS04 in 200 g konz. H 2SO., +  W. ad 1 1 geben, mischen, iiber 30 Min. 
bei nicht unter 13° stehen lassen, 70 ccm W. zufiigen, m it 0,1-n. Na2S20 :,-Lsg. titrieren. 
Blindprobe im Dunkeln. (Quart. J . Pharmae. Pharmacol. 5. 405—08. 1932. Anal. 
Lab. J ames W oolley Sons & Co., Ltd.) Deg n er .

G. J. W. Ferrey, Die. rolumetrischc Bestimmung von Chloratcn. II . Rcduktion 
durch Jodwasserstoffsaure in  Gegenwart starker Salzsaure. Zur C103/-Best. wird auf 
Grund der im Original beschriebenen u. in ihren Ergebnissen tabellar. zusammen- 
gestellten Verss. folgende Modifikation des Verf. yon lluPP (Z. analyt. Chem. 56 [1917]. 
580) angegeben: ca. 0,8 g Chlorat ad 100 ccm (MeBkolben) in W. losen, zu 10 ccm dieser 
Lsg. (Pipette) 1 g K J  u. nach dessen Lsg. 30 ccm konz. PICI geben, schnell m it m it K J- 
Lsg.-befeuchtetem Glasstopfen sehlieBen, mischen, 3/., Min. stehen, 1/t Min. unter k. W.- 
Strahl rotieren lassen, 120 ccm W. zusetzen, m it 0,1-n. Na2S20 3-Lsg. titrieren. Bis 
zu 5°/0 K N 03 stórt nicht. (Quart. J . Pharmae. Pharmacol. 5. 409—13. 1932. Anal. 
Lab. J ames Woolley  Sons & Co., Ltd.) Deg n er .

A. Schejnkman, Nachiceis der Anioncn CN' und CO.”. N a c h  w. v o n  CN':
In  einen 50 g-Kolben gibt man 1— 1,5 g NaHC03, 2—3 ccm W. u. die auf CN' zu 
priifendo Substanz. Durch ein Knierohr steht der liolben mit einem m it NaOH ge- 
fullten kleinen Beagensglas in Vcrb. Beim Erwarmen bildet sich aus NaHC03 Na2CÓ3, 
das in Ggw. yon NaHC03 nur Cyanide, nicht aber Fe(CN)6'"  oder Fe(CN)6'" '  zerśetzt. 
Das HCN gelangt in das Beagensglas unter Bldg. von NaCN, das ais Berlinerblau nach- 
gewiesen wird. — N a c h  w. y o n  C03" : Man laBt in einem Kolben auf das Carbonat 
H 2SO., einwirken u. leitet die Diimpfe in KMnO,t-Lsg.; aus dem KMnO., enthaltendcn 
Beagensglas werden dio Diimpfe in filtrierte Kalklsg. eingeleitet. (Pharmaz. J . [ukrain.: 
Farmazewtitschnii Shurnal] 1932 . 195.) ScHONFELD.

Gen Kimura, Polarographische Untersucliungcn mil der Quecksilber-Tropfkathodc. • 
Teil XXIX. Eleklrolytische Abscheidung von Calcium und Magncsium und die Bestim- 
mung von Calcium. (XXVIII. vgl. C. 1933 . I. 3423.) Die Hohe der Abscheidungswelle 
von Ca-Ionen auf der Stromspannungskurve ist nur bei kleinen Ca-Konzz. der Konz. 
proportional; bei groBeren Konzz. wachst die Hohe der Welle rascher an ais die Konz.
In  Ggw. von (CH3).,N- oder (C2H6)4N-Ionen in alkal. Lsg. wird die GroBe des Sattigungs- 
stromes der Konz. der Ca-Ionen auch bei hoheren Ca-Konzz. proportional. In  Abwesenheit 
von Li kann so Ca in Verdiinnungen bis zu 10-5 Grammaquiyalenten/1 m it einer Genauig- 
keit von ±  5°/0 bestimmt werden, wenn die Konzz. der anderen Metalle hochstens 15-mal 
groBer sind ais die Ca-Konz. Die Best. des Ca neben Sr u. Ba ist leicht moglich. — Bei 
Jlg kann die gleichzeitige Entw. von H2 neben der Abscheidung von Mg nicht unter- 
driickt- werden; eine quantitative Best. ist daher unmóglich. Der Nachweis yon Mg 
neben Ca wird so yorgenommen: die zu untersuehende Lsg. wird zuerst zu einer Lsg. 
yon (CH^jNOH gegeben; auf der Stromspannungskurve macht sich nur die Abscheidung 
von Ca bemerkbar. Ein anderer Teil der Lsg. wird nun zu einer Lsg. von (CH3)4N- 
OxaIat gegeben: Auf der Stromspanmmgskurye wird die Elektrored. der Oxalationen 
infolge der Ggw. yon Mg beobachtet. (Coli. Trav. chim. Tchecoslovaquie 4. 492—99. 
Nov. 1932. Prag, Karls Uiiiy., Physikal.-Chem. Inst.) L o re n z .

I. Tananajew, Die rolumelrisch-analytische Bestimmung des Calciumcxyds in 
gebrannt-em Kalk. II. Bei der Unters. der yerschiedenen Methoden zur CaO-Best. in 
gebranntem Kalk erwies sich die nachfolgende modifizierte Sacc/iara/methode ais dio 
gceigneteste: Die abgewogene Menge gepulverten Kalkes (0,5—1,0 g) wird in einem 
Kolben (200—250 ccm), auf dessen Boden sich Glasperlen befinden, mit 20—40 ccm 
COo-freiem W. yersetzt, der Kolben m it einem Gummistopfen fest yerschlossen u.
3—5 Min. lang geschiittelt. Darauf werden 5 g Zucker zugegeben, erneut 10—15 Min. 
geschuttelt, wonach 5—8 Tropfen Phenolphthalein zugefugt werden, u. das Gemisch 
mit 0,5-n. HC1 bis zur Entfarbung titriert wird. Die Titration erfolgt durch eine im 
Gummistopfen eingelassene Capillare, die an die Biirette angeselilossen ist. Eine weitere 
Offnung des Stopfens ist mit einem m it Natronkalk gefullten Bohrchen yersehen. Die 
Genauigkeit der Best. betragt 0,2—0,3°/o- — Die gleiche Genauigkeit weist auch eine
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licu ausgearbeitete 2/r/CT2-Mcthode auf, dic wie folgt ausgefiihrt wird^ 0,15—0,2 g des 
gewogenen, feingepulverten Kalkes werden m it 10—15 ccm C02-freiem W. in einen 
m it Glasperlen verselienen 200—250-ccm-Erlenmeyerkolben eingefiihrt, der fest vcr- 
schlossen u. etwa 1 Min. lang kraftig geschiittelt wird. Darauf werden 20 ccm HgCL- 
Lsg. (1-—1,5 g des festen Salzes) u., bei CaO-armein Kalk, noch 1—2 ccm CaCl, hinzu- 
gcfiigt. Der Kolben wird 15 Min. lang geschiittelt, 3 g K J  hinzugefugt u. bis zur Auf- 
losung des HgJ» geschiittelt. Das Gemiseh wird dann m it 0,1—0,2-n. HC1, wie oben, 
titriert. — Die weiteren Verss., KF, Na2C03 u. Na2C20 4 zur Best. des CaO im Kalk zu 
verwendcn, fuhrten zu ungeniigcnden Resultaten. (Chem. J .  Ser. B. J . angew. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Cliimii] 5. 660—67. 1932. 
Kiew, Chem.-technolog. Inst., Lab. f. analyt. Chem.) K l e v e r .

Iw. Tananajew, Volumetrisch-analytische Bestimmung des Calciumfluorids. Die 
Mcthode beruht auf der Lóslichkeit von CaF.> in AlCl3-Lsgg. unter Bldg. von iiuBerst 
bestandigen komplexen AlF„"'-Ionen, die dic Best. des Ca mittels Oxalsaure oder 
Weinsaure nicht bceinflussen. Dio Genauigkcit der Best. betragt 0,1—0,3°/o. (Chem. 
J .  Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi 
Chimii] 5. 445—47. 1932. Kiew, Analyt.-chcm. Labor. d. chem. techn. Inst.) G u ria n .

Christo Nikolow, MaPanalytisclie Kobaltbestimmung. Zur yolumetr. Co-Best. in 
Ggw. anderer Metalle wird das Co in essigsaurer Lsg. m it KNO. ais K 3Co(NO„)(1 gefallt, 
der Nd. in angesauerter KM n04-Lsg. gol. u. nach Zusatz von K J  m it Thiosulfat titriert. 
(Przemyśl Chem. 17. 46—48. Marz 1933.) Scho n feld .

A. De Sweemer, Uber die Verwendung von Koballrhodanid ais mikrochemisches 
Jieagcns a u f Quecksilber. Die Herst. des Reagenses wird beschrieben. Auf Grund der 
auBerordentlich geringen Lóslichkeit von HgCo(CNS)4 in einer Lsg. von Co(CNS)2 wird 
letzteres zum Nachweis von Hg empfohlen. Die Ausfiihrung der Rk. wird beschrieben. 
0,05 y  Hg in 0,005 ccm sind noch nachweisbar. (Mikrochemie 12 (N. F. 6). 223—26. 
Sept. 1932. Gand, Uniy.) Zac h er l .

James H. Taylor, Eztraklion von Minerallen aus Gesteinen. tlberblick iiber die 
Gesteinsanalyse mittels schwerer Fil. in Verb. mit mkr. Unters. (Sands, Clays Minerals 1. 
Nr. 3. 27—29. Jan. 1933.) R. K. Mu l l e r .

F. H. Fish und F. M. Taylor, Der Einflup der Gegenwart von Uberchlorsaure bei 
der Naherungsanalyse von Kalkslein. Vff. untersuchen, ob bei der Analyse von Ca- 
Silicaten HC1 durch HC104 ersetzt werden kann. Dio Ergebnisse einer Anzahl von 
Analysen, die m it HC1 und mit HC104 durchgefiihrt wurden, stimmen gut iiberein. 
Bei der Verwend. von HC104 wird Zeit gespart. — 0,5 g der zu untersuchendcn Substanz 
werden m it 10 ccm 60°/oig. HC104 und 10 ccm W. 15—20 Min. zum Rauchen erhitzt. 
Nach Verdunnen auf das 4—5-fache wird nochmals erhitzt u. S i02 filtriert. Fe, Ca 
u. Mg kónnen in der iiblichen Weise beśtimmt werden. (J. chem. Educat. 10. 246—47. 
April 1933. Blacksburg, Virginia, Polytechnic Inst.) Lorenz .

Organlsche Substanzen.
Edward S. West und Arthur L. Brandon, Eine rerbesserle Mikro-Kjeldahl- 

metliode zur Bestimmung des Stickstoffs durch direkte NefUerisation. Bestimmung in 
organischen Vcrbindungen und biologischen Fliissigkeiten. Fiir die Makromethode wurde 
von Lauro (C. 1932. I. 260) die Anwendung von Se ais Katalysator empfohlen. Auch 
bei der Zers. kleiner Mengen schwer oxydierbarer Substanzen erweist sich ein Zusatz 
von 0,2°/o Se zu H 2S 04 (1: 1) ais yorteilhaft, ohne die NeBlerisation zu stóren. Die Zus. 
u. Herst. der nótigen Reagentien wird beschrieben, die Analysenergebnisse werden dis- 
kutiert. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 4. 314—15. 1932.) Zacherl .

N. M. Miloslavski und W. F- Wepritzkaja, Eine schnelle BeMimmungsmeJhode 
des Chlors in  organischen Verbindungen. Die C. 1923. II . 946 referierte Methode 
von RUBKE zur Cl-Best. wurde nachgepruft u. yereinfacht. F ur die Verbrennung 
wurden 3—5%ig. Lsgg. der Cl-haltigen Substanz in A. verwendet. Der App. be- 
steht aus einer Lampo von 10—15 ccm m it Glasglocke (einem Rohr von 2,5 cm 
Breite, 18 cm Hohe, letzteres rechtwinklig gebogen); sie wird m it einem m it 3%ig. 
KOH gefullten 8-Kugelrohr verbunden. Dieses wird m it einer l% ig. AgNOs-Lsg. u. 
der Wasserstrahlpumpe verbunden, zwecks Durchsaugen yon Luft. Zuyerlassige 
Resultate liefert die Cl-Best. durch Verbrennung der alkoh. Lsg. im Luftstrom  bei 
aromat. Verbb. m it nicht iiber 50% Cl. Bei Cl-reichen aliphat. Yerbb. erhalt man um
1—6°/0 zu niedrige Resultate. (Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 860—67. 1932,) S c h o n f e l d .
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J. Opieńska-Blauth, Studien iiber die jodomclrischc Bestimmung des Quecksilbers 
in  organisclien Verhindungen. (Sprawozd. Prac. działu Chem. państwowego Zakładu 
Hig. Ser. A. Nr. 3. 14—18. 1933. — C. 19 3 3 . I. 2285.) S c h o n f e l d .

S. I. Rybin, Die Bestimmung das Essigsaureanliydrids in Gegenwart von organiselien 
Sauren und Mineralsauren mitlels thermomełrischer Titralion. Die Methode beruht 
darauf, daB Essigsaureanhydrid m it Anilin unter Bldg. von Acetanilid u. bedeutender 
Warmeentw. reagiert. T itriert man Essigsaureanhydridlsg. m it einer Anilinlsg., so 
steigt die Temp. des Rk.-Gemisches wahrend der Rk.-Dauer an u. fallt, sobald die Rk. 
beendet ist. Der Titer der Essigsaureanhydridlsg. wird mit reinem, frisch dest. 
Anilin eingcstcllt u. der T iter der Anilinlsg. mittels der Essigsaureanhydridlsg. — Dio 
thermometr. Titration kann im Gegensatz zur aoidimetr. auch in Ggw. starker Sauren 
ausgefiihrt werden. (Chem. J . Ser. B. J . angow. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 463—69. 1932. Moskau, Inst. d. kiinstl. 
Faser.) G u r ia n .

G unter Lochm ann, Der Nachweis von Ozalsaure ais Omlatomdnganiat. Beim 
Nachweis von Oxalsaure durch die Rotfarbung des Ions [Mn(C20 4)3]" ' stort die Ggw. 
von Mn". Der Bcreich fiir die analyt. verwertbaro Rotfarbung aus gepufferten Oxal- 
saurelsgg. u. hoheren Mn-Oxyden liegt bei pn =  3,2—4,2. Die zu untersuchende Lsg. 
wird mit Na-Acetat-, NH3-, Essigsaure-, H2S04- oder evtl. Alkaliphosphatlsg. ver- 
setzt, bis ein Tropfen ein Stiickchcn m it 0 ,l% ig. wss. Methylorangelsg. getranktes 
u. getrocknetes Filtrierpapier braun farbt. Zu 1—2 ccm der FI. gibt man bei 
Zimmertemp. etwas M n,03 u. schiittelt kurze Zeit. Bei Ggw. von viel Oxalat tr i t t  
dio Rotfarbung sofort auf, in sehr verd. Lsgg. nach V2 Min. Soli CaC20 4 identifiziert 
werden, dann iibergieCt man den Nd. im Zentrifugenglas m it hóchstens dom doppelten 
Vol. 10%ig. H 2S04, erwarmt im W.-Bad, kiihlt ab, verd. mit W. auf das doppelto 
Vol., stellt m it Na-Acetatlsg. auf Braunfarbung des Methylorangepapiors ein u. gibt 
Mn20 3 zu. Erfassungsgrenze: 0,2 mg C20 4" in 0,5 ccm, in Ggw. von Mn" 0,65 mg. 
W 04" u. A1‘" storen durch Komplexbldg., in Ggw. von P 0 4" ' u. F ' tr i t t  dio R ot
farbung erst bei Ph <  1,5 ein. Wein- u. Milchsaure konnen durch Abtrennung der 
Oxalsiiure ais CaC20 4 oder durch Kochen m it H3B 03 unschadlich gomacht werden. 
J '  u. Ameisensiiuro in geringer Menge storen kaum. — Vf. gibt Vorschriften fiir dio 
Darst. von iC3[j¥n(C20 4)3]. (Chemiker-Ztg. 57 . 214—15. 18/3.1933.) R. K. Mu l l e r .

J . Heyrovsky und I. Smoler, Polarographische ZJntersuchungen mit der Queck- 
silberlropfkathode. Teil XXX. Die Ehktroreduktion und die Bestimmung ton Fruclose 
und Sorbose. (XXIX. vgl. C. 1 9 3 3 . I. 3472.) Die Unterss. von Sm o l e A (C. 19 3 1 . I. 
3657) iiber dio Elektrored. von Aldehyden veranlassen Vff., zu untersuchen, ob Aldosen 
an der Hg-Tropfkathode reduzierbar sind. Dies ist nicht der Fali. Dagegen zeigt sich, 
dafi Ketosen (Fructose u. Sorbose) in neutraler oder schwach alkal. Lsg. bei einem 
Potential von —1,80 V gegeniiber der n. Kalomelelektrode reduziert werden. Der 
Siittigungsstrom dieser Elektrored. ist der Konz. der Ketose proportional. Die Aldosen: 
Glucose, Mannose, Rhamnose, 1-Arabinose u. Lyxose u. dic Disaccharide: Saccharose, 
Maltose u. Lactose werden nicht reduziert; ihro Ggw. beeinfluBt dic Red. der Ketosen 
nicht. — Fructose, Invertzucker u. Sorbose sind also polarograph. bestimmbar; dio 
Empfindlichkeit des Nachweises ist 0,002% in Lsg., die Genauigkeit der Best. ist ± 2 %  
in Lsgg. iiber 10_1-mol. u. ± 1 0 %  in don yerdunntesten Lsgg. — Die Inversions- 
geschwindigkeit von Saccharose u. der Fructosegeh. von Honig werden polarograph. 
bestimmt. — Die gro Be Temp.-Abhangigkeit des Sattigungsstromes bei der Elektrored. 
von Ketose zeigt an, daB diese in zwei tautomeren Formen vorliegt, von denen die 
eine elektroreduzierbar ist. Bei hoheren Tempp. nimmt die Ketose 2 Elektronen auf, 
wird also zum Alkohol reduziert; bei niedrigerer Temp. ist die Elektrored. unvollstandig. 
(Coli. Trav. chim. Tchecoslovaquie 4. 521—30. Dez. 1932. Prag, Karls-Uniy., Physikal.- 
Chem. Inst.) L o r e n z .

B estandteile  v o n  P flanzen u n d  Tieren.
S. A. Pawlow, Zur Methodik der Schwefelbestirnmung in biologischen Objekten.

0,5 g Substanz (Leder) werden im Kjeldahl m it 20 ccm H N 03 (1,4) aufgeschlossen. Die 
Lsg. wird in einen Tiegel umgespult, m it 20 ccm einer 5 g Cu(N03)2 +  15 g N aN 03/ 
100 ccm enthaltenden Lsg. verdampft, 10 Min. gegliiht, der Ruckstand in 25 ccm HC1 
(1 :4 ) gel., m it W. zu 150 ccm verd., 15 Min. gekocht, filtriert u. mit BaCl2 gefallt. 
(Chem. J . Ser. B. J .  angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal 
prikladnoi Chimii] 5 . 877—79. 1932.) SCHÓNFELD.
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S. Tukats, Die jodometrische Beslimmung kleiner Goldmengen in tierischen Organem. 
Das organ. Materiał wird im KjELDAIIL-Kolben verbrannt, das zuriickbleibende 
metali. Au abfiltriert, im elektr. Ofen m it dem Filter vollkommen yerascht u. der 
Ruckstand zweeks Lsg. des Au mit Kónigswasser yersetzt. Dio Entfernung von Cl 
erfolgt durch Kochen, dio FI. muB vóllig Cl-frci sein. Nach dera Abkiihlen wird dio 
Lsg. mit 0,5 g K J  yersetzt u. sofort mit 1/200 n-Na2S20 3-Lsg. titriert. Das Verf. ist 
zur Best. von 0,5 bis 1 mg Au gut yerwendbar, durchschnittlichcr Verlust 1,3—3% . 
(Biochem. Z. 2 60 . 143—46. 13/4. 1933. Szeged, Univ., Pharmakognost. Inst.) SlMON.

C. W. Edmunds, Harold H. Brueckner und Agnes I. Fritzell, Ober eine 
Laboratoriumspriifung fiir Lebereztrakt. Die Beobachtung der Retikuloeytcnzahl (RZ.) 
nach oraler, intramuskularer oder -venóscr Zufuhr von Lebcrzubereitungen ist geeignet 
zur Bldg. eines Urteils daruber, ob dio betroffenden Zubereitungen stark, schwach 
oder nicht akt. gegen Anamio' sind. Die Ergebnisse stimmten m it denen parallel- 
laufender klin. Priifungen uberein. GroBerc Mengen Loborextrakt (50 ccm-Ampullen) 
verloron, bei Entnahme wiederholt der Luft ausgesetzt, schnell an A ktivitat. Eino 
feinere quantitative Auswertung der Beobachtung der BZ. ist noch nicht móglich. 
(J . Amcr. pharmac. Assoc. 22. 91—99. Febr. 1933. Ann Arbor, Michigan, U. S. A., 
Univ.) D eg n e r .

K. Beintema, Die modeme serólogisclie Untersuehung bei Syphilis. Die boston 
Rkk., dio die Empfindlichkeit der W A S S E R M A NN - R k . weit ubertreffen, sind die 
KAHN-Rk., MuLLER-Ballungsrk. u. MEINICKE-Klarungsrk., anschlieBend die Cito- 
cholrk. von SACHS u .  WlTEBSKY. In der Praxis sind mindestens 2, besser allo 4 Rkk. 
auszufuhren. Der positive Ausfall der 3 Flockungsrkk. sprach stets m it Sicherheit fiir 
Syphilis. (Nederl. Tijdschr. Geneeskundo 77- II. 1397-—1409. 1/4. 1933. Groningen, 
Rijks-Univ.) Gr o szfeld .

Hans v. Euler, Dagmar Burstróm  und H. Hellstrom, Versuche mit dem Reagens 
von Folin-Denis mid mit Naphthoresorcin. Vff. untersuchen einige Bestandteile tier. 
Organe darauf, ob sio cbonso wio Adrenalin das Reagens von FOLIN-DENIS redu- 
zieren. Tyrosin, Phenylalanin, Histamin, Thyrozin, Tryptophan, l-Histidin, Hefe- 
nucleinsaure (Konz. rund 10 mg in 100 ccm) reduzieren nicht, Glutatliion (40 mg in 
100 ccm) reduziert schwach, starkes Reduktionsvermogen zeigten Harnsaure (Standard- 
substanz der FOLIN-DENIS-Rk.), Adrenalin, Cystein-Clilorliydrat, Hezuronsdure. — 
Eine Lsg. yon Hexuronsaure in W. zeigt frisch bereitet die ToLLENSsche Farbrk. 
m it Naphthoresorcin (Ber. dtsch. chem. Ges. 41  [1908]; Hoppe-Seyler’s Z. physiol. 
Chem. 56 , 114 [1908]) nicht. Nach 10 Minuten langem Durchleiten von L uft durch 
die erhitzto Lsg. wird die Rk. erhalten. d-Fructose zeigt die Rk. nicht. — Von 
E strak ten  griiner B latter gab Pelargonium (einschl. Panaschiiren) die starkste Naph- 
thoresorcin-Rk. (Svcnsk kem. Tidskr. 44 . 288—90. Nov. 1932. Stockholm, Univ., 
Biochem. Inst.) W i l l s t a e d t .

H. Treves Brown, Einige Vorschlage zv^ neuen Vorschriften fiir  den Britisii 
Pharmaceutical Codex. Zu folgenden Zubereitungen werden Vorschriften u. Vor- 
arbeiten mitgeteilt: Ephedrin-Elixir, Wismutcarbonat-Glycerin, Glykogelatinum
(Grundlage fiir Hustenpastillen), Physostigmin-Tropfen, fliichtiges Liniment, Galmei- 
Liniment, Calciumsulfidlsg., Chinin-Strychninlsg. u. Tolulsg. (Quart. J . Pharmac. 
Pharmacol. 5. 357—68. 1932. Codex Lab. Pharm. Soc. Great Britain.) De g n e r .

M. B.Stschigol, Quanłitative Beslimmung der Halogene in  den organisclien chemisch- 
pharmazeutischen Praparalen und Arzneimischungen. (Vgl. C. 1 9 3 3 . I. 1171) Folgendes 
auf der Red. der organ. Halogenverb. nach R- Hal +  H 2 — y  R- H +  H- H al beruhende 
Verf. wird angegeben: 0,2—0,4 g der evtl. von anderen Halogenyerbb. getrennten 
organ. Halogenyerb. oder eine entsprechende Menge der, andere Halogenyerbb. nicht 
oder nicht mehr onthaltenden, Zubereitung, in 20—30 ccm Eg. +  5 ccm Bzl., Toluol 
oder Xylol gel., m it 10—15 ccm Na-Acetatlsg. (15%), 3—5 g Zn-Pulver u. 0,1—0,2 g 
einer Mischung von CuS04 u. CoS04 (9 +  1) 1—2 Stdn. am RuckfluBkiihler erhitzen, 
im F iltra t nach CF-frei-Waschen des Ruckstandes Cr-Best. nach V0LHARD. — Boi 
der Anwendung des Yerf. auf hałogenhaltige Arzneimittel der aliphat. Reihe u. dereń 
Zubereitungen erhaltene, recht gut stimmende Ergebnisse in Tabellen. Bei Halogen- 
yęrbb. der a r o m a t .  Reihe ungeniigende Ergebnisse. (Pharmaz. Zentralhalle Deutsch- 
land 74 . 177—83. 23/3. 1933. Kiew, Allukrain. Apoth.-Verwaltung.) D e g n e r .

Norman Evers und L. A. Haddock, Der Kupfergehalt einiger pharmazeutischer 
Zubereitungen und Chemikalien. Nach folgendem, yon den Vff. empfohlenen -Yerf.
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wurde in 31 Choiuikalicn u. 41 Drogen u. galen. Praparatcn der Cu-Geh. bestimmt: 
organ. Vcrbb. u. organ. Fc-Salze vorher veraschen, m it wenig HC1 aufnehmen, m it 
wenigen Tropfen H20 2-Lsg. aufkoehen; H 2P 0 2' m it Br-W. oxydieren, Br-frei kochen; 
der m it W. auf 70 ccm gebrachten Lsg. der so yorboreiteten oder der ursprunglichen 
Substanz bei Ggw. von Fe, Mn oder Cr fiir je 0,1 g Fe oder 0,2 g Mn oder Cr 2 g Citronen- 
silure, bei Ggw. von Mn auBerdem 5 ccm S 02-Lsg. (5%) zusetzen, m it NH3-F1. (10°/„) 
auf Ph ~  9 (bei Ggw. von Cr nach Kochen zu bestimmen) bringen, End-Vol. der FI. 
nicht >  80 ccm, bei Ggw. von Zn, Al oder Sn"" geringen UberschuB von NaOII-Lsg. 
u. nur bei Ggw. von mehr ais Spuren Fe Citronensiiure zusetzen, mit 10 ccm Na-Diiithyl- 
dithiocarbaminatlsg. (0,1%) yersetzen, die gefarbto Cu-Verb. mit Portionen von jo
2,5 com (Biirotte) CCI., ausschiitteln, CCl,,-Lsg. auf 20 ccm bringen u. colorimetrieren. — 
Fe" muB abwesend, Cr darf nur ais Cr04"  anwesend sein. Nur die, in Cu-GefaBen 
bereiteten, Extrakte enthielten erhebliche Mengen, >  50 bis 580 y  Cu. ( Quart. J . 
Pharmac. Pharmacol. 5. 458—60. 1932. Allen & Hanburys, Ltd.) Deg n er .

D. N. Popow, Quantitative Beslimmung von Chloroform im Gcmisch mit Wasser
und Alkohol. Zur Chlf.-Best. im Gemisch m it wss. A. wird zu einem bestimmten Fl.- 
Vol. in einer Biirette so lange W. zugetropft, bis Trennung in 2 Schichten erfolgt u. 
die Chlf.-Schicht bei weiterem W.-Zusatz nicht mehr zunimmt. Im Gomisch von A. 
in wasserfreiem Chlf. wird der A. nach der Abnahmc des Vol. des Chlf. bei Zusatz von 
W. bestimmt bżw. nach der Vol.-Zunahme der zugesetzten W.-Menge. (Chem.-phar- 
maz. Ind. fruss.: Chimiko-pharmazewtitscheskaja Promyschlennost] 1932. 222 bis 
224.) _ SCHÓNFELD.

Florin J. Amrhein, Eine tergleichende Unlersuchung der Handelsvarietalen des 
milden Siiberproteins U. S. P. X . Mildes Silberprotein U. S. P. X., Silbernucleinat, 
Silvol, Solargentum, samtlich ais den an mildes Silberprotein U. S. P. X. gestellten 
Forderungen entsprcchend deklariert, Silbernucleinat, Lunargen, Argyrol, diese 3 nicht 
„U. S. P. X .“ , wurden auf Aussehen, Geruch, Hygroskopie, Rk. m it FeCl3, HgCl2, 
Esbach, J , Hg(N03)2, Milion, NeBler, Gasbldg., W.-Geli., Asche (total, saurel. u. -unl. 
u. W.-l.), dereń Alkalitat, Cl'- u. SO,,"-Geh., u. auf Ag-Geh. untersucht. — Ag-Gehh.: 
18,64—21,57%. — Von 2 vom Vf. ausgearbeiteten Modifikationen des Ag-Best.-Verf. 
der U. S. P. X. wird die folgende, Stórungen durch 1. Cl' ausschlicBende, vorziiglich 
ompfohlen: ca. 1 g veraschen, nach dem Abkuhlen m it 30 ccm W. %  Stde. digerieren 
(W.-Bad), filtrieren, Tiegel u. Riickstand m it 70 ccm W. waschen, Filter u. Riickstand 
im gleichen Tiegel veraschen, m it 5 ccm H N 03 digerieren, m it 10 ccm W. verd. filtrieren, 
im F iltrat Ag-Best. nach Volhard . (J. Amer. pharmac. Ass. 22. 112—19. Febr.
1933. Massachusetts, College of Pharmacy.) De g n er .

Asa N. Stevens, Die Standardisierung des Muttcrkonis. — Eine Modifikation der 
quanlitativen colorimetrischen Beslimmung nach Smith. (Vgl. SWANSON, C. 1933. I. 
1319 u. E sch en b ren n er , C. 1933. I. 469.) Das Verf. von Sm ith  gab, m it dem von 
Broom u. Clark verglichen, Abweichungen von + 1 0  bis —26,2%, vorwiegend tiefer 
liegende Werte. Ais Fehlerąuellcn wurden die A.-Extraktion, die A.-Abdampfung 
u. die Erwarmung beim Zusatz der H 2S 04-Reagenslsg. erkannt. Unter dereń Aus- 
schaltung wird folgendes, weit geringere Abweichungen gebende Yerf. yorgeschlagen: 
einen gemessenen Teil des zu untersuchenden Mutterkorn-Fluidextraktes (Pipette), 
init W. auf ca. 50 ccm verd., m it NH3-F1. (3%) schwach alkal. gemacht (Lackmus- 
papier), im WATKINS-Extraktionsapp. (C. 1925. II. 2322) mit A. 4 Stdn. extrahieren, 
ath. Lsg. erst m it Portionen yon je 25 ccm W. +  einigen Tropfen NH3-F1. (3%) bis 
zum Verschwinden der gelben Farbę, dann 1—2-mal m it W. alkalifrei, dann mit 10,
10, 5 ccm wss. Weinsaurelsg. (1%) ausschiitteln, wss. FI. abtrennen, durch Erwarmen 
von A. befreien, m it W. auf 40 ccm bringen, colorimetr. Best. wie bei Sm ith  m it der 
MaBgabe, daB die Róliren in k. W. (10°) getaucht werden u. die H 2S 04-Lsg. des Reagens 
langsam u. unter Vermeidung von Erwiirmung zugefiigt wird. (J. Amer. pharmac. 
Ass. 22. 99—106. Febr. 1933. Anal. Lab. E l i L illy  & Co.) D eg n er .

E. Kallstróm, Sympaiol. Angaben iiber Eigg., Rkk. u. Unters. Da die iiblicke
gewichtsanalyt. Best. -Minusfehler aufweist, arbeiteteVf. eine bromometr. Methode aus, 
welche zufriedenstellende Resultate ergab, wenn die angewandte Substanz 0,04 bis
0,06 g u. die Bromierungszeit 15— 20 Min. betragt. (Syensk farmac. Tidskr. 37. 129 
bis 133. 10/3. 1933. Kontrollaborat. d. Apotheken.) E. Ma y er .

H. A. Daynes, Gas analysis by measurement of thermal conductivity. London: Camb. U. P.
1933. (365 S.) 8°. 16s.net.
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Bernardo Oddo, Lezioni cli ohimica analitica. Raco. da Cesco Toffoli. Pavia: Cucchi 1932.
(418 S.) 8°.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

A. Martos, Apparative Forlschrilte der Hochmhuum- und Sorptionstechnik. Be
schreibung einiger neuer A pp.: Verbesserte Olpumpe u. Molekularpumpe nach Ga e d e , 
Stahldiffusionspumpen, magnet. Kolbenpumpc, Vakuskop, Pumpe fiir W.-Dampfe 
nicdriger Spannung nach SCHLUMBOHM (C. 1932. I. 552). (Chem. Apparatur 20.
04—67. 10/4. 1 9 3 3 . ) __________________R. Iv. Mu l l e r .

Paul Gloess, Frankreich, Verfahren zur Herstellung kolloidaler Losungen. Um 
aus irreversiblen Kolloiden, die leicht koagulicren, wieder kolloidale Lsgg. herstellen 
zu kónnen, werden diese m it einem reversiblen Kolloid yermischt. Die Mischung er
folgt auf nassem Wege. Beim Trocknen ist darauf zu achten, daB das ais Substanz- 
trager dienende reyersible Kolloid in móglichst feiner Form sich abscheidet. (F. P.
739 614 yom 10/10. 1931, ausg. 14/1. 1933.) H orn .

Curt Gropengiesser, Frankreich, Verfahren zur Herstellung wasseriger kolloidaler 
Losungen. Die Oxyde der Sehwermetalle, z. B. von Pb, Cu, Fe werden in Ggw. von 
Dextrin ais Schutzkolloid durch Mahlen in einer Kugelmiihle in haltbare Hydrosole 
iiberfuhrt. Dcm Dextrin kónnen auch noch geringe Mengen von Glycerin u. Glucose 
zugesetzt werden. Zur Herst. einer Lsg. mit 0,21% Pb-Geh. ais Oxyd wird z. B. eine 
Mischung von 100 Teilen PbO, 100 Teilen Dextrin u. 100 Teilen Glycerin 48—72 Stdn. 
unter langsamem W.-Zusatz in der Kugelmiihle gemahlen. (F. P. 737 908 vom 31/5.
1932, ausg. 19/12. 1932.) H orn .

American Air Filter Co., Inc., ubcrt. von: Hans E. Birkholz, Louisville, 
Filter. Ais F iltertueh zum Filtrieren yon Luft u. anderen Gasen, das nach Yerschmutzung 
nicht wieder benutzt wird, dienen mehrere Lagen diinnen, porósen Papiers, die in 
bestimmten Abstanden fest zusammengepreBt sind, so daB sie an den PreBstellen 
eine Einheit bilden, wahrend sie in den Zwischenraumen nur lose zusammenhangen 
u. dem Gas keinen merkliehen Widerstand bieten. Jede Lage ist so diinn, daB sie 
durchscheinend ist. (A. P. 1 897 976 vom 25/11. 1927, ausg. 14/2. 1933.) H orn .

Stream-Line Filter Co., Ltd., London, und William Newland Williams, 
London, Filter. Das Filtermaterial, aus wechselweisen Lagen von gewebtcm Stoff 
bzw. Leinwand u. Papier besteliend, wird m it einem synthet. Harz, wie Bakelit, be- 
handelt. (E. P. 389 092 vom 3/9. 1931, ausg. 6/4. 1933.) Drew s .

Rene-Auguste Henry, Belgien, Fillration ton mineralischen oder organischen 
Schlammen. Die in der zu filtrierenden Suspension enthaltenen festen Stoffe werden 
zunachst m it Hilfe yon Erdalkalihydroxyden, wie Ca(OH)2 oder m it Hilfe eines durch 
Behandlung yon Starkę mit Alkalihydroxyd, wie NaOH, erhaltenen Sols, oder mit 
Hilfe beider Mittel ausgeflockt. Die Obcrflache des Filters ist taschenfórmig aus- 
gestaltet. In  den Taschen setzt sich der Schlamm wahrend einer Umdrehung des unter 
yermindertem Druck arbeitenden Filters ab u. wird sodann durch yerdichtete Luft 
wieder abgelost. (F. P. 741 401 vom 19/8. 1932, ausg. 11/2. 1933. Belg. Prior. 24/6.
1932.) _ ___ ____ D rew s .

Paul Ostertag, Kalteprozesse. Dargest. mit Hilfe d. Entropietaf. 2., yerb. Aufl. Berlin:
J. Springer 1933. (112 S.) gr. 8°. M. 7.50; Lw. M. 8.80.

m . Elektrotechnik.
Ch. Fery, Ein wichliger Fortschritt in der Konstruktion elektrischer Bleiakkumula- 

loren: der geschiitzte Akkumulator „Fery-Carbone“. (Ygl. C. 1933. I. 277.) Vf. erlautert 
seine Sulfatisierungstheorie u. beschreibt den auf Grund der Theorie konstruierten 
Pb-Akkuinulator m it LuftausschluB u. die dam it erzielten gunstigen Ergebnisse. (Buli. 
Soc. Encour. Ind. nat. 132. 153—62. Marz 1933.) R. K. Mu l l e r .

Westinghouse Electric & Mfg. Co., V. St. A., iibert. yon: Norman B. Pilling,
Wilkinsburg, und Robert E. Bedworth, Pittsburgh, Widerstandsthermometer. Ais 
W iderstandsmaterial werden Oxyde von Cu oder Ni oder Mischungen beider vor-
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gesohlagen. Zur Herst. des Widerstandes werden Platindrahte m it den Enden eines 
Drahtes von Cu, Ni oder einer Cu-Ni-Legierung zusammengeschweiBt, der dann durch 
Erhitzen in 0 2 bei mindestens 900° oxydiert wird. (A. P. 1865 208 vom 4/2. 1921, 
ausg. 28/6. 1932.) Ge is z l e r .

Bertrand Turner, Wolverliampton, England, und Ferro-Are-Welding Corup. 
Ltd., London, Vcrfaliren zur Herstdlung von Scliweipelektroden mit Oberzug, dad. gek., 
daB die Uberzugssubstanz zunachst in eine aus diinnem Umhiillungsstoff bestehende 
Róhre eingesehlossen u. diese darauf auf den Metallkern der Elektrode aufgebraeht 
wird, z. B. durch schraubenlinienfórmiges Herumwinden oder durch Aufpressen in 
Łangsstreifen. Fiir den diinnen Umhiillungsstoff der Róhre wird zweckmaBig Hydro- 
cellulose o der e in  ah n lich er, aus e inem  Cellulosederiv. h erg este llte r Stoff y e rw en d e t
— Durch das Verf. nach der Erfindung soli erreicht werden, daB die fiir den Elektroden- 
iiberzug in Form von Brei, Pulver oder Fasern zur Verwendung kommenden Stoffe in 
gleichmilBiger Dicke auf den Metallkern der Elektrode aufgebraeht werden. (D. R. P.
572 909 KI. 21h Tom  24/10.1931, ausg. 24/3.1933. E. Prior. 24/10. 1930.) H e in r ic h s .

01iver B. Huskey, Los Angeles, Elektrisches Isoliermittel, bestehend aus gekochtem 
Leinól (52°/0), japan. Siccativ (26%), Oliyenól (20°/o), Bimsstein (14%) u. Farbstoffen 
(1%). Die Mischung ist besonders zur Isolierung der Leitungsdrilhte an Verbrennungs- 
kraftmaschinen in Fahrzeugen, Flugzeugen oder Motorbooten geeignet. Die Isolierung 
leidet nicht unter dem EinfluB von Feuchtigkeit oder sauren Dampfen. (A. P. 1 892 105 
vom 14/3. 1931, ausg. 27/12. 1932.) Ge is z l e r .

Steatit-Magnesia Akt.-Ges., Berlin-Pankow, und Porzellanfabrik Kahla, 
Hermsdorf, Thiir., Verfahren zum Kitten elektrischer Isolatoren aus keramischen Massen 
mit meiallischen Beschlageii nach D. R. P. 568 684, gek. durch das Cberziehen der 
Beschlage vor dem Einbringen in den Dampfraum m it einem durch die Dampfatmo- 
sphare nieht zerstórbaren Schutzuberzug. — Verwendet man das Verf. nach dem Haupt- 
patent zum K itten von Isolatorteilen aus keram. Materiał m it metali. Besehlagen, 
insbesondere TemperguBkappen u. schmiedeeisernen Bolzen in yerzinktem Zustande, 
so werden die Metallteile in der Dampfatmosphare stark angegriffen, sie rosten vor 
allem trotz ihrer Verzinkung. Durch das Verf. nach der Erfindung soli dieser Nachteil 
beseitigt werden. Es eignen sich hierfiir besonders Asphaltlacke u. Acetylcelluloselacke. 
(D. R. P. 569 738 KI. 21c vom 19/12. 1924, ausg. 7/2. 1933. Zus. zu □. R. P. 568 684;
C. 1933. I. 1824.) H e in r ic h s .

Georges Pauchard, Syrien, Galvanisches Element. Die positiye Elektrode be
steht aus Pb in Form eines Stabes, der unten in eine P latte  auslauft, die auf dem 
Boden des Elementes steht, die negatiye Elektrode aus einem kurzeń Zinkzylinder, 
der m it waagereeht angeordneten Stabchen yerbunden ist, die auf dem Rand des 
GefaBes aufruhen. Ais Elektrolyt dient eine verd. ZnS04-Lsg., die m it einer konz. 
CuS04-Lsg. unterschichtet ist. Die Zinkelektrode taucht nur in die ZnSO,-Lsg. ein. 
Das Element besitzt besonders hohe Lebensdauer. (F. P. 737 428 vom 23/5. 1932, 
ausg. 12/12. 1932.) Ge is z l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Sammler m it alkalischem 
Elektrolytcn u. einer Cd enthaltenden akt. M., die in einer porósen Elektrode aus Fe 
untergebraeht ist. Vor dem Einbringen der akt. M. wird die Eisenelektrode mehrmals 
abwcehselnd ais Kathode u. Anodę in einem alkal. Elektrolyten geschaltet. Die 
K apazitat des Sammlers wird durch diese Vorbehandlung erhóht. (F. P. 41 344 
vom 11/2. 1932, ausg. 3/12. 1932. D. Prior. 12/2. 1931. Zus. zu F. P. 677 780; C. 1931. 
I. 4178). Geiszler .

Karl Kurt Griining, Deutschland, Elektrolyt fiir Bleisammler, bestehend aus 
einer Lsg. von MgS04, CuS04, KA1(S04), u. bas. Aluminiumacetat in m it dest. W. 
verd. H2S 04. Die Ladezeit des Sammlers soli yerringert werden, so daB die Sammler 
besonders fur Kraftfahrzeuge geeignet sind. (F. P. 739 854 vom 9/7. 1932, ausg. 
18/1. 1933.) Geiszler .

Lucien Garnot, Frankreich, Elektrolyt fiir  Bleisammler, bestehend aus einer 
Lsg. von A lkałitartrat in m it H 2S 04 angesauertem dest. oder entkalktem W. AuBer- 
dem kónnen noch radioakt. Salze, wie Uransalze, zugesetzt werden. Eine Sulfati- 
sierung des Pb soli yermieden werden. (F. P. 737 947 vom 25/9. 1931, ausg. 19/12.
1932.) Ge is z l e r .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Denes Gabor, 
Berlin), Vakuumdichte Slromeinfiihrung m it in Quarz oder andere hochschmelzende u. 
hochkieselsaurehaltige Glaser eingeschmolzenen bandfórmigen Kórpern aus schwer
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schmelzbaren Metallen, gek. durch die Verwcndung von Tantal-, Niob- oder Molybdan- 
folic von hochstens 20 /i Dicke. — Eine vakuumdiehte Einschmelzung h a t sich nur 
bis zu der angegebenen Grenzdicke ais moglich erwiesen. Bei groBerer Dicke ist die 
Bldg. von Risscn an der Grenze von Quarz u. Metali nicht zu verhindern. Es wird 
zweckmiil3ig die Einschmelzstelle der Quarz- oder Glashulle wahrend des Einschmelz- 
yorganges m it einer wasserstoffreien oder wasserstoffarmen Atmosphare umgeben, 
oder es wird der okkludierte H  des Quarzglases vor oder nach der Einschmelzung 
vom H  befreit. (D. R. P. 573 448 KI. 21f vom 14/3. 1931, ausg. 1/4. 1933.) H e in r .

Westinghouse Electric & Mfg. Co., V. St. A., iibert. von: George P. Halli- 
well, Wilkinsburg, Pen., Kathode fiir Entladungsróhren, die aus einem nicht m it einem 
besonderen Oxydiiberzug versehenen Draht besteht. Zur Herst. des Dralitcs mischt 
man gepulvertes Ki u. Co u. gegebenenfalls auch Fe m it einem Erdalkalimetallo.\yd 
u. Ti oder einem anderen Desoxydationsmittel. Die Mischung wird, z. B. in Form 
von Stangen geprefit u. im Vakuum oder in einem inerten oder reduzierenden Gas 
zunachst auf Sinter- u. dann auf Kekrystallisationstemp. erhitzt. Die Stange wird 
dann geschmiedet, gewalzt oder gehammert u. schlieBlich zu D raht von der gewiinschten 
Dicke ausgezogen. Die Legierung soli neben Ni u. Co, yorzugsweise in Mengen yon 
70 bzw. 20%, Ti in Mengen yon 0,5—10, yorzugsweise 0,5%, u. Erdalkalimetalloxyde 
in Mengen von 2—10%, yorzugsweise 4%, enthalten. Die aus dem D raht hergestellten 
Kathoden besitzen ausreichendere Emission bei niedrigeren Tempp. ais Kathoden, die. 
m it einem besonderen Oxydiiberzug yersehen sind. AuBerdem ist die Handhabung 
einfacher, weil ein leicht zu beschiidigender Ubcrzug nicht yorhanden ist. (A. P. 
1883 898 vom 14/12. 1928, ausg. 25/10. 1932.) Ge isz l e r .

Westinghouse Lamp Co., V. St. A., iibert. von: Mark N. Fredenburgh, East 
Orange, New Jersey, Herstellung von erdalkalimetalloxydhaltigcn Uberziigcn fiir  Gliih- 
kathoden von Entladungsróhren. Es wird von einer Mischung von SrC03 u. BaC03 aus- 
gegangen, die durch Ausfallung aus einer die beiden Erdalkalimetalle enthaltenden 
Lsg. m it (NH4)2C03 bei 50° erhalten wurde. Der, besonders aus einer Hydroxydlsg. 
hergestellte, Nd. ist krystallin u. leicht filtrierbar. Mit den so hergestellten Prodd. lassen 
sich besonders dicke Uberziige erzeugen. (A. P. 1 865 437 vom 18/7. 1928, ausg. 
5/7. 1932.) Ge is z l e r .

IV. Wasser. Abwasser.
Holi, Trinkicassenersorgung einsl und jetzt. Trinhmsseruntersuchung. Vortrag. 

H istor. Oberblick u. Erlauterung der bekannten Unters.-Methoden. (Pharmaz. Mh. 13. 
202—03. 229—31. 255—57. 1932. Hannover.) Manz.

H. Haupt, Trinkwassergewinnung durch Infiltration und Aufbereitung von Ober- 
flachenwasser. Vortrag. (Gas- u. Wasserfach 76. 279—83. 22/4. 1933. Bautzen.) Manz .

W. H. Maxwell, Beseitigung von Fdrbung, natiirlichem Gas und Eisen aus Grund- 
wasser. Ein Fe- u. H,S-haltiges, durch sehr feinen Sand inilchig getrubtes Grundwasser 
wird in geschlossener Apparatur mit 13,2 g/cbm Aluminiumsulfat geklart, beluftet 
u. gefiltert, vor den Hochdruckpumpen im Zwischenbehalter entliiftet. (W ater and 
W ater Engng. 35. 118—20. 20/3. 1933. Tunbridge Wells.) Manz.

Edward S. Hopkins, Der Kam pf gegen Schmutzballen. Versehmutzung der Filter 
ist auf die Yerwendung zu feinen Kieses unter 0,5 mm u. unzweckmśiBige Spiilung 
zuriickzufuhren; bei yerschiedener Kórnung wird Spiilung in zwei Stufen empfohlen, 
um erst die oberste feine Schicht mit geringerer Spulwassergeschwindigkeit zu reinigen. 
(Amer. City 48. 57—59. April 1933. Baltimore, Md.) Manz.

P. Smit, Die Verwendung von aktivierter Kohle fu r  die Wasserreinigung. Inhaltlich 
ident. m it der C. 1933. I. 2291 referierten Arbeit. (Water and W ater Engng. 35. 9—12. 
75—77. 20/2. 1933.) Manz.

— , Abhangigkeit einwandfreicr Kessdwasserproben von Art und Zeit der Entnahme. 
Nach Beobachtungen an einem Stirlingkessel von 1343 qm Heizfliiche, 12 a t m it B e
handlung des W. im Kessel, war die Beschaffenheit der an verschiedenen Stellen ent- 
nommenen Kesselwasserproben insbesondere von der Lage des Stutzens fiir standige 
Entschlammung u. yon der Zeit nach Einfuhrung der Chemikalien abhangig. (Power 77. 
G4— 65. Febr. 1933.) M a n z .

William J. Ryan, Mononatriumphosphałbehandlung. Erganzung der friiheren 
Mitteilung (vgl. C. 1933.1. 1182) hinsichtlich der Berechnung des Zusatzes an N aH „P04-
H ,0 . (Power 77. 71. Febr. 1933. New York City.) Manz.
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Egger, Die Beeinflussung der Oder durch hdusliche und industrielle Abwasser in 
den Jahren 1877—1932. Dio in den vergangonen 50 Jahren beobachtete Steigerung 
der gel. Stoffe, des KM n04-Ycrbrauchs u. der Chlorido im Oderwasser ist auf die erkdhte 
Einfiikrung gewcrblicher Abwasser, liinsiolitlich des Cl-Geh. auf den hohen NaCl-Geh. 
der oberschles. Kohle zuruckzufuhren, der ein griindliches Auswasclien vor der Ver- 
kokung notwendig maeht. (Gesundheitsing. 56. 169—71. 15/4. 1933. Breslau, Chem. 
Unters.-Amt der Stadt.) Manz .

H. W. Streeter, Wirksamkeit des Wasserreinigung Mnsichtlich Bakterien. Vortrag. 
Obcrblick iiber die Erm ittlungen tiber den Zusammenhang zwisehen Keimgeh. des Roh- 
u. Reinwassers bei FluBwasserreinigungsanlagen, den EinfluB spozieller Reinigungs- 
methoden, ais Unterlage fiir die Beurteilung der zulassigen Verschmutzung sehiffbarer 
Gewasser. (Publ. Works 64. Nr. 3. 26—28. Marz 1933. Cincinnati, Ohio, U. S. Publ. 
Health Serviee.) Manz .

P . B. Streander, Abwasserreinigutig mit Ferrosulfat und Liiftung. Berieht iiber 
giinstig yerlaufene Verss. zur chem. Abwasserreinigung m it FeSO., ais billigstem Eisen- 
salz, neben Kalk u. Beliiftung, unter Zusatz von Ton oder Celluloso zur Beschwerung 
der Flockung. (Publ. Works 64. Nr. 3. 29. Marz 1933.) Manz .

Gustav O. A. Liebau, Zur Gasprobenenlnahme aus Abwasserkandlen. Da Gummi 
bis zu 45 Gew.-% Bzn. u. Bzl. aufnimmt u. an Bzn. u. Bzl. freie Gase abgibt, diirfen 
Gasproben zur Unters. nicht mittels Gummischlauch entnommen u. in Gummibeuteln 
aufbewahrt werden; Gummisaugpumpen sind nur zulassig, wenn sie hinter dem Emp- 
fangsgerat angebracht sind u. mit der Gasprobe nicht in Beriihrung kommen. Es wird 
ein zur Probenahme aus Kanalen geeignetes Glas- oder MetallgefiiB beschrieben, das 
m it W. gefiillt hinabgelassen, unten entleert u. hochgezogen wird, nachdem das Gas 
an Stelle des W. in das GefaC eingetreten ist. (Gesundheitsing. 56. 164— 66. 8/4. 1933. 
Berlin-WeiBensee, Stadtontwasserung.) Manz .

H. Bach, Beitrage zur Abwasseruntersuchung. X II. Priifung des Zusiandes des 
Abwassers hinsichtlich des Sauerstoffgleichgewichtes. X III. Bestimmung des Sauerstoff- 
gehaltes bei Gegenwart von Sulfiten. XIV. Die Anwendungsgrenzen der Bestimmung des 
biochemischen Sauerstoffbedarfs. XV. Die Bestimmung des Stickstofjs. (XI. vgl. C. 1930.
II . 2556.) Fortsetzung des Berichtes. (Gesundheitsing. 53. 513—16. 54. 39—41. 41—45. 
55. 577—80. 588—90. 1932.) Ma n z .

Chemische Fabrik Budenheim Akt.-Ges., Mainz, Verfahren zum Enthdrten 
von Wasser, dad. gek., daB man das Rohwasser m it einer der gewiinschten Enthartung 
entsprechenden Menge von solchen in W. 1. Phosphaten, dereń wss. Lsgg. nicht alkal. 
gegen Lackmus reagieren, versetzt, die beim Enthartungsvorgang frei werdende C02 
mindestens zum Teil entfernt u. das Ausgefallte vom W. trormt. Z. B. yerwendet mań 
primaro Alkaliphosphate u. NH,-Phosphat, ferner Ca-Phosphat oder Na3H3(P 04)2. 
Zur Entfernung der CO, wird geriihrt, beliiftet u./oder erwarmt. (Schwz. P. 157 352 
Tom 3/11. 1931, ausg. 1/12. 1932. D. Prior. 4/11. 1930.) M. F. Mu ller .

Dorr Co., Inc., New York, iibert. von: Nels B. Lund, Seaford, N. Y., Behandlung 
von Abwdssem. Die Abwasser flieBen in eine Absitzkammer, wo die Sinkstoffe zuriick- 
bleiben, wahrend das W. fortflieBt. Die festen Stoffe kommen dann in eine Scheide- 
kammer, wo die organ. Stoffe von Kies u. Sand getrennt werden. Erstero kehren in 
die Absitzkammer zuriick. (A. P. 1 895 674 vom 22/7. 1931, ausg. 31/1.1933.) M. F . Mu.

Ludwig Fresenius, Was ist ein Mineralwasser ? Beitrag zur Entwicklg. d. Ansiohten in Deutsch-
land. Berlin: Schoetz 1933. (32 S.) gr. 8°. =  Veroffentlichungen d. Zentralstelle f.
Balneologie u. d. Arbeitsgemeinschaft f. wissenschaftl. Heilfjuellenforschg. Nr. 11.
=  Veroffentlichungcn d. Zentralstelle f. Balneologie. N. F. H. 35. nn M. 1.50.

V. Anorganische Industrie.
— , Teclinische Anwendungen von Ozon. E in zukunftsreiches Bleich- und Desinfek- 

tionsmitteł. Neuere Ozonisatortypen, Anwendung zur Bleichung von Olen u. Fetten, 
zur W.-Sterilisation, in der Malzerei u. zu anderen Zwecken. (Chem. Age 28. 325. 
15/4. 1933.) _ R. K. Mu ller .

Charles E. Heinrichs, Phosphatflotation. Beschreibung der wirtschaftlichen Vor- 
teile, die durch Anwendung einer an die Waschung der Rohpliosphate sich anschlie- 
Benden Flotation erzielt werden. (Chem. Jlarkets 32. 231—32. Marz 1933.) R. K. Mii.
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Edward N. Tramp, Ruckblick auf 50 Jahre Ammoniaksoda-Alkaliindustrie. t)ber- 
sicht uber die Entw. des SoLVAY-Verf. unter Beriieksichtigung internationaler Wirt- 
sehaftsbeziehungen. (Chem. metallurg. Engng. 40. 126—29. Marz 1933. Syrakuse, 
N. Y., Trump Corp.) R. K. Mu ller .

Friedrich Schuch, Zur Frage des Baues neuer Ammoniaksodafabiiken nach einem 
modernisierlen Solvaysyslem. Vf. empfiehlt den Bau neuer Sodafabriken u. gibt Vor- 
schlage fiir dereń Modernisierung. (Cliemiker-Ztg. 57. 261—62. 5/4. 1933. Han- 
nover-N.) __________________ R. K. Mu ller .

Chemical Construction Corp., Charlotte, iibert. yon: Ingenuin Hechenbleikner,
Charlotte, Aufarbeiien von saurcn Schlammcn zwecks Gewinnung von Schwefeldioxyd. 
Die sauren Schlamme werden mit h. Verbrennungsgasen behandelt. Das entstandene 
gasfórmige S 02 wird gewaschen u. gekiihlt. Ein Teil des S 02 wird den li. Verbrennungs- 
gasen wieder zugemischt. Der Zusatz der S 02 yerhindert das Ausbrennen des Ofen- 
futters. Die erhaltene S 0 2 kann unmittelbar auf Kontakt-H2S04 yerarbeitet werden. 
Der Schlammriickstand stellt einen saurefreien Brennsłoff dar. (A. P. 1 900 239 vom 
27/1. 1932, ausg. 7/3. 1933.) Dr ew s .

Calco Chemical Co., New Jersey, iibert. von: George A. Berry, Bound Brook, 
Clarence P. Linville, Elizabeth, und Alling P. Beardsley, Plainfield, Katalytische 
Oxydatioii von Gasen, insbesondere von Schwefeldioxyd. Der zur Katalyse dienende App. 
weist mehrere parallel angeordnete Durchgangsrohre auf, in denen sieli das katalyt. 
Materiał befindet u. durch die die Gase stromen. Die Rolire werden auBen von im 
Zickzaek flieBenden Kiihlgasen umspult. (A. P. 1900 857 vom 15/7. 1929, ausg. 
7/3. 1933.) Drew s.

Phosphate Recovery Corp., V. St. A., Aufbereitung von Phosphat.mineralicn 
durch Flotieren in Ggw. einer Fettsaure u. eines schweren Petrolóles. Die Fettsauro 
wird in der Triibe mit einem Metallsalz, z. B. einer 1. Ca-Verb., behandelt, das mit ihr 
eine in W. unl. Seife bildet. Die Anreieherung der Phosphate im Konzentrat wird 
erhoht u. auBerdem die Aufbereitungsdauer abgekiirzt. (F. P. 735163 vom 13/4.
1932, ausg. 4/11. 1932.) Ge is z l e r . 

fidouard Urbain, Frankreich, Seine, Gewinnung vcm Kaliumcalciumphosphal.
Einer Lsg. von Sylvin.it wird NaH4(PO.|)2 u. Kalk zugesetzt, worauf das Doppelsalz 
P 0 4KCa auskrystallisiert wird. (F. P. 741713 vom . 10/11. 1931, ausg. 18/2.
1933.) Grotę . 

Champion Fibrę Co., Canton, iibert. von: Clarence E. Miller, Canton, Ent-
wdssern von Alkalihydroxydlomngen. Die Lsgg. werden in diinner Schicht in direkten 
K ontakt m it brennendem H2 gebracht. (A. P. 1899 627 vom 19/8. 1931, ausg. 28/2.
1933.) " Drew s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung konzentrieiier 
Alkalihydroxydlósungen durch Umsetzung von Alkalicarbonat m it SrO bzw. Sr(OH)2 
in Ggw. von W., dad. gek., daB zur Lsg. des SrO ais Hydroxyd nicht ausreichende 
Mengen W. yerwendet werden, wobei gegebenenfalls das anfallende SrC03 in an sich 
bekannter Weise zu SrO regeneriert u. in den ProzeB zuriickgegeben werden kann. 
(Hierzu ygl. F. P. 686 652; C. 1930. II. 2935.) (D. R. P. 573 430 KI. 121 vom 16/12. 
1928, ausg. 31/3. 1933.) Drew s.

New England Linie Co., Pittsfield, iibert. von: Horace E. Stump, Lakeville, 
Trennen von Magnesium und Calcium aus einem Gemiseh von MgO u. CaC03, wio 
es z. B. durch die partielle Calcinierung von Dolomit erhalten wird. Das Gemiseh wird 
in Ggw. von W. der Einw. von SO., u. 0 2 ausgesetzt, so daB sich MgS04 bildet. Das 
CaC03 wird bei dieser Behandlung nicht yerandert. (A. P. 1 900 392 vom 16/6. 1931,
ausg. 7/3. 1933.) D rew s.

United States Gypsum Co., Chicago, iibert. von: Wilbur S. Randel und Manvel
C. Dailey, Chicago, Calcinieren von Gips. Man erhitzt Gips in einem geschlossenen 
Behalter wahrend etwa 5—7 Stdn. mit Dampf, welcher eine Temp. von ca. 253° F  
aufweist. Das Endprod. wird zerkleinert, es weist einen hohen Reinheitsgrad auf. 
(A. P. 1901051 vom 8/8. 1929, ausg. 14/3. 1933.) Drew s .

Paul Sutter, Frankreich, Herstdlung von reinen fluchtigm  Metdlloxyden aus un- 
reinen Rohoxyden oder Róstgut. Das oxyd. Materiał wird zusammen mit Brennstoff 
u. einem die Verunreinigungen bindenden Zuschlag, wie S i02 oder CaO oder auch 
Metallen, die sich mit den Verunreinigungen legieren, in einem schaehtformigen Ofen 
unter Einblasen yon Luft heruntergeschniolzen. Die yerfluchtigten reinen Oxyde 
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werden in bekannter Weise niedergesclilagen. (F. P . 736196 vom 6/8. 1931, ausg. 
21/11. 1932.) Geis z l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Alwin Mittasch 
und Richard Lucas, Mannheim, und Robert Griessbach, Ludwigshafen, Verfahren 
zur lierstellung fein  verleilter Melałloxyde. Durch Verbrennung von Metallchloriden 
in einem oxvdicrend wirltenden Gasgcmisch werden feinyerteilte Metalloxyde gewonnen, 
die sieli fiir Mineralfarben, Poliermittel u. Katalysatoren eignen. Z. B. wird Titan- 
ehlorid in gereinigtem Kohlengas yerbrannt, wobei sich durch Regelung der Temp.
u. der Yerbrennungsdauer die yerschicdensten Feinheitsgrade erhalten lassen. (A. P. 
1850  286 vom 20/5. 1925, ausg. 22/3. 1932. D. Prior. 23/5. 1924.) H orn .

YI. Glas. Keramik. Zement. Baustoffe.
Berdel, Wasserlosliche Fluflmittel in Olasurmischungen. Enthalt ein Glasurbrei

1. Bestandteile, die wirklieh in den Sckerben eingesaugt werden, so ist m it gewisser 
Sicherheit anzunehmen, daB sie zum groBten Teil oder auch yollstandig wieder an die 
Oberflaclie nach Art der Ausbliihungen austreten u. sich dort mit der Glasur wieder 
yercinigen. Ebenso sind Frittglasuren auch nicht ais vollig unl. zu betrachten. Ais 
dunkelfarbige Ziegel- u. Topferglasuren sind die W.-l. FluBmittel enthaltenden Glasur- 
brcie immer noch wiclitig. Sollen Alkalien ohne F rittung in Glasuren yerwandt werden, 
so ist der Borax ais ziemlich widerstandsfahig gegen Sulfatbldg. durch S-haltige Brenn- 
gasc anzusehen. Dor Glasurbrei muB, um die Aufsaugung der 1. FluBmittel moglichst 
zu yerringorn, ais ziiher Sehlicker angewandt werden. (Keram. Rdscli. Kunstkeramik, 
Feinkeramik, Glas, Email 41. 157—58. 30/3. 1933. Bunzlau.) Sc h u ster iu s .

— , Die Veranderung von Hafen- und Wannenglas durch die Auflosung der feuer- 
feslen Materialien. Vf. priift den Einfl. des Hafen- u. Wannenmaterials auf das Glas 
durch Entnahme von Glasproben in regelmaBigen Zeitabstanden u. Best. des A1,03
u. Fe20 3-Geh. der Proben. Es zcigt sich, daB wahrend der 3-monatigen Betriebsdauer 
eines Hafen standig wachsende Mengen von Hafensubstanz durch das Glas auf- 
genommen werden. Die ausgelaugte Al20 3-Menge betrug bei dem untersuchten Hafen 
28,8 kg wahrend der Betriebsperiodc oder 0,25 kg pro Schmelze. Ahnlich yerhalt sich 
die Aufnahine an Fe20 3. — Im Wannenbetrieb bleibt dio Menge der ausgelaugten 
Wannensteinbestandteile ziomlich gleichmaBig, yermutlich infolge der besseren Homo- 
genisierung des Glases. Es sind deshalb im Wannenbetrieb auch die iiblichen Feliler 
(Rampen, Schlieren) seltener anzutreffen ais bei Hafenglas. Immerhin betrug bei 
der untersuchten Wannę der Gewichtsrerlust der Wannensteine etwa die H alfte des 
Steingewichts der oberen Reihe in einer Betriebszeit von ca. IGO Tagen. Dies ent- 
spriclit einer Al20 3-Aufnahme von 2 kg auf 1000 kg Glas. (Glaskutte 63- 185—88. 
13/3. 1933.) R óll .

— , Farbstich und Durchsichligkeił von Olasplatten. Die Bewertung eines Tafel- 
glases nach dem Farbstich ist sinnlos, da bei n. Gliisern das menscliliche Auge nicht 
imstande ist, die durch eine einzige Glasschieht bewirkte Farbtonanderung eines 
Gegenstandes wahrzunehmen. Dor einzige Fali, bei dem der Farbstich des Glases 
von Bedeutung werden kami, ist seine Ver\vendung fiir Schildermalereien. Wenn 
ein Ladenschild o. dgl. aus mehreren m it hellen Farbcn hinterlegten Scheiben gebildet 
wird, kónnen sich Unterschiede im Farbstich bemerkbar machen, die fiir n . Be- 
(raehtung unsichtbar sind. — Die oft angewendete Priifung auf Durchsichtigkeit des 
Glases, die so ausgefiihrt wird, daB man die Lesbarkeit von Druckschrift durch einen 
Stapel der betreffenden Glasplatten beurteilt, ha t nur dann Wert, wenn nicht nur 
die Gesamtdicke der yerglichenen Glaisstapel, sondern auch die Zahl der Grenzflaehen 
Glas-Luft die gleiche ist. (Glashiitte 63. 238—40. 3/4. 1933.) RÓLL.

Oskar Lecher, Russische Klinker- und Sleinzeugtone. Vf. schildert einige Er- 
fahrungen mit russ. Tonen in der Klinker- u. Steinzeugfabrikation. (Chemiker-Ztg. 57. 
IGI—62. 1/3. 1933. Kottbus.) Sc h u ster iu s .

W. Wittekindt, Uber die Analyse der Trasse. K ritik  friiher angewandter analyt. 
Verff. zur Beurteilung der Trasse u. Angabe neuer Verff. 16 vollstandige Analysen 
von Trassen u. Tuffen yerschiedener Herkunft werden mitgeteilt. 9 stammen aus' der 
Eifel, 1 aus der Rlion, 2 aus Bayern, 1 aus Italien, 3 aus Japan. Die echten Trasse 
der Eifel haben den hóclisten Geh. an Hydratwasser. Die Molekularyerhaltnisse 
yon 16 Trassen, bezogen auf Mol A120 3 =  1, werden in einer Tabelle zusammengestellt.
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(Zemont 22. 167—70. 178—82. 6/4. 1933. Forschungsinst. d. Dyckerhoff-Wicking- 
Werkc Neuwied.) E lsner  v . Gronow .

E. Herlinger und P. Beck, Ober Beziehungen zwischen der Kom grafie und der 
Zeitdauer des Aujschmelzens oder Sinterns einer keramischen Masse. Aus modellmaBigen 
Betrachtungen an Kornern m it cinfachen geometr. Formen ergibt sich, daB die Ab
nahme des Vol. eines schmelzenden Wiirfels der dritten Potenz der Zeit proportional 
ist. Ferner folgt aus weiteren tJberlegungen, daB die Zeit des Schmelzens einfach 
proportional der GróBe der urspriinglichen Korner ist. Kennt man fiir eine bestimmto 
KorngroBe die Zeit bis zum yollstandigen Aufschmelzen durch eine Beobachtung, so 
kann man, gleiche Brandbedingungen u. gleiche Stoffmenge yorausgesetzt, dio Zeiten 
fiir Teilschmelzungen u. fiir andere KorngroBen u. auch giinstigste KorngroBen fiir 
einen bestimmten Aufsclimelzungsgrad in einer bestimmten Zeit berechnen. Die tJber
legungen gclten fiir Kornungcn yon 10~6—10-1 cm. Wenn bei einer keram. M. das 
Korngr6Benintervall nicht zu groB ist, kann man eine mittlere KorngroBe in Rechnung 
setzen. Sollte die Kornung Unterschiede von GroBenordnungen zeigen, so ist es no t
wendig, fiir Teilmassen iihnlicher KorngroBe den Schmelzverlauf gesondert zu be- 
rechnen. (Sprechsaal Keramik, Glas, Email 66. 145—47. 2/3. 1933. Berlin-Charlotten- 
burg, Teclin. Hochsch.) Schu steriu s .

E. Herlinger und Beck, Uber den Schmclzverlauf chemisch einheitlicher Massen. 
(Vgl. yorst. Ref.) AnschlieBend an friiher aufgestcllte rechner. Zusammenhange zwischen 
KorngroBe u. Schmelzzeit wird fur eine M. m it einer grobkórnigen u. einer sehr fein- 
kornigen (nahezu kolloidalen) Siebfraktion, wie sio techn. hiiulig vorkommt, der Ansatz 
fiir die Berechnung des Schmelzverlaufes gegeben. Der Schmelzyorgang unmittelbar 
nach seinem Beginn wird vorwiegend durch das Schmelzen der kleineren Kórner be
stimmt. Dieses gilt besonders, wenn diese MinimalkorngróBe betrachtlich von den 
anderen KorngroBen abweicht. Die Sinterungszeit ist proportional der KorngroBe. 
(Sprechsaal Keramik, Glas, Email 66. 161—62. 9/3. 1933. Berlin-Charlottenburg, 
Techn. Hochsch.) ŚCHUSTERIUS.

Anti Dahl, Reduzierendes Brennen ton Steinzeug. (Vgl. C. 1933. I. 2157). Vf. 
bespricht den Brennyorgang im elektr. Ofen mit neutraier Atmosphiire. C kann aus 
schon geschlossencn Poren (beginnende Sinterung) nicht mehr herausgebrannt werden u. 
es wird unabhangig von der Ofenatmosph&re eine Blasenbldg. eintreten. Es ist zweifel- 
haft, ob C-haltige Scherben hohere Festigkeit aufweisen. Es ist moglich, ein gesintertes 
Prod. von guter Qualitat auch in neutraier oder nur schwach reduzierender oder oxydie- 
render Atmospharc zu erhalten, u. sei es yielleicht m it geringer Temp.-Steigerung. Es 
wird die Verwendung yon eisenhaltigen Tonen u. das Brennen in Gaskammerófen fiir die 
Priifung des in  der Uberschrift aufgeworfenen Problems empfohlen. (Tonind.-Ztg. 57. 
323—24. 1933. Keram. Rdsch. Kunstkeramik, Feinkeramik, Glas, Email 41. 158 
bis 160. Sc h u ster iu s .

E. Motschmann, Verfarbungen und Ausbliihungen an Kaclieln. Bei den Aus- 
witterungen, die ais mehr oder minder farbige Ausschlage unter der Glasur erscheinen 
oder auch durch Haarrisse nach auBen treten, handelt es sich hauptsaclilich um 1. 
schwefelsaure Salze oder Verbb. der Mo-, V- oder Cr-Saure, die entweder in der Kaehel 
enthalten sind oder ihr yon auBen zugefiilirt werden. Es wird eine Reihe von Quellen an- 
gegeben, die fiir die Einschleppung solcher Salze yerantwortlich zu machen sind; z. B. 
Gipsgeh. oder Schwefelkiesgeh. des Arbeitstons, FeS2 wird beim fcuchten Lagern oxy- 
diert, S-haltige Dampfe beim Anheizen der Ofen, Gips aus den Gipsformen. Verff. 
zur Best. der Schwefel- u. der Yanadinsaure in Tonen werden angegeben. Is t H2S04 
im Ton oder im W. yorhanden, so muB diese durch BaCU oder BaC03 beim Anmachen 
unschadlich gemacht werden. Bei setzfertigen Kacheln ist das Eintauchen in eine 
Salzlsg. zu empfehlen. Auf geeignete Brandfuhrung bei S-haltigem Brennmaterial, 
besonders zwischen 300 u. 600°, wo das Aufnahmemaximum fiir S-haltige Brenngase 
liegt, ^vird hingewiesen. (Keram. Rdsch. Kunstkeramik, Feinkeramik, Glas, Email 41. 
185—87. 13/4. 1933. Munchen.) Schusterius .

Kurt Walz, Festigkeit und Dichtigkeit des Betons. Die W.-Durchlassigkeit von 
Beton wurde am kleinsten bei einem AusbreitmaB des weichen Betons von etwa 35 cm. 
Die spezif. Durchlassigkeit yon GuBbeton ist immer gróBer im Vergleich zu sonst 
gleich aufgebautem weichem Beton. (Beton u. Eisen 32. 97—99. 20/3. 1933. S tuttgart, 
Materialpriifungsanst. d. Techn. Hochsch.) E lsner v . Gronow .

— , Ober die Abbindewdrme ton Beton. Mógliehkeilen ihrer Beeinflussung. Zu- 
sammenstellung bekannter Tatsachen. (Tonind.-Ztg. 57. 298—300. 27/3.1933.) E. v. G r.
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Th. Goldschmidt Akt.-Ges., Essen, Herstellung von bleiludtigen Gldsern, Emaillen 
und dergleichen. Das Verf. des H auptpątents wird dahin abgeandert, daB das Pb- 
Oxyd, die Pb-Glatte oder die K-Verbb. durch Pb-Silicate oder Pb—K-Silicate, die 
durch Schmelzen liergestellt worden sind, ersetzt werden. Vgl. E . P. 378844; C. 1932-
II. 3459. (E. P. 384 538 vom 25/4. 1932, ausg. 29/12. 1932. D. Prior. 28/9. 1931. 
Ziis. zu E. P. 383 I8B; C. 1933. I. 1188.) M. F. Mu ller .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Geńil, insbeśondere Schleif- 
oder Polierslein, aus Aluminiumoxyd. Reines, beispielsweise gegliihtes Aluminiumoxyd 
wird m it ycrdiinnter Saure, z. B. Salzsiiure, zu einer Pastę verriihrt, dann geformt u. 
einer Temp. von weniger ais 1600° ausgesetzt. Die fertigen Korper haben ein Porenvol. 
von etwa 6—15% (hierzu vgl. auch E. P. 382 071; C. 1933. I. 501). (F. P. 741649 
vom 31/8. 1932, ausg. 16/2. 1933. D. Prior. 9/9. 1931.) H ein rich s

Deutsche Carborundum-Werke G. m. b. H., Dusseldorf-Reisholz, Verfahren 
und Yorriclitung zum Herstellen feuerfester Gegenstandc, insbesondere von Schmehtiegeln 
m it parallel zueinander liegenden Masseschichten, dad. gek., daB die Teile von aus- 
gesprochen flockiger Beschaffenheit enthaltende Mischung in einer Form so geschiittelt 
wird, daB die Wandungen des Gegenstandes in der Sehuttelrichtung liegen u. sich 
die floekigen Teile rechtwinklig zu der Wandungsoberflache einstellen. — Die Schmelz- 
tiegel besitzen bei hoher Diehtigkeit groBe Warmedurchlassigkeit. (D. R. P. 570 245 
KI. 31a vom 13/6. 1930, ausg. 13/2. 1933.) Geisz l e r .

Felix Singer, Berlin, Korrosionsbestandiges Materiał fiir Aluminiumschmelzofen,
1. dad. gek., daB es hinsichtlich seiner Zus. in dem Dreistoffsj'stem BaO—A120 3—S i02 
liegt u. die Mcnge des BaO 31—51%, A120 3 17—37%> SiO, 22—42% betragt. —
2. dad. gek., daB in dem Dreistoffsystem BaO—A120 3—S i02 das BaO ganz oder teil-
weise durch molekulare Mengen von SrO ersetzt ist. — In  m it dem Materiał gefiitterten 
Ofen erschmolzenes Al bzw. Legierungen des Al lassen sich nach dem Erkalten leicht 
herauslosen u. sind frei von aus dem F utter stammenden Verunreinigungen. (D. R. P.
573 030 KI. 80b vom 21/3: 1928, ausg. .27/3. 1932.) K u h l in g .

Leichtbaustoff-G. m. b. H. (Erfinder: Theodor Pohl), Frankfurt a. M., Her- 
slellung von porós-blasigen Massen und Gegenstanden durch Zusatz von gasentwickeln- 
den Stoffen zu abbindungsfahigen Massen, wie Zement, Gips u. dgl., oder yon Ge- 
mengen yon solchen m it nicht abbindenden Stoffen, wie feuerfesten, schalldampfen- 
den, wiirmeisolierenden Stoffen u. dgl., dad. gek., daB den Stoffen akt. 0 2 ent- 
bindende Verbb. einyerleibt werden u. durch Ggw. yon die Gasabgabe bewirkenden 
oder fórdernden Zersetzungskatalysatoren die Entw. des 0 2 geregelt wird. — Zweek- 
niaBig fiigt man noch Stoffe, wie Seifenlsg., Saponin, Leim u. dgl., welehe die 
Stabilisierung der Gasblasen begiinstigen, u. yorteilhaft geringe Mengen yon Alkali 
oder NH3 z u .  (D. R. P. 572 259 KI. 80b vom 29/10. 1929, ausg. 13/3. 1933.) K u h l .

Ludwig Kern, Webster, V. St. A., Porige Formlinge. Quarz oder andere kiesel- 
saurereiehe krystallin. Rohstoffe werden auf 1300—1500° erhitzt, abgeschreckt, ge- 
pulyert, m it 0,5—10% Brennstoff gemischt, m it HC1, einer Chlorid-, z. 13. Magnesium- 
ehloridlsg. oder einer Alkalilsg. zum formbaren Brei angeriihrt, gestaltet u. allmahlich
auf eine etwas unterhalb des F. des S i02 liegende Temp., z. B. 1500°, erhitzt. Dio
Erzeugnisse sind porig, bart, fest u. siiurebestandig. (A. P. 1898 839 vom 18/6.
1930, ausg. 21/2. 1933.) K u h l in g .

Robert Eisler, Prag, Poróse Isolierhórper. Bei der Herst. der Isolierkórper aus 
bekannten Rohstoffen, wie Zement, SiO.,, Gips, Mg-Carbonaten u. Asbest werden m it 
W. nicht mischbare Emulgierungsmittel zugesetzt. Man gibt z. B. zu einem Gemisch 
von 85 Teilen bas. Mg-Carbonat u. 15 Teilen Asbest, 10 Teile einer 2 Teile Paraffin ent- 
lialtenden Emulsion; nach Formen u. Trocknen wird dieM. in einer weniger ais 21% O, 
enthaltenden Atmosphare auf 80° erwarmt. (Tschechosl. P. 38 584 vom 23/12. 1929j 
ausg. 10/1. 1932.) Sch o n feld .

VII. Agrikulturchemie. Dungemittel. Boden.
Tadeusz Blok, Der Einflup der Kulturpflanzen, der Mineraldiingung und der 

Aciditat auf das Verhalłnis O/N im  Boden und auf die Zusammensetzung des Boden- 
humus. Die mit 12 Pflanzen u. den ublichen 4 Dungungsarten durchgefuhrten Verss. 
auf einem P-reichen, K-armen LoBboden m it ph =  5—7 zeigen keinen EinfluB der 
Pflanzenarten, der Diingung u. der Aciditat auf das C/N-Verhaltnis (9,6: 1) im Boden. 
Die Hypothese yon W a k sm a N (C. 1930. II. 3628) iiber das Gleichgewicht des C/N-



1933. I. HVII. A g r ik u l t u r c h e m ie . D&n g e h it t e l . B o d e n . 3485

Verhiiltnisses wird bcstatigt. Der N-Geh. eines Bodens gibt einen Anhaltspunkt fur 
den Humusgeh. bei benachbarten Boden desselben Typs. Auch auf den Geh. an organ. 
N-Verbb. u. den Lignin-Humuskomplex zeigen dio genannten Faktoren keinon EinfluB, 
wohl aber auf den Bzl.-A.-Extrakt, der durch Hulsenfriichte, saure Rk. u. Mineral- 
diingung angereiehert wird. Riibenanbau yermindert den Geh. an Hemicelluloso im 
Bodenhumus. Saure Bodenrk. begiinstigt Hemicellulose u. Cellulose, u. auch Mineral- 
diingung erhóht den Hemicellulosegeh. im Bodenhumus. (Roczniki Nauk rolniczych i 
leśnych 29. 271—88. 1933. Krakau, Univ., Inst. f. Acker- u. Pflanzenbau.) R. K. Mu.

Harold L. Colby, Salzaufnahme der franzosischen Pflaume in  Wasserkultur wahrend 
der Vegetationspcriode. K-, Mg- u. P-Mangel senkten bei 1—2-jahrigen Pflanzen die 
N-Aufnahme betrachtlieh, weniger Sulfatmangel. Mangel an Ca verhindertc das Wurzel- 
wachstum yollig. Wenn nur wenig Ca gegeben wurde, wurde wenig N  aufgenommen, 
gleichzeitig tra t Schadigung der Wurzelspitzen ein. Vorher gut m it Ca yersorgte 
Wurzeln leben in Ca-freier Lsg. langer ais yorlier sehlecht mit Ca yersorgte. Dio gesamte 
Phosphataufnahme wahrend der Vegetationsperiodo wurde durch Mg-Mangel starker 
herabgesetzt ais durch K- oder S-Mangel. Ca-Mangel verhindert jedo Ionenaufnahme. 
Das ersto Maximum der N-Aufnahme wurde Endo Juni, das zweite Ende Oktober 
beobachtet, nach diesem ein starker Abfall. Dasselbc galt fiir dio K-Aufnahme. Es 
wurde eine Beeinflussung der N- u. K-Aufnahmo durch Temp. (u. viełleicht Licht- 
intensitat) gefunden. (Plant Physiol. 8. 1—34. Jan. 1933. Univ. of California, Berkeley, 
California.) LlNSER.

L. Ravaz, Der Mellau. Sammelbericht iiber Hiiufigkeit des Vork. der Rebkrank- 
lieit. Bericht uber Cu-Verbb. ais Bekiimpfungs- u. Yorbeugungsmittel. (ProgrSs agric. 
yitieole 99 (50). 173—81. 221—27. 1933.) Grim m e .

P. Ballar, Milteilungen uber den Meltau. Erfahrungen m it der Bekampfung. 
(Progrós agric. yitieole 99 (50). 304—07. 26/3. 1933.) Grim m e .

H. Faes, M. Staehelin und P. Bovey, Die Bekampfung der Obstbaumparasiten, 
Insekten und Pilze in  den Jahren 1930 und 1931. Dio Winterbespritzung ist vor allem 
wirksam bei der Vernichtung von Moosen u. Fleehten, Birnblattgałlmilbcn u. Frost- 
spannereiern. Die Friihjahrs- u. Sommerbekampfung erstreckt sich hauptsachlich auf 
Schorf, SchrotschuBkrankheit, Stachelbeermeltau. Ais Spritzmittel kommen Carboli- 
neum u. Schwefelkalkbriihe in Frage. Gegen den Bliitenstecher an Johannis- u. Erd- 
beeren erwies sich 10°/oig. Pyretherseifenlsg., gegen die Eiablage der Maikśifcr Feld- 
bestreuung m it Rohnaphthahn wirksam. (Łandwirtsch. Jb . Schwreiz. 47- 17—74
1933. Lausamie.) Grim m e.

G. Adolf Manninger und Lajos Csiba, Arsen ais wirksames Bekdmpfungsmiltel 
der Rubenriissler. Durch ausgedehnte Freiland-, Kisten- u. Treibhausyerss. wurde 
festgestellt, daB As-Praparate (Arsola, Darsin) gegen Riibenriissler yiel wirksainer 
sind ais BaCl2. (Mezógazdas4gi-Kutatasok 6. 81— 101. Marz 1933.) S a i le r .

A.-W. Knapp, Die Kakaomotte. Gegcniiber Passmore (C. 1933. I. 998) werden 
an Stelle der HCN-Begasung ein hygien. Aufspeichern oder leichte Erhitzung (5 Min. 65°) 
ais unbedenklieher empfohlen. (Buli. officiel Office int. Fabricants Chocolat Cacao 2. 
375—80. 1932.) _ _ Groszfeld .

S. Dratschew und R. Kalaschnikowa, Die Kónserwerung von Wasserproben 
und Wassercxtraklen des Bodens. (Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimit
scheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 677—83. 1932. — C. 1932. 
I. 2074.) Sc honfeld .

K. Kruminś, Feldmethoden zur Bestimmung des Timkt ionszu stan des und des Kalk- 
bedarfs. Es werden einfache Fcldmethoden ausgearbeitet, welche die Best. des Kalk- 
bedarfs mittels der hydrolyt. u. der Austauschaciditat sowie des Sattigungsgrades 
gestatten. Hierbei wird die iibliche 1-std. Schiittelzeit auf 10—15 Min. herabgesetzt. 
(Z. Pflanzenemahrg. Diing. Bodenkunde Abt. A. 28. 206—24. 1933. Agrikulturchem. 
Lab. d. Lettland. Univ.) W. Schultze.

W. H. Pierre und G. G. Pohlman, Vorlaufige Untersuchungen iiber den ab- 
gelrennten Pflanzensaft und die Beziehung, welche zwischen der Zusammensetzung des 
Saftes und der der Bodenlosung besteht. Der Saft der grtinen Maispflanze enthielt etwa 
0,37% feste Bestandteile, wovon etwa lj3 in anorgan. Form vorlag. Die Konz. der 
Kieselsaure im Saft betrug 0,025%, die desCalciums 0,008% u. die derChloride 0,009%, 
wrahrend der Nitratgeh. zwischen 0—0,034% schwankte. Der Si02- u. P 20 5-Geh. im 
Saft lag etwas hoher ais in der Bodenlsg., umgekehrt war der Geh. des Saftes an Cl u. 
CaO betrachtlich niedriger ais in der Bodenlsg. Die pn-Werte der Pflanzensafte von
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Mais, Sorghum u. Sudangras yariierten zwischen Ph =  4,4—4,8. Die yerschiedenen 
Bodenaciditiiten hatten liieraul keinen EinfluB. (J. Amer. Soc. Agron. 25. 144—60. 
Febr. 1933. Morgantown, West Virginia Agrieult. Experim. Stat.) W. SCHULTZE.

Cr. G. P ohhnan  und W . H. Pierre, Die Phospliorkonzentralion im  abgelrennlen 
Pflanzensafl von Mais ais Maflslab fu r  die pflanzenzugangliche Pliosphorrncnge des 
Bodens. (Vgl. vorst. Ref.) Die P ,0 5-Best. im Saft der Maispflanze kann fiir die Best. 
der P=0;-Bediirftigkeit des Bodens ausgewertet werden. Die im Pflanzensaft fest- 
gestellten P20 5-Mcngcn schwankten zwischen 0,0062—0,0602°/o u. zeigten gute Ober- 
einstimmung m it den nach der Methode Truog  bestimmten P 20 5-Werten der Bodenlsg. 
(.1. Amer. Soc. Agron. 25. 160—71. Febr. 1933. Morgantown, West Yirginia Agrieult. 
Experim. Stat.) W. Schultze .

O. Gaudin, Bemerkungen uber Pyrctlirine. Hinweis auf das Prufungsverf. des Vf. 
(vgl. C. 1 9 3 2 .1. 3208). Entgegnung an Ch ev a lier  (C. 1933. I. 997). (Ann. Falsifieat. 
Fraudes 26. 26—28. Jan. 1933.) Gro szfeld .

A. Boake Roberts & Co. Ltd. und Michael Francis Carroll, London, Diinge- 
miłtel. Bei dem Verf. gemiiB dem H auptpatent werden an Stelle der zur Oxydation 
der Brennstoffe yerwendeten HNOs Gemische von N itraten u. anderen Mineralsauren 
yerwendet, yorzugsweise Gemische von N aN 03 u. H.SO,, oder N aH S04. (E. P. 388 134 
vom 18/11. 1931, ausg. 16/3. 1933. Zus. zu E. P. 381 890; C. 1932. I. 1705.) K u h l in g .

Chemische Fabrik Ludwig Meyer, Mainz (Erfinder: Willy Hessler, Mainz), 
Saatgulbeizc, dad. gck., daB die Schwermetallsalze, besonders die Quecl«ilber- u. die 
Wismutsalze, des 8-Oxychinolins ais wirksame Mittel yerwendet werden. Beispiele: 
Dichloro-8-oxychinoloniummercurichlorid, Trichlorodi-8-oxychinoloniumbismutisulfat 
oder Kupfer-8-oxychinolat. (D. R. P. 572126 KI. 451 vom 20/9. 1930, <ausg. 14/3.
1933.) Grager .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Adolf Stein- 
dorff, Kaspar Pfaff, Frankfurt a. M.-Hóchst, u. Paul Igler, Hocbheim a. M.), Saatgut- 
Irockenbeizmiłtel zur Bekampfung des Weizensteinbrandes, dad. gek., daB wasserunl. 
bzw. wasserschwerl. Cu-Salze in Mischung m it Kupferammoniakyerbb. bzw. mit 
Kupferammoniumdoppelsalzen u. gegebenenfalls m it inerten Korpern yerwendet 
werden. Z. B. Kupfercarbonat oder Kupferoxychlorid m it Kupferammonsulfat. 
(D. R. P. 573 517 KI. 451 vom 16/12. 1925, ausg. 1/4. 1933.) Grager .

Alexander Wacker Gesellschaft fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H., 
Munchen, Verfahrcn zur Herstellung eines Mittels zum Schulze von Pflanzen gegen Wild- 
verbi[i, dad. gek., daB Tragerstoffe, z. B. Kreide, Ton, Kieselgur, zuerst mit Teer im- 
pragniert u. dann m it wasserl. Emulgiermitteln, z. B. Sulfitzellstoffablauge oder Lignin- 
sulfosaure, yermischt werden. Mit W. verd. u. dann auf die Pflanzen aufgestrichen 
oder aufgespritzt, bildet das Mittel einen an den Baumstammen festhaftenden u. 
wetterbestandigen Belag. der die Biiume vor WildverbiB schutzt, ohne sio zu be- 
schadigen. (D. R. P. 571414 KI. 451 yom 24/10. 1931, ausg. 28/2. 1933.) Gr a g er .

Chemische Werke vorm. H. & E. Albert, Wiesbaden-Biebrich (Erfinder: 
James Konig und Ferdinand Bornemann, Wiesbaden-Biebrich), Yerfahren zur 
Unkrautbekiimpfung, gek. durch die Verwendung von Schwermetall-Silicofluoriden, 
besonders der Silicofluoride des Fe, des Cu u. des Zn fiir sich in Lsg. oder zusammen 
m it anderen an sich bekannten Streckmitteln. Dio Mittel kónnen auch krystallisiert
u. gemahlen ais streufahiges Pulver in feinstverteilter Form yerwendet werden. 
(D. R. P. 572 101 KI. 451 vom 17/4. 1932, ausg. 10/3. 1933.) Grager .

VIII. Metallurgie. Metallograpliie. Metallverarbeitung.
K. Schaum, Ph. Siedler und E. Wagner, Hydrolyse und Dissoziation der Xan- 

thate. Die ais Sammler in der Flotationspraxis yiel venvandten Alkalixanthogenate 
der aliphat. u. cycl. Alkohole werden in so kleinen Mengen benótigt, daB eine weit- 
gehende Dissoziation der Molekule u. eino Ionenadsorption (der Xanthationen an 
Metallatome des PbS-, CuS-Gitters usw.) angenommen werden kann. Zur Sicherung 
dieser Auffassung sollten Dissoziationsmessungen dienen. — Da Xanthogensaure 
etwa 60 mai so stark wie C03H2 ist u. zwischen Mono- u. Dichloressigsaure steht, ist 
eine Hydrolyse ihrer Alkalisalze prakt. ausgeschlossen. Auch ein Zerfall in CS2 u. 
Alkohol konunt bei frischen Lsgg. nicht in Frage, wie mittels der dilatometr. Methode 
yon KOELICHEN (Z. physik. Chem. 33. 12S [1900]. 171 ff.), dereń Anwendung nach
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cingehcndor Diskussion ais zulassig crkannt wird, gezeigt werden konnte. Da wedor 
eine „Salzhydrolyso“ , noch eine „Zcrfallshydrolyso" zu erwarten ist, konnto dic Disso- 
ziationsmessung m it der KoHLRAUSCHschen Leitfakigkeitsapparatur bedenkenlos 
ausgefiihrt werden. Es zeigte sich hicrbei, daB in den bei der Aufbcreitung vor- 
kommenden Konzz. (1—2 -10_1 Mol./l) eine prakt. vollstandigo Dissoziation yorliegt. 
Aus don Verss. wird geschlossen, daB die Wrkg. der X anthate bei der Erzflotation auf 
einer Ionenadsorption beruht. (Kolloid-Z. 58. 341—48. 1932. GieBen, Phys.-ehem. 
Inst. d. Univ. u. Flotationsabt. d. I. G.) G u r ia n .-

B. Bogitch, Uber das Abbrennen von Sulfiden, besonders der des NicJcels. Dio sulfid- 
haltige Schlacke fiingt erst merklich zu oxydieren an, wenn dio Dampfspannung des
S einen bestimmten W ert crreicht hat, der aber Tempp. naho des F. der Schlacke 
entspricht. Andrerseits soli der S-Geh. nach dem Abbrennen 0,02—0,01% nicht iiber- 
steigen. Verss. ergaben, daB der S-Geh. der zuriickbleibenden Sulfide m it Fortschreiten 
des Abbrennens ansteigt, ein Maximum von 27% erreicht, dem etwa dio Verb. Ni3S2 
entspricht, u. dann absinkt. Dieser Abfall des S-Geh. hat eine Erniedrigung der 
Oxydationsgeschwindigkeit zur Folgę. Die Anderung des S-Geh. yollzieht sich nach 

' folgendcm Schema: NimS„ +  S 02 NiO - f  Ni^S,, wobei qjp  >  n/m  ist. Bei Tenipp. 
unterhalb 1000° yerlauft die Bk. von links nach rcchts, der S-Geb. steigt, oberhalb 
1000° von rechts nach links, ein geringerer S-Geh. stellt sich cin. Dio sieli daraus er- 
gobende giinstigste Methode des Abbrennens wird skizziert. (C. B. hebd. Sóances 
Acad. Sci. 196. 7 8 2 - 84. 13/3. 1933.) G o ld b ac h .

R. H. Canfield, Innere Reibung in Eisen und Eisenlegiehingen. Es wird eine 
Apparatur zur Best. der Energie, die bei wechselnden Torsionsspannungen von einem 
Materiał bei elast. Beanspruchung aufgenommen wird, beschrieben. Die Vers.-Ergeb- 
nisse werden in einem Diagramm so, aufgetragen, daB ais Ordinatc die halbe Breitc 
der elast. Hysteresisschleife, ais Abszisse die angelegte Spannung aufgetragen werden. 
Es zeigt sich, daB die Form der Kurven abliangig ist von dem Baumgitter des be- 
treffenden Metalls, ferner von der KorngróBe, von der GroBo der interkrystallinen 
Spannungen, von dem Grad der piast. Dehnung u. von der Oberflachenbeschaffenheit 
der Probe. Die Unterss. werden in der Hauptsache an Armcoeiscn durchgefiihrt, er- 
ganzend werden aber auch Verss. an einigen niedrig gekohlten u. einigen legierten 
Stahlen durchgefiihrt. Zum SchluB werden einige Werte fiir den Koeff. der inneren 
Beibung fiir versckiedene Stahlsorten tabellar. zusammengestellt. (Trans. Amer. Soc. 
Steel Treat. 20. 549—76. Dez. 1932. Bellevue, Anacostia, D. C. Div. Pliys. Met., Noval 
Bes. Lab.) E d en s .

Friedrich Korber und Heinrich Ploum, Uber dic Aufnahme des Wassersloffs 
durch Eisen. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 39. 252—55. April 1933. Dussel
dorf, Kaiser-Wilh.-Inst. — C. 1932. II. 3774.) B. K. Muller .

Perrin, Neue Verfahren vi der Metallurgie. Der Zweek der beschriebenen Verss. 
war, die Bkk. zwischen Eisenbad u. Sehlacko durch intensivere Beruhrung beider zu 
boschleunigen, durch besondero Verff. der Desoxydation dio Einschliisse im Stahl 
zu yermindern u. hierfiir geeignete Schlacken zu finden. Dio Verss. wurden im Botriobe 
durchgefiihrt. Zur Beschleunigung der Entphosphorungs-Bkk. wurden Stahlohargen 
m it noch relativ hohen P-Gelih. in einer Pfanne zur Bk. m it einer Schlacke gebracht, 
die 3—10% Si02, 60—65% CaO, 20—35% FeO u. Flusspat enthielt. Hierbei wurde 
durch EingieBen des Stahles aus groBer Hóho u. in starkom Strahl eine gute Einul- 
gierung der Schlacke angestrebt. Die Entphosphorung konnte so in auBerordentlieh 
kurzer Zeit bis zu Gehh. von 0,007% P heruntergebracht werden. Gleichartige Verss. 
wurden zur Desoxydation des so yorbehandelten Stahls untornommen. Es wurden 
verschicdeno Schlackenzuss. auf ihro Brauchbarkeit hinsichtlich der Viseositat, des
F. u. der KorrosivitaŁ gegeniibcr dem Ofen- u. Pfannenfutter untersucht. Alsdann 
wurde m it einer Schlacke, die 70% Si02, 25%  Na20 ,  5%  CaO enthielt, gearboitet. 
Dio Desoxydation war stark von der guten Durchmischung yon Stahl u. Schlacke, 
sowie von der Sehlackenmenge abhangig. Es werden Beispiele angefiihrt, die eine 
Herabminderung des 0 2-Geh. von ca. 0,06 bis zu 0,012% 0 2 zeigen. (Bov. Metallurgie 
30. 1—10. Jan. 1933.) W e n tr u p .

Heihachi Kamura, Eigcnschaflen von Eisen, das durch das Wasserstoffreduktions- 
verfahren hergestellt wird. Es wird iiber die Bed. der verschiedensten Eisonerze durch 
H 2 berichtet, wobei die chem. u. physikal. Eigg. des erzeugten Eisenschwamms unter
sucht werden. Ferner wird der Eisenschwamm umgeschmolzen u. geschmiedet, danach 
auf Festigkeits-, Kerbzahigkcitseigg. u. auf elektr. Leitfahigkeit untersucht. Es zeigt
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sich, daB die Rcduktionsfiihigkeit durch H2 fiir verschicdeno Erzo verschieden ist. Je 
dichter ein Erz ist, um so sehwerer laBt es sich reduzieren. Besonders Magnetitsande 
sind sehr schwcr zu reduzieren. Beim Umschmelzen von Erzeugnissen, die aus mehr 
ais 95% Eisenschwamm bestehen, treten keine Schwierigkeiten hinsiehtlich Gasentw. 
usw. auf. Bei Verwendung reiner Erzo lassen sich die Verunreinigungen auf weniger 
ais 0,1% halten. — Sind wenig Verunreinigungen im Materiał, so sind Elastizitats- 
grenze u. ZerreiBfestigkeit cbenso groB wic bei Armcoeisen oder hochwertigem schwcd. 
Eisen, wahrend die Dehnungswerto hoher ausfallen u. insbesondere die Kerbzahigkeits- 
werto sehr gut sind. P  erhoht die Elastizitatsgrenze u. Zugfestigkeit, vermindert aber 
die Dehnung u. besonders die Kerbzahigkeit. Dio Harto des durch H,-Red. erzeugten 
Materials betragt bei groBer Reinheit etwa 70 Brinelleinheiten. SchlieBlich wird fest- 
gestellt, daB die P-Red. wesentlich geringer ist ais die Rod. der Eisenoxydc. (Trans, 
electrochcm. Soc. 62. 14 Seiten. 1932. Fukuoka-Ken, Japan, Met. Dept., Meiji Coli.

— , Phosphor in niedriggekohltem Giifleisen. Der EinfluB des P-Geh. im GuB- 
eisen mit niedrigeren C-Gehh. auf VergieBbarkeit, Porositat u. Festigkeitseigg. wird 
diskutiert. (Foundry Trado J . 48 . 177—78. 9/3. 1933.) WENTRUP.

Alfonz Nahoczky, Uber die Eigenschaften des manganlegierten Gufieisens. Verss. 
m it Temper- u. GuBeisen von 0,4 bis 10,7% Mn-Geh. Festigkeitseigg., Makro- u. 
Mikrogefiigo im GuBzustand sowio nach verschiedener Gluhbehandlung (Luft- u. W.- 
Abkiihlung). (Banyaszati kohaszati Lapok 66. 105—11. 129—38. 17/3. 1933. Sopron 
[Ungarn], Berg- u. liuttenmann. Hochsch.) S a il e r .

F. W. Meyer, Chromzusalz zum Gufieisen und seine Wirkung. Der EinfluB eines 
Cr-Zusatzes von 0,1—0,38% Cr zu GuBeisen auf die Form der C-Abscheidung u. dio 
H artę wird in Abhangigkeit von der Wandstarke untersucht. Weiterliin werden An- 
gaben iiber die Wrkg. einer kurzeń Warmebehandlung (3 Stdn.) auf dio Hartę des 
Materials gemacht. Schliffbilder erganzen die Ausfuhrungen. (Iron Ago 131 . 392—95. 
9/3. 1933. Rockford, 111.) W e n t r u p .

F. B. Riggan und H. C. AuJderhaar, Einflup von Zirkon au f W eiPeisengattie- 
rungen. Zr-Zusatz (0,0— 1,0% Zr) zu Temperroheisen bewirkt eine Verininderung 
der Harte u. eine giinstige Beeinflussung der Bearbeitbarkeit des getemperten Materials. 
Die Einschliisse werden durch Zr vermindert. (Iron Age 131. 426—27. 16/3. 1933. 
Birmingham, Ala.) WENTRUP.

Arvid Johansson, Feuerung von Martinófen mit Hochofengas und Holzteer. Um 
die Verwendungsmoglichkciten des Holzkohlenteers zu erweitern, wurden Verss. mit 
einer Teerzusatzfeuerung an einem 16 t-JIartinofen unternommen. Der Einbau der 
Teerbrcnncr in die Gaszuge des Ofens u. dio Konstinktion des Tcerinjektors werden 
beschrieben. Die Verss. erstreckten sich Uber 4 Tage. Das Hochofengas (Holzkohlen- 
hoehofen) hatte eine durchschnittliche Zus. von ca. 10% C 02, 27% CO, 4%  H 2. Der 
Tcer hatto einen unteren Heizwert von 7719 kcal. Der Anteil des Teers an der Feuerung 
schwankte zwisehen 102,5— 131,4 kg je t  Stahl. Dor Chargenverlauf war normal, der 
wirtschaftliche Ycrgleich mit dem Hochofen-Generatorgasbetrieb ergibt die Brauch- 
barkeit des neuen Verf. Um eino gute Teerzerstaubung zu erlialten, empfiehlt sich die 
Verwendung von auf ca. 450—500° vorgewarmter Injektionsluft. Hochofengase m it 
iiber 10% CO, diirften aber fiir diese A rt der Feuerung nicht brauchbar sein. Das 
Gas von Elektrohochofen (ca. 55% CO, 23% CO,, 14% H,) kann allein schon fiir 
Martinófen Verwcndung finden, doch empfiehlt es sich zur Verbesserung der Verbrennung
u. WarmeubertragungTeer zuzusetzen. (Jcrnkontorets Ann. 117.123—43.1933.) WENT.

Hubert Juretzek, Die Wiirmebehandlung stahlerner Konstruktionsteila und Werk- 
zeuge mit besonderer Berucksichtigung der Erfordernisse des Bergbaubetriebes. An Hand 
des Eisen-Kohlenstoffschaubildes wird die Warmebehandlung von Stahl (Umkrystalli- 
sation, Hartung) besprochen u. an Beispielen aus dem Bergbaubetrieb erlautert. 
(Schlagel u. Eisen 31. 50—54. 15/3. 1933. Brieg.) W e n t r u p .

Herbert Buchholtz und Hans Biihler, E influp von Anlaptemperatur und -dauer 
a u f die Eigenspawiungen bei der Warmebehandlung von Stahl. An einem Stahl St 50 
m it 0,3% C u. an einem Mn-Si-Stahl m it 0,38% C; 0,43% Si; 1,11% Mn wird durch 
Ausbohrverss. nach G. Sa c h s  an abgeschreckten Zylindern der EinfluB der AnlaBtemp.
u. AnlaBdauer auf die Eigenspannungen untersucht. Es zeigt sich, daB durch Anlassen 
auf 550° diese Eigenspannungen fast restlos beseitigt werden u. zwar schon nach
2—5-std. Anlassen. Bei 300—450° ist der Gleichgewichtszustand auch nach 10-std. 
Anlassen noch nicht erreieht, wahrend bei 150° die gróBtmógliche Entspannung wieder-

Tcchn. Sep.) E d e n s .
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um nach kurzer Zeit erreicht ist. Ais Ursacho dieser Zeitabhśingigkeit wird der vcr- 
schiedenartige Vcrlauf der Zeit-Dehnungskurven boi den betreffenden Tempp. angesehen. 
Weiterhin zeigt sich, daB dio Entspannung m it steigender AnlaBdauer bei 150 mm- 
Zylindorn ahnlich verlauft wie bei 50 mm-Zylinder. Vergiiteto Stahlc weisen auch bei 
gleichen Abkiihłungsbedingungen geringere Warmespannungen auf ais gegliihte Stahlc; 
mit steigender Schubverformungsgrenzc scheinen geringere Warmespannungen zuriick- 
zubleiben. Auswertbaro Beziehungen zwischen der GróBo der Restspannungen u. den 
im Kurzzoitzugvers. ermittelten Festigkeitseigg. konnten nicht festgestellt werden. 
(Arch. Eisonhuttenwes. 6. 247—51. Dez. 1932. Dortmund, Mitt. Forschungsinst. Ver. 
Stahlw. A.-G.) E d e n s .

Herbert Buchholtz und HansBiihler, Ermittlung von Eigenspannungen in Stalil- 
zylindem aus Spannungs-Zeitkurven. (Vgl. vorst. Ref.) An gegliihtcn u. yergiiteten 
50 mm starken Stahlzylindern werden sowohl nach dem Ausbohrverf. von G. S ach s 
ais auch nach R. MAILANDER aus Spannungs-Zeitkurven die Eigenspannungen er- 
m ittelt. Die Unterss. sind an einem sehr reinen Eisen m it 0,025% C, einem Stahl St 50 
mit 0,3% C u. cincm Mn-Si-Stahl mit 1,11% Mn; 0,43% Si, 0,38% C durchgefiihrt. 
Dio nach Ma il a n d e r  berechneten Restspannungen liegen bei allcn Stahlen u. allen 
untersuchten AnlaBtempp. erhcblich iiber den im Ausbohrvers. ermittelten Hoehst- 
spannungen. Aus dem Vergleich der im raumlichen Spannungszustand auftrctenden 
elast. Dehnungen m it don GroBen der bleibenden Dehnung, wio sie bei der Aufnahmo 
von Spannungs-Zeitkurven an ZerrciBstaben ermittelt werden, ist zu schliefien, daB 
die Spannungsverminderung beim Anlassen im raumlichen Spannungszustand in einem 
wesentlich anderen SchrittmaB erfolgt, ais aus dem Verlauf der Spannungs-Zeitkurven 
abgeleitet wird. Das von MAILANDER yorgeschlagene Verf. kann wohl einen qualitativen 
AufschluB iiber dio Móglichkeit der Spannungsverminderung beim Anlassen u. uber 
dio erforderlichen AnlaBtempp. geben, es kann aber nicht die bisher gebrauchlichen 
MeBverff. zur Best. des raumlichen Spannungszustandes ersetzen. (Arch. Eisenhiitten- 
wes. 6. 253—56. Dcz. 1932. Dortmund, Mitt. Forsch.-Inst. Ver. Stahlw. A.-G.) E d e n s .

Donald W. Murphy, Uber das Verhallen von Stahl bei Schmiedetemperaluroi 
hinsichtlich der Zunderverluste. An ycrschiodenen Stahlen wird der EinfluB verschiedener 
Gasatmospharen auf die Yerzunderung bei Tempp. zwischen 1090° u. 1370° unter
sucht. Es zoigt sich, daB dio Verzunderung nur boi geringen Geschwindigkeiten bis 
3 m/Min. von der Gasgeschwindigkcit abhangig ist; ferner daB die Verzunderung mit 
der Zeit zwar an GróBe zunimmt, daB abor die Gesehwindigkeit in S-freien Atmospharen 
m it der Zeit abnimmt. Mit steigender Temp. nehmen die Vcrluste durch Verzunderung 
sohr stark zu, besonders in der Nahe des Schmelzpunktes des Zunders, namlich rd. 
1350°* Bei der Verzunderung in Verbrennungsgasen nimmt dieselbe zu bei Ggw. von 
freiem 0 2 u. ab bei Ggw. von freiem CO iiber 6—8%. Ferner bedingt sehon dio Ggw. 
von 0,1% S 0 2 in den Verbrennungsgasen sehr starkę Yerzunderung. Aus diesen Unterss. 
ergeben sich folgende Richtlinien hinsichtlich der Atmosphare in Schmiedeófen: Freier
0 2 muB auf alle Falle vermicden werden, daher soli ein geringer CO-Geh. in der Ofen- 
atmospharo zugegen sein; die Erwarmungsdauer soli so kurz wie moglich, die Temp. 
moglichst unter 1350° gehalten werden. Die Verwendung S-haltiger Brennstoffe soli 
vermieden werden. (Amer. Gas Ass. Monthly 14- 330—35. 1932.) E d e n s .

— , Entsinterung von Stahlteilen durch Beizen in Schwefel- und Salzsaurelósungen. 
Kurze Besprechung der Theorien iiber dio Entfernung des Sinters u. Gliihspans von 
Stahlwerkstiicken durch Beizen in Sauren, ferner Angaben iiber Beizverff., dio auf der 
Verwendung von H 2S04 u. HC1 ais Beizmittel beruhen, sowie iiber dereń Betricbskosten 
u. Arbeitsbedingungen. (Metallborse 22. 1613—14. 17/12. 1932.) E d e n s .

othmar VOn Keil und Otto Jungwirth, Vergutefesligkeiten in  Abhdngigkeit ver- 
scliiedener Ausgangsgefiige. An 2 Stahlen mit 0,41 bzw. 0,48% C, sowio an einem 
Cr-Stahl m it 1,27% Cr neben 0,48% C u. einem Cr-Ni-Stahl m it 0,66% Cr; 3,45% 
Ni neben 0,33% C wird der EinfluB der Normalgliihung vor der Vergiitung unter
sucht. Es zeigt sich, daB durch Schmiedung bei zu hoher Temp. die Festigkeitseigg. 
verschlechtert werden, wahrend diese Verschlechterung durch eine einfache Ver- 
giitung zum groBten Teil aufgehoben wird, obgleieh das Gefiige die fJberhitzung 
noch erkennen liiBt. Durch eine Normalgliihung vor der Vergiitung werden die 
yerbleibenden geringen Unterschiede noch ausgeglichen. AnlaBverss. bei yerschieden 
vorbehandeltem Stahl zeigen, daB bei grobem Ausgangskorn der AnlaBvorgang bei 
tieferen Tempp. ein tritt ais bei feinerem Korn. (Stahl u. Eisen 52. 1221—23. 
8/12. 1932. Leoben u. Kapfenberg.) E d e n s .
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R. J. Sarjant, Einige Malerialeigenschaften aus der Ofenpraxis. Es werden einigo 
Legierungsstahle, insbesondere solche mit hohem Cr- u. Ni-Geh. auf ihre mechan. Eigg. 
u. ihre Feuerbestandigkeit in Ofengasen im Hinbliok auf ihre Verwendung fiir Arma- 
turen an keram. Ofen untersucht. Die Warmeverhaltnisse an metali. Luftvorwarmern 
u. die Warmespeieherung in Ofenwandungen werden an Hand von zahlreichen Daten 
diskutiert. (Trans, ceram. Soc. 32. 113—40. Marz 1933.) Sc h u s t e r iu s .

A. Portevin, Oegen chemische Angriffc besłdndige Stalile. (Monit. Produits chim. 
14. Nr. 163. 3— 9. 15/10. 1932. — C. 1933. I .  294.) E d e n s .

Eduard Houdremont und Hubert Bennek, Federstahle. Die Zus. der gebrauch- 
lichen Federstahle, ihre Herst., ihr Verh. bei der Warmformgebung sowie die Vergiitung 
der nichtlegiertcn u. legierten Stiihle, insbesondere hinsichtlich HarteriB- u. Uber- 
hitzungsempfindlichkeit, werden besprochen. Weiterhin wird auf dio stat. u. dynam. 
Eigg. der verschiedenen Stiihle eingegangen, w^obei insbesondere die Schwingungs- 
festigkeit am polierten Stab u. der EinfluB der Walzliaut hierauf naher untersucht 
werden. Dic bisher yorliegenden Ergebnisse lassen eine gewisse Mindestdauerfestigkeit 
fiir die yerschiedcnen Beanspruchungsmoglichkeiten erkennen, die die Angabe von 
Richtzahlen fiir die prakt. Berechnung von Federn ermoglicht. Auf dio Verwertungs- 
móglichkeit der beim Schwingungsvers. erhaltenen Ergebnisse fiir die Berechnung von 
Federn wird hingewiesen. SchlieBlich werden noch kurz die Abnahmevorscliriften 
crortert. (Stahl u. Eisen 52. 653—62. 1932. Essen.) E d e n s .

J. J. Kanter und H. W. Maack, Anfordemngen an Materialien fiir Venlile und 
Fittings, die bei Hochtemperalur- und Hoclidruckanlagen Verwendung finden. Angaben 
iiber die kennzeichnenden Eigg. von Eisen- u. Stahlsorten, die fiir Vcntilo u. Fittings 
Verwendung finden, die hohen Tempp. u. hohen Drucken ausgesetzt sind. Weiter 
werden die Gesichtspunkte besprochen, die fiir dio Auswahl der Werkstoffe fiir dio 
jeweiligon Zwecke maBgebend sind. (Oil Gas J . 31. Nr. 23. 13—14. 16. 27/10. 1932. 
Crano Co.) E d e n s .

U. S. Bureau of Standards, iiber den Widersland von Matrizen aus Vanadin- 
stahl gegen die Abnutzung durcli plaslisćhe Zundkerzen-Porzellanmassen. Die Unterss. 
ergeben, daB die Abnutzung der Matrizen m it steigendem Stempeldruck starker zu- 
nimmt bei grobkornigen ais bei feinkórnigen Porzellanmassen. (J. Franklin Inst. 214.
475. 1932.) E d e n s .

M. von Schwarz und O. Summa, Untersuclmngen uber Ausliartungserscheinungen 
bei Britanniameta.il. E g e b e r g  u . S m ith  (C. 1929. II. 2821) fanden bei einer Legierung 
von 91%  Sn, 7%  Sb u. 2%  Cu, daB Kaltwalzen nach kurzem Anstieg durch Ver- 
festigung eine m it steigendem Walzgrad sinkende Brinellharte hervorruft. Erhitzen 
bei 100° u. 200° wahrend 60 u. 90 Min. u. langsame Luftabkuhlung brachtcn bei 
niedrigem Walzgrad weiteres Absinken der Harto, bei 40—50% Walzgrad gleichbleibendo 
H artę u. bei noch hóherem Walzgrad Steigerung der Hartę. Sio erklarten den Vorgang 
durch eino Cu-Sn-Yerb. Dieser spróde Bestandteil soli beim Kaltwcrden fein verteilt 
werden u. die Harto absinken lassen, beim Erhitzen sich jedoch in Sn auflosen u. Hartc- 
steigerung hervorrufen. Dio vorliegende Unters. wird an Cu-freien Legierungen aus 
92%  Sn u. 8%  Sb durchgefiihrt. Die róntgcnograph. Unters. ergab das alleinige Vor- 
handensein der Verb. SnSb. Die Legierung zeigte aber genau dieselben Hiirteerschei- 
nungen. Daraus wird gefolgert, daB der Wiedcreintritt der Hiirte in  einem Auftreton 
der Sn-Sb-Verb. zu suchen ist, das jedoch erst dann eintritt, wenn die Knetung des 
Werkstoffs ein gewisses MaB iibcrschritten hat. (Z. Metallkundo 25. 95—97. April 
1933. Miinchen.) G o ld b a c h .

— , Die Spazialbronzen. K rit. Zusammenstellung der chem. Zus. von Spezial- 
bronzen unter Beschriinkung auf die Metallegierungen, die aus kaufmann. oder techn. 
Griinden m it charakterist. Namen versehen sind. (Metallbórse 23. 279—80. 317— 18. 
11/3. 1933.) Go l d b a c h .

Fr. RuB, Elektrische Ofen zum Schmclzen von Aluminium. Nach einigen Be- 
merkungen uber das Schmelzen von Al u. das Einschmelzen von Al-Abfallen werden 
die vom Vf. entwickclten elektr. Schmelzófen hinsichtlich ihrer Konstruktion u. der 
Wirtschaftlichkeit des Betriebes behandelt. (Aluminium 15. Nr. 7. 3—5. 15/4. 1933. 
Koln.) Go l d b a c h .

P. Brenner, F. Sauerwald und W. Gatzek, Die Blasenbildung bei der Warme- 
behandlung aushartbarer Aluminiumlegierungen. E in Beilrag iiber die Wirkung kleiner 
Beimengungen. Die Bedingungen, unter denen sich Blasen bei der Warmebehandlung 
verschiedener aushartbarer Al-Lcgierungen bilden, werden untersucht. Ohne Einw.
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der auBoren Umgebung kommt eine Blasenbldg. nicht zustande. Es sind aber auch 
Stoffe in  der Legierung vorliandcn, die zum Auftreten der Erscheinung notwendig sind. 
Die Legierungskomponenten Si, N u. P  u. besonders ihre Metallverbb. haben das Bo- 
streben, m it dem in Al-Legierungen mehr oder weniger gel. H  ihre H-Verbb. zu bilden. 
Bei hinreichendcr Bildungsgesehwindigkeit wólben diese gasfórmigen H-Verbb. Teile 
der Blechoberflache auf. Bei niedriger Bildungsgesehwindigkeit werden dio sieh langsam 
entwickelnden Gaso abdiffundiert, ohno daB ein ausreiehender Gasdruck entsteht. 
Die Bldg. der H-Verbb. wird dadureh begunstigt, dal3 durch ein auBeres oxydierendes 
Agens eine Depolarisation der entstehenden metali. Bestandteilo der zeifallenden 
Metallverbb. eintritt. Besteht die auBere Umgebung der Probe wahrend der Warme- 
behandlung aus Mitteln, die N oder H abgeben, wie Luft, N, l i  oder Nitrate, so wird 
die Aufnahme von N u. H  u. die Erhóhung der H- u. N-Konz. im Metali von Bedeutung. 
Auch das Eindringen dieser Gase ist auf dio Blasenbldg. von EinfluB. W ird namlich 
durch Sehmirgeln die auBere Oxydhaut der Probe entfertit u. dadureh das Eindringen 
von N u. das Wiedereindringen von H erlcichtert, so kommt es haufig zu verstarkter 
Blasenbldg. Durch ein vorheriges Ausgliihen der Probe im Hochvakuum wird eine 
spatere Blasenbldg. durch die Entfernung des H  verhindert. Dazu wird dio Annahme 
gemacht, daB dio Entweichungsgeschwindigkoit des H  im Hochvakuum wesentlich 
geringer ist ais die Bildungsgesehwindigkeit der Metall-H-Verb. Wegen der hohen 
Entweichungsgeschwindigkeit des H entstehen keino ausreichende Drucke, Blasen treten 
dadureh nicht auf. — Durch Kaltverformung wird die Ausscheidung von Metalloid- 
verbb. begunstigt u. dam it der Rk.-Verlauf beschleunigt. — Vermeidung von Blasen
bldg. ware demnach móglich, wenn an Stelle des iiblichen Salzbades der elektr. Ofen 
fur die Warmebehandlung von Al-Legierungen herangezogen wiirdc. (Z. Motallkundo 
25. 77—80. April 1933. Berlin-Adlershof, Stoffabteilung der DVL u. Breslau, Lehr- 
stuhl fiir Metallkunde an der T. H.) GOLDBACH.

G. Grube und F. Vaupel, Der Einflu/3 der Vorbehandlung au f die meclianisćhen 
Eigenschaften und die elektrische Leitfahigkeit von magnesiumsilicidhaltigem Aluminium. 
Um ein geeignetes Materiał fiir Al-Freileitungen zu finden, wurde untersucht, wie sich 
dio physikal. Eigg. der Leitlegicrung Aldrey (0,61°/o Si, 0,26% Fe, 0,45% Mg, Rost Al) 
durch die A rt der Vorbehandlung andern. Das Auslagern des 1 Stde. bei 550— 560° 
gegliiliten u. darni abgeschreckten Aldreydrahtcs bei Raumtomp. ergab, daB bei einem 
maBigen Anstieg der Festigkeit die elektr. Leitfahigkeit abnimmt. Wird der D raht 
dagegen nach derselben Gliihbehandlung bei 155° etwa 100—120 Stdn. angelassen, 
so betragt die Zugfestigkeit 35 kg/qmm bei einer Dehnung von etwa 10% u. einer 
leitfahigkeit von 32,5 m/Olim-qmm. Dio entsprechenden Werto des kaltgezogenen 
Drahtes ohne nachfolgende Warmebehandlung waren: 31,8 kg/qmm, 4,3% u. 27,Om/ 
Ohm-qmm. Bei der nachsten Yers.-Reihe wurde ein Aldreywalzdraht von 12 mm 0  
1 Stde. bei 550—560° gegliiht, abgeschreckt u. sofort auf 2,8 mm gezogen, darauf 
bei Raumtemp. gealtert. Im Verlauf von 143 Stdn. nimmt hicr die Festigkeit von 
28,0 bis 29,5 kg/qmm, die Dehnung von 2,9—4,2%  zu. Die elektr. Leitfahigkeit halt 
sich nahezu konstant zwischen 27,4 u. 27,8 m/Ohm -qmm. Wird dieser D raht nicht bei 
Raumtemp., sondern bei 155° gealtert, so liegt die Zugfestigkeit bereits nach 1 Stde. 
bei 34,9 kg/qmm, steigt dann bis zu 5 Stdn. auf 35,8 kg/qmm u. nimmt in weiteren 
140 Stdn. auf 26,5 kg/qmm ab. Die Leitfahigkeit steigt von 30,0 nach 7 Stdn. auf 
31.9 u. nach 102 Stdn. auf 33,3 m/Ohm-qmm. Bei der letzten Art der Vorbehandlung 
laBt sich also ein ausgezeichpetcs Leitmaterial erzielen, wenn das Anlassen nach etwa 
8 Stdn. abgebrochen wird. Die Werte fur die Zugfestigkeit sind dann 35,0 kg/qmm, 
fiir dio Dehnung 8,4% u. fiir die elektr. Leitfahigkeit 32 m/Ohm-qmm. (Z. Metall
kunde 25. 84—88. April 1933. Stuttgart, Labor. fur physikal. Chemie u. Elektrochemio 
an der T. H.) G o ld b a c h .

O. Bauer und E. Deiss, Seigerung in einem Silberbloch. Nach dem Erstarrungs- 
schaubild der Ag-Cu-Legierungen scheidet die untersuchte Legierung m it 83,5% Ag 
bei der Erstarrung zunachst Ag-Krystallo aus, das Eutektikum enthalt 71,5% Ag 
u. 28,5% Cu u. erstarrt bei 779°. Bei dem erstarrten Gufiblock zeigte die Analyse 
ein umgekehrtes Verh., das durch die Neigung der Cu-Ag-Legierungen zur umgekehrten 
Blockseigerung erkliirt wird. Gefiigeunterss. u. Analysen der verschiedenen Zonen 
des GuBblocks weisen auf die Schwierigkeiten der Entnahme einer einwandfreien 
Durclischnittsprobe fur die Analyse derartig erstarrter Blócke liin. Anweisungen fiir 
die Umgehung der Schwierigkeiten. (Z. analyt. Chem. 92. 161—65. Marz 1933. Berlin- 
Dahlem, Staatliches Matcrialpriifungsamt.) GOLDBACH.
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Hans Esser und Heinz Cornelius, Uber den Einflufl starker magnetischer Felder 
a u f die Hartung von Metallen und Metallegierungen. Dio von H e r b e r t  (C. 1930. I. 
2302) angestellten Verss. iiber den EinfluB von Rotationen in starken magnet. Folderu 
auf die Hartę von Metallen u. Legierungen sollten nachgepriift werden. Trotz Ein- 
lialtung konstanter Vers.-Bedingungen, besonders bei der Priifung m it dem Pendel- 
hartepriifer nach HERBERT, lieB sich an geharteten 1,18% C-Stahlproben kein EinfluB 
magnet. Felder auf den zeitlichen Harteverlauf des Werkstoffes feststellen. Grund- 
satzlich wird die Frage, ob magnet. Felder auf den Verlauf der TJmlagerungen inncr- 
halb des Krystallgittcrs von EinfluB sind, nicht verneint. Doch scheint dio N atur 
des Feldes wesentlich zu sein. (Metallwirtsch., Metal Iwiss., Metalltcchn. 12. 210— 13. 
14/4. 1933. Aachen, Institu t fiir Eisenhuttenkunde der T. H .) Go l d b a c ii .

F. Kirchdorfer, Die Metall-Schweifi- und Lotmittel. Vf. gibt eine Zusammen-
stellung yon Rezepten fiir FluBmittel zum SchweiBen u. Loten, im einzelnen: SchweiB- 
pulver fiir Stahl u. GrauguB, fiir Cu u. fiir Al, ferner Lótsalze, Lótóle, Lótpasten. (Seifen- 
sieder-Ztg. 60. 59. 73—74. 91—92. 8/2. 1933. Augsburg.) L u d e r .

— , Schiceifien bei niederer Temperatur. Eine kurze tlbersicht iiber das „Linde- 
weld“ -Verf., bei dem weicher Stahl m it einer Flamme geschweiBt wird, die einen t)ber- 
schuB von C2H2 enthalt, wodurch die oborste Schicht des Werkstuckes aufgekohlt 
wird u. leichter schmilzt. Das Verf. ist auch bei Cr-Mo-Stahlen vorteilhaft. (Technik 
Ind. Schweizer Chemiker-Ztg. 16. 21. 28/2. 1933. Ziirich.) L u d e r .

Warren C. Hutchins, Punkt- und NahtscliweiPen von rostfreiem Stahl. Besehreibung 
der Vorteilo einer SchweiBkontrolle (Thyratron), die die Schwierigkeiten beim SchweiBen 
rostfreier Stahle uberwindet. (Electr. Wid. 101. 424—25. 1/4. 1933. General Electric 
Company, Industrial and Engng. Dep.) GOLDBACH.

H. Bohner und H. Bucłiholz, Das autogene Scliweifien von Aluminium und seinen 
Legierungen. Eine Diskussion beider Vff. iiber die Arbeit von BuCHHOLZ (C. 1932. I. 
1709). Hinweis auf dio kornverfeinerndo Wrkg. eines Ti-Zusatzes im Al-SohweiBdraht. 
(Z. Metallkundo 25. 50—52. Febr. 1933. Berlin.) L u d e r .

Freeman Horn, Korrosionsuntersuchungen an Leichtmetallen. Zusammenfassende 
Darst. von Korrosionstheorien, Angriffsarten, Korrosionspriifung. Gekiirzte Wieder- 
gabe der vom I n t e r n a t io n a l e n  P r o p a g a n d a -B u ro  der europaischen Al-Erzeuger 
gesammelten Unterlagen fiir einheithehe Priifmethoden. Wrkg. der Korrosion. E in
fluB der Zus. u. der Vorbehandlung des Werkstoffs auf den Angriff. Mc A d am s Tkeorio 
der Korrosionsermiidung. Verhinderung des Angriffs (Anstriche, metali. t)berziige). 
Korrosion des Mg u. ihre Vermeidung durch Oberflachenbehandlung. (Metal Ind., 
London 42. 173—76. 197—99. 253—54. 3/3. 1933.) Go l d b a c h .

Hans Richter, Dampfkesselkorrosionen und ihre Verhiilung. Verschiedene be- 
schriebene Einrichtungen, durch die die Beseitigung des fiir den Kessel schiidlichcn 
Schlammes ohne groBen Kostenaufwand moglich ist, sind fiir den Kesselbetrieb von 
groBter Wiehtigkeit. Es lassen sich nicht allein Beschadigungen des Kessels vermeidcn, 
sondern auch betrachtliehe Ersparnisse erzielen. Sind bereits Anfressurigen am Kessel 
sichtbar, so muB man an erster Stelle ihr Weiterschreiten Terhuten; die Erhohungen 
mussen weggeschabt u. die frei werdenden Vertiefungen vom Rost gesiiubert werden. Die 
Stellen streicht man dann noch m it einem Gemisch von Graphit u. 01 ein. Das erneutc 
Auftreten von Schlammablagerungen muB durch planmaBiges Entschlammen stets 
yerhindert werden. (Chemiker-Ztg. 57- 241—42. 29/3. 1933.) K a l p e r s .

G. O. Heyer, Korrosion von Blei durch Fettsduren bei Gcgeniuart von Eiscn. Pb ist
gegen Fettsauren bestandig, solange es allein der Einw. der Fettsauren ausgesetzt ist. 
T ritt Fe hinzu, so treten Sehadigungen auf, die zur schnellen Zerstorung des Pb fiihren 
konnen. (Seifensieder-Ztg. 60- 131—33. 165—67. 184—85. 15/3. 1933. Wands- 
beck.) . Sc h o n f e l d .

J. C. Hudson, Versuchsmethode7i fu r  die Korrosionspriifung. Vortrag (mit Dis
kussion) iiber Laboratoriumsmethoden (Aussehen, 0 2-Absorption, Gewichtszunahme, 
Potentialmessungen) u. bei laufendem Betrieb anwendbaTe Verff. (Gewichtsverlust 
oder -zunahme, Festigkeitsverluste, Erhóhung des elektr. Widerstandes) zur Unters. der 
Korrosion vpn Metallen unter Beriicksichtigung der neueren Literatur. (J. Soc. chem. 
Ind., Chem. & Ind. 52. Transact. 69—76. 24/3. 1933.) R. K. Mu l l e r .

O. Lindermayer, Arbeiten und Erfolge der Deutschen Reichsbahn au f dem Gebiete 
des Korrosionsschutzes durch Anstriche. (Z. Ver. dtsch. Ing. 77. 385—92. 15/4. 
1933.) K a l p e r s .
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William W. Varney, Baltimore, Maryland, V. St. A., iibert. von: James B. 
Grenagle, Baltimore, Aufarbeitung von Erzen, besonders Chromcrzen. Die fein ge- 
mahlenen Ausgangsstoffe werden in einer wss. Lsg. yon NaHSO., aufgeschliimmt. Dann 
wird ein elektr. Strom durch diese Aufsehlammung geloitet. U nter der Wrkg. des 
Stromes soli ein AufscliluB des Erzes erfolgen. Nach dem Absitzen der festen Bestand- 
teile wird die Lsg., die das Fe u. die S i02 des Erzes enthalten soli, abgezogen. Der 
Belialterruckstand wird lagenweise entfernt. Die oberon Lagen enthalten die leicliteren 
Chromyerbb., die unteren den Hauptteil der Edelmctallo. Die Aufarbeitung der Riick- 

, stando geht leichter vor sich, ais die der unbeliandelten Erze. AuBerdem wird ein 
reineres Metali erzielt. (A. P. 1 887 264 vom 20/8.1929, ausg. 8/11. 1932.) G e i s z l e r .

Joseph F. Tąpie und George Fiske Hammond, Santa Barbara, Cal., Chlorienmg 
von Erzen. Die angefeuchteten Ausgangsstoffe werden zunachst m it Cl2 cliloriert 
u. dann m it h. Luft in einen erhitzten Ofenraum eingeblasen, in dem die fluehtigen 
Chloride (AgCl) yerdampfen u. in einen Kondensator geleitet, wahrend die nichtfliich- 
tige Chloride enthaltenden Riickstande aus dem Ofenraum entfernt, abgekiihlt u. 
ausgelaugt werden. Zur Verfliichtigung dient eine senkrechte Retorto, um die Heiz- 
flammen kreisen. Die Einfiihrung der ehlorierten Erze erfolgt yon der Seite her durch 
ein kon. Rohr (vgl. auch A. P. 1 865 979; C. 1932. II. 3466). (A. P. 1869 830 vom 
2/9. 1931, ausg. 2/8. 1932.) Ge is z l e r .

Axel Richard Wejnarth, Eskilstuna, Schweden, Verfahren zur elektrolhermischen 
Verhuttung von fliichłige Oxyde enthaltenden oder enlwickelnden Stoffen, dad. gek., daB 
den im Ofen entwickelten Dampfen, die frei u. ungehindert in eine Abzugsleitung 
abgeleitet werden, Red.-Stoffe in Form von flugfahigem Staub beigemischt werden, 
wobei yermittelst einer oder mehrerer zusatzlicher Warmequellen die abziehenden 
Gase in an sich bekannter Weise auf Red.-Temp. erhitzt werden. — Eine Riick- 
oxydation der yerfliiehtigten Metalle, z. B. des Zn, soli yermieden werden. (D. R. P.
569 314 KI. 40c yom 11/7.1931, ausg. 1/2. 1933 u. F. P. 738189 vom 4/6. 1932, ausg. 
22/12. 1932. D. Prior. 10/7. 1931.) G e is z l e r .

Dow Chemical Co., iibert. von: Roy A. Plant und Manley E. Brooks, Midland, 
Michigan, V. St. A., Masse fiir Ghififormen. Um zu yerhindern, daB der Formmasse 
(z. B. angenafiter Sand, pulyerisierte harte Kohle m it Plastifizierungsmitteln u. W.) 
die Feuchtigkeit zu sehr entzogen wird, wird der M. ein hygroskop., fluorfreies halogen- 
wasserstoffsaures Salz beigemischt, z. B. Calciumbromid, Magnesiumbromid, Lithium- 
bromid, Lithiumehlorid, CaCl2 +  2 MgCl2 +  12 H 20 ,  Magnesiumehlorid, Calcium- 
ehlorid oder Miseliungen dieser Stoffe. (A. P. 1902 419 vom 30/7. 1931, ausg. 21/3. 
1933.) H e i n r i c h s .

Hans Osborg, Frankfurt a. M., Raffination von Metallen, besonders von Cu, 
Fe u. N i  u. ihren Legierungen. In  das gesehmolzene Metali wird eine Li u. Si ent- 
haltende Legierung in Mengen yon etwa 2%  des zu reinigenden Metalls eingefiihrt. 
(Vgl. auch F. P. 722554; C. 1932. II. 2368.) (A. P. 1 869 980 vom 21/12. 1931, ausg. 
2/8. 1932. Canad. Prior. 26/6. 1931.) G e is z l e r .

Fritz Wiist, Dusseldorf, Yerfaliren zum Schmelzen kleiner Abfiille aus Eisen oder 
Stahl (z. B. GuBeisenspane, Stahlspane) in einem Silicatschlackenbad, dad. gek., daB 
die Abfalle in einem Silicatschlackenbad im Herdofen eingesehmolzen werden. — 
Zur Verminderung des Geh. an C u. Steigerung des Geh. an Si wird die Temp. im 
Herdofen sehr hoch gehalten. (D. R. P. 558 241 KI. 18 b yom 9/12. 1930, ausg. 3/9.
1932.) Ge is z l e r .

Republic Steel Corp., Youngstown, Ohio, iibert. yon: Arthur Tregoning Cape 
und Kiel B. Bowman, Massillon, Ohio, Einschmelzen von Stahl oder Stahllegierungen 
im Flammofen oder elektr. Ofen. Zum Schutz der Sohle gegen eine Zerstorung 
durch die in die Fugen eingedrungenen Schlaeken infolge ihrer Ausdehnung beim 
Erkalten setzt man ihnen kurz vor der Erstarrung Borate oder aueli Phosphate zu. 
(A. P. 1894 755 yom 30/12. 1930, ausg. 17/1. 1933.) Ge is z l e r .

Bullard Co., Connecticut, iibert. yon: Thomas E. Dunn, Bridgeport, V. St. A., 
Oberflachenbehandlung von Metali-, besonders Eisen- und Stahlgegenstdnden. Die m it 
Rost, Walzenzunder, Hammerschlag o. dgl. bedeekten Gegenstande werden in sauren, 
z. B. H2S 04 u. Na2S04 enthaltenden wss. Lsgg. gegen Sn, Zn, Cd oder andere, Fe 
innig bedeckende, dabei im Elektrolyten unl. Metalle enthaltende Anoden ais 
Kathoden eines Gleichstroms von hoher Intensitat geschaltet. Die nichtmetall. Bestand-
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teilo der Oberflachen werden abgelóst u. durch einen fest haftenden, aus Sn o. dgl. 
bcstehenden Uberzug ersetzt. (A. P. 1898 765 vom 20/6. 1932, ausg. 21/2. 
1933.) K u h l in g .

Reymersholms Gamla Industri Aktiebolag, Helsingborg, Schweden, Ver- 
fdhren zur Gewinnung der werłuollen Bestandteile aus chlorierend gerósleien foipferhalligen 
Kiesabbranden durch stufenweises Auslaugen, wobei die zuerst erhaltene kupferarme, 
aber zinkreiche Lauge, die vorwiegend Chloride enthalt, die Chloridlauge, yon der 
nachfolgcnd erhaltenen kupferreichen, aber zinkarmen Lauge, dic vorwiegend Sulfate 
enthalt, der Sulfatlauge, gctrennt wird, dad. gek., daB die Auslaugung zur Erziclung 
einer giinstigen Zus. der Sulfatlauge derart geregelt wird, daB die Menge Chlorion 
darin doppelt so groB oder groBer ist ais das in ihr yorhandene Cu (ais CuCL gerechnet), 
wora u f das Cu aus dieser Lauge m it Hilfe eines Red.-Mittels, z. B. Zementkupfer, 
gefiillt, alsdann der durch Fallung mit Alkalien oder alkal. wirkenden Stoffen aus der 
entkupferten Sulfatlauge erhaltene'Nd. m it der Chloridlauge vereinigt, in dieser Lauge 
wieder gel. u. gemeinsam m it don in der Chloridlauge enthaltenen Yerbb. verarbeitet 
wird. — Samtliche in den Ausgangsstoffen enthaltenen wertvollen Bestandteile 
werden prakt. yollstiindig gewonnen. AuBerdem werden die zur Fallung dieser Bestand
teile erforderlichen Stoffe im Verf. selbst gewonnen. (D. R. P. 570495 KI. 40a vom 
13/11. 1925, ausg. 16/2. 1933. Schwed. Prior. 24/10. 1925.) Ge is z l e r .

Western Electric Co., Inc., New York, ubert. von: James W. Scott, Chicago, 
Raffination von Kupfer. Das Metali wird in einem n. Raffinationsofen auf einen 0„-Geh. 
von 0,03—0,0S% raffiniert u. dann in einen erhitzten Graphittiegel eingegossen, der 
innen m it einer Schicht von AUO., ausgestrichen u. dann m it Calciumborid bestreut 
ist. W ahrend des GieBens wird in Kupferfolie eingepacktes Calciumborid eingeworfen. 
Das so behandeltc Cu ha t einen 0 2-Geh. von unter 0,005°/o. Es wird beim Gliihen 
in H2 nicht sprode u. eignet sich besonders zur Herst. yon Kabeln, die m it Belastungs- 
material versehen sind. (A. P. 1 882 998 vom 9/9. 1930, ausg. 18/10.1932.) Ge i s z l e r .

Anaconda Wire & Cable Co., New York, ubert. von: William H.'Basset jr., 
New York, und Robert H. Leach, Fairfield, Connecticut, Kupferlegierung, bestehend 
aus 0,25— 1,0% Cd, 0,12—0,75% Ag, Rest Cu. Die Legierung ist gut k. u. w. ver- 
arbeitbar u. weist liohe W erte fiir Zugfestigkeit u. elektr. Leitfahigkeit auf, so daB 
sie besonders gut zur Herst. von Oberleitungen fur StraBenbahnen geeignet ist. 
(A. P. 1891495 vom 20/2. 1931, ausg. 20/12. 1932.) Ge is z l e r .

Ferdinand Kramer, Berlin, Yerbesserung der Bearbeitbarkeit ton Meśsing m it 
spanabhebenden Werkzeugen. Die durch GieBen u. nachfolgende Warmverformung 
hergestellten Gegenstande aus Messing m it einem Geh. von 48—65°/0 Cu, 0,3—5,0% Pb, 
Rest Zn, werden einer vorubergehenden Erwarmung auf 330—520° unterworfen. Die 
Standzeit der spanabhebenden Werkzeuge wird yerdreifaclit. (D. R. P. 567 992 
KI. 40d yom 5/6. 1930, ausg. 17/2. 1933.) Ge is z l e r .

Harry K. Herschmans, Washington, und John L. Basil, Annapolis, V. St. A., 
Lagermetallegierung auf Basis Cu-Pb, bestehend aus etwa 60% Cu, 38% Pb, 0,2 bis 
1,0% Si, 0,3—1,5% Zr u. 0,2—0,6% S. (A. P. 1895 261 vom 17/8. 1932, ausg. 
24/1. 1933.)  ̂ Ge is z l e r .

Paul Gamichon, Frankreich, Gewinnung ton Molybdan aus Erzen, besonders 
solchen mit geringen Gehh. an Mo, auf nassem Wege. Die fein zerkleinerten Ausgangs- 
stoffe werden bei niedriger Temp. (dunkler Rotglut) gerostet. Aus dem Rostgut 
gewinnt m an durch Laugen m it sauren oder alkal. Fil. Lsgg., aus denen oline besondere 
Reinigungsyerff. techn. reine Mo-Verbb. gewonnen werden konnen. (F. P. 736153 
vom 24/7. 1931, ausg. 21/11. 1932.) Ge is z l e r .

Erwin Popper, Tschechoslowakei, Gewinnung ton M dali en durch therm . Zers. 
ihrer Verbb., besonders von A l aus A1Ó13. Die Yerbb. werden in dampfformigem Zu
stand oder ais Suspension durch einen hoch erhitzten Raum, z. B. durch einen elektr. 
Lichtbogen gefuhrt u. in ihre Bestandteile zerlegt. Um eine Wiedervereinigung der 
Komponenten zu yermciden, kann man einen Stoff zusetzen, der sich m it dem nicht- 
metall. Bestandteil verbindet, oder man kann dic Mischung durch ein elektrostat. 
Feld fiihren. Die Metalle werden an der einen Elektrodę abgeschieden, wahrend die 
nichtmetall. Bestandteile der Verb. weggcfiihrt werden. Man kann auch eine Kom- 
bination beider MaBnahmen anwenden. Im  Falle der Verarbeitung von A1C13 fiihrt 
man die Yerb. m it Hilfe von H , durch einen elektr. Lichtbogen u. dann die Mischung 
durch ein elektrostat. Feld. Das Al scheidet sich ab, wahrend ein Teil des CL elementar
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u. der Rest ais HC1 den ltk.-Raum  verliiCt. (P. P. 738 780 vom 17/6. 1932, ausg. 
29/12. 1932.) Ge is z l e r .

Leon Villanua, Spanien, Gewinnung von Aluminium aus Ton. E ine Mischung 
aus Ton, K4Fe(CN)0, NaCl u. HC1 wird in einem Ofen auf eine Temp. zwischen 800 
u. 900° in roduzierender Atmosphare erhitzt. Das abgeschiedene Metali ist reiner ais 
das beim Verf. nach dem Hauptpatent erhaltene. (F. P. 40 941 vom 20/10. 1931, 
ausg. 16/9. 1932. Zus. zu F. P. 705 184; C. 1931. II. 1918.) Ge is z l e r .

Comp. de Produits Chimiques et filectrometallurgigues Alais, Froges et 
Camargue, Frankreich, Aluminiumelektrolyse. Die Elektrolyse wird in groBen Be- 
haltern von rechteckigem Querschnitt vorgenommen. AuBerdem wird nur eine einzige 
oder hóchstens eine beschriinkte Anzahl von Anoden yerwendet, die ebenfalls einen 
waagerechten Querschnitt in Form eines langen Rechteckcs besitzen. Dio Hand- 
liabung wird gegenuber Badern, die mit einer Vielzahl von Anoden arbeiten, ver- 
oinfacht. Vor Badern u. Anoden mit rundem Querschnitt wird der Vorteil erreiclit, 
daB die entstehenden Gase leichter abziehen konnen. AuBerdcm werden ortliche t)ber- 
hitzungen des Bades yormieden. (F. P. 740 245 vom 21/10. 1931, ausg. 23/1. 
1933.) G e is z l e r .

Vereinigte Aluminium-Werke Akt.-Ges., Lautawerk, Lausitz (Erfinder: Hans 
Rohrig, Lautawerk), Verfahren zur Gewinnung von reinen Leichtmetallen und Leicht- 
metallegierungen, insbesondere von Iłeinaluminium, durch fraktionierte Auskrystalli- 
sation des Reinmetalles bzw. der reinen Mischkrystalle aus der zu reinigenden Metall- 
schmelze, dad. gek., daB nach erfolgter Erstarrung des Reinmetalles bzw. der reinen 
Mischkrystalle die fl. Verunreinigungen durch Verriihren m it einer Salzschmelzo aus- 
gewaschen werden u. daB das reine Metali von der Restschmelze abgetrennt wird. 
(D. R. P. 561173 KI. 40a vom 24/5. 1929, ausg. 18/1. 1933.) G e is z l e r .

Hans Vogt, Deutschland, Aluminiumlegierung, besonders zur Herst. von Folien 
oder sehr dunnen Drahten, bestehend aus 0,4% Si, 0,5% Fo, 2,2% Mg u. Al ais Rest. 
Der lleckgrad soli mindestens 98% betragen. (F. P. 734 920 vom 9/4. 1932, ausg. 
31/10. 1932. D. Prior. 5/5. 1931.) C e is z l e r .

Marcel Andre Le Brazidec, Frankreich, Verarbeilung von Legierungen des 
Aluminiums m it Cu, Fe, Si, Mo, Mn u. Mg. Die Legierungen werden in Kokillen aus 
Fe oder Cu gegossen u. die erhaltenen GuBstiicke 3 Stdn. lang auf etwa 400° erhitzt 
u. zu Bleehen von etwa 8 mm ausgewalzt. Nach einem erneuten 2-std. Gluhen zwischen 
480 u. 490° wird abgesehreckt u. naturlich gealtert. Die Herstellungsweise der 
Legierungen ist beschrieben. (F. P. 740 713 vom 10/8. 1931, ausg. 31/1. 1933.) Ge i s z l .

Limited Co., Prag (yormals Skoda Werke, Pilsen), Aluminiumlegierung, bestehend 
aus 3—7%  Si, 6— 10% Zn, 1,5—6% Cu, 1,2—5,0% Fe, 0,3— 1,5% Mn, 0,1—0,3% Mg, 
Rest Al. Das Mn kann ganz oder teilweise durch Cr ersetzt werden. AuBerdem konnen 
noch Pb, Ni, Sn, Cd, Sb u. Ti je bis zu 1,5% zugegen sein. Vor anderen Si enthaltcn- 
den Al-Legierungen besitzen die vorgeschlagenen Werkstoffe besonders hohe H artę  
u. Ermiidungsfestigkeit. Die Legierungen sind ausscheidungshartungsfiihig. (E. P. 
386 051 vom 2/10. 1931, ausg. 2/2. 1933. Tschechoslowak. Prior. 3/10. 1930.) Ge i s z l .

Vereinigte Aluminium-Werke Akt.-Ges., Lautawerk, Lausitz (Erfinder: Hans 
Róhrig, Lautawerk), Yerfahren zum Yerguten von Aluminiumgupiegierungen durch 
Gluhen, Abschrecken und Altem, dad. gek., daB die GuBstuckc nach einer mehrtagigen 
Gluhung bei seither iiblichen Tempp. auf eine um 30— 175° tiefere Temp. gebracht 
u. daraufhin abgeschreckt werden. — Unter Beibehaltung einer hohen Festigkeit 
werden dio Dehnungswerte der Legierung gesteigert. (D. R. P. 561 293 KI. 40d vom 
29/6. 1928, ausg. 25/1. 1933.) Ge is z l e r .

fitablissements Merlin & Gerin, (Soc. Anon), Frankreich, Yerfahren zur Her
stdlung einer ais Lagermdall geeigneten Gufilegierung. Al-Bronze (evtl. m it Zusatz- 
clementen wie Cr, Ni, Mn) u. n. GrauguB werden miteinander verschmolzen, so daB 
die GuBlegierung 5—6%  Cu enthalt; die Verwendung kann im GuBzustand oder nach 
Warmebehandlung (Abschrecken, Gluhen, Anlassen) erfolgen. — Das Graphitnetz u. 
das an der Obcrflache des Stiickes ausgeschiedene Cu machen den GuB ais Lagermetall 
lieryorragend geeignet. (F. P. 735 687 vom 11/7. 1931, ausg. 14/11. 1932.) H a b b e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a.M ., Herstdlung von aluminium- 
freien Schwermetallcgierungen mit Gehalten an Beryllium  durch Thermitrk. Oxyde von 
Be u. den Schwermetallkomponentcn der Legierung werden m it Legierungen aus
40—60% Mg, Rest Ca gemischt u. geziindet. Zur Yerbilligung des Verf. konnen 
10—20% der Ca-Mg-Legierung durch Al ersetzt werden. Die erhaltenen Be-Legierungen
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sind froi von Red.-Metali. (F. P. 740 171 vom 20/7. 1932, ausg. 23/1. 1933. D. Prior. 
5/9. 1931.) Ge is z l e r .

Harold Simmons Booth, Gilberta G. Torrey und Menahem Merlub-Sobel,
Cleveland Heigkts, Ohio, Oewinnung von Beryllium durch Elektrolyse einer Lsg. eines 
Be-Salzes, besonders eines Halogensalzes, in fl. NH3. Um bei Zimmertemp. arbeiten 
zu kónnen, nim m t man die Elektrolyse unter Druck vor. Zur Erhóhung des Kp. des 
NH3 kann man ihm Salze, z. B. Ammoniumthiocyanat, zusetzen. (A. P. 1 893 221 
vom 26/G. 1930, ausg. 3/1. 1933.) Ge is z l e r .

Dresdener Gold- & Silber-Scheide-Anstalt Fritz & Co., G. m. b. H., Dres- 
den, Naht- und faltenlose, aus E  cielnie tal! bestehende Hohlkórper mit Boden, wie Hutchen, 
Ndpfchen und dgl. fiir zahnarztliche Zwecke, dad. gek., daB die Edehnelalle in bekannter 
Weise m it einem duktilen Metali fest verbunden (aufgewalzt, aufgepreBt, galvan. nieder- 
geschlagen) werden, worauf die ais Doppel- oder Tripelblech ausgebiłdetc Folio m it 
dem Auflagemetall an den Werkzeugen anliegend geformt u. das Auflagemetall 
auf chem. Wege abgelóst wird. Ais Edelmetallfolie kommen in Betracht: Folien aus 
Au, Ag, Pt, Pd, Os, Ir  u. Ta  in Starkę von 0,005—0,1 mm Dicke; aueh kónnen ent- 
sprechende Legierungen yerwendet werden. (D. R. P. 573 742, KI. 30b vom 24/5.
1931, ausg. 5/4. 1933.) ScHUTZ.

Wyoming Platinum and Gold Mining Syndicate, V. St. A., iibert. von: Andrew 
J. Hall, Laramie, Wyoming, Oewinnung von Platin aus Erzen. Die Erze werden flo- 
tie rt u. die Konzentrate bei etwa 600° geróstet. Die Róstdauer darf hóehstens 6 Stdn. 
betragen. Das Róstgut wird m it Cl2 in einem geschlossenen GefaB, in dem die Temp. 
langsam von 200 auf 550° gebracht wird, ehloriert. Durch Eintragen des chlorierten 
Gutes in W., dem etwas HCI zugesetzt ist, wird das P t gel. u. aus der Lsg. m it Zn nieder- 
gesohlagen. (A. P. 1876 943 vom 17/4. 1931, ausg. 13/9. 1932.) Ge is z l e r .

Westinghouse Lamp Co., V. St. A., iibert. von: Frank H. Driggs, Bloomfield, 
New Jersey, Herstellung von seltenen Metallen mit hohem Sclimelzpunkt, wie Tantal, 
in Puherform durch Schmelzfluflelektrolyse. Zur Kornvergróberung setzt man dem 
Schmelzbad ein ionisierbares Chlorid, z. B. ein Alkalimetallehlorid, zu, das m it dem 
abgeschiedenen Metali nicht in Rk. tr itt .  Man kommt auf diese Weise ohne Tempe- 
raturerhóhung des Schmelzbades aus. Durch die Kornvergróberung soli das Auswraschen 
des Metallpulvers erleichtert u. eine Oxydation vermieden werden. (Vgl. auch A. PP. 
1 814 719; C. 1931. II. 4099; 1 815 054; C. 1931. II. 2929 u. 1 842 254; C. 1932. I. 
2636.) (A. P. 1874 090 vom 1/11. 1928, ausg. 30/8. 1932.) Ge is z l e r .

W. Frey & Co., Pforzheim, Verfahren zum Oluhen von Metallgegenstdnden in  
Salzgliihbddern, dad. gek., daB in das Innere der Badfl. Luft eingeblasen wird. — 
Die Luft soli einer Entmischung des Salzgemisches entgegenwirken. AuBerdem soli 
sie die zu gliihenden Gegenstande auBer Beruhrung m it den Heizflammen halten, 
die, vor allem beim Behandeln von Gold- oder Golddoublegegenstanden, zu einer 
Sehwarzfiirbung fuhrt. GemiiB D. R. P. 570496 soli der Badfl. durch Anordnung 
von zylindr. oder kegelfórmig gestalteten Einsatzstiicken eine solche Bewegung erteilt 
werden, daB sie an einer bestimmten Stelle iiber ihren Spiegel emporąuillt, durch 
die das Gliihgut (Drahte oder Bander) gefiihrt wird. (D. R. P. 569 009 KI. 40d vom 
20/4. 1930, ausg. 27/1. 1933 u. D. R. P. 570 496 [Zus.-Pat.] KI. 40d vom 26/9. 1930, 
ausg. 16/2. 1 9 3 3 . ) __________________ GEISZLER.

Friedrich VogeI, Neuere Wege in der Metallurgie der Lager- und WeiBmetalle. Halle: Knapp
1933. (97 S.) gr. 8°. nn M. 7.50; geb. nn M. 8.80.

IX. Organische Industrie.
W. G. Gulinow, Zum Anthrachinonpróblem. Ober die Fabrikation von Steinkohlen- 

untl synthetischem Anthrachinon. Kurze tlbersicht iiber die Yerff. der Gewinnung 
von Phthalsaureanhydrid, A1C13 u. Anthrachinon. (Koks u. Chem. [russ.: Koks i 
Chimija] 1932. Nr. 8. 24—28.) S c h ó n f e l d .

Karl Kindler, Hamburg (Miterfinder: Wilhelm Peschke, Hamburg), Verfahren 
zur katalytischen Beduktion von schwer reduzierbaren Verbindungen, dad. gek., daB die 
Lsgg. dieser Verbb. allmahlich dem m it H , behandelten K atalysator zugefuhrt werden, u. 
zwar im Falle der Bldg. von primaren Aminen (Ar-CH2CH2-NH2) bei Ggw. einer nur 
kleinen Menge freier H2S04. — 40 g 3,4-Methylendioxyacetylmandelsaurenitril werden
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in 200 ccm Eg. gel. Diese Lsg. laBt m an innerlialb yon 3 Stdn. zu einer Suspension 
von 2 g Pd-Mohr in einem Gemiseh von 100 ccm Eg. u. 2 ccm konz. H2S 04 zutropfen. 
Diese Suspension wird unter Schutteln oder Rtihren bei etwa 0° m it H 2 behandelt, u. 
zwar bei etwa 3 a t  Druck. Wahrend des Red.-Vorganges wird aus einem zweiten 
Tropftrichter die dem entstehenden primaren Amin iiquivalente Menge H 2S 04 (yersetzt 
mit Eg.) zugetropft. Nach beendeter Red. wird im F iltra t die freie H2SĆ>4 m it Iv2C03 
neutralisiert. Nach dem Abdest. des Lósungsm. unter Vakuum wird aus dem Riick- 
stand das entstandene Amin in iiblicher Weise isoliert. Es werden etwa 86°/0 der 
Theorie an  Homopiperonylamin erhalten. In  weiteren Beispielen wird u. a. aus 3,4-Di- 
methozyacetylmandelsaurenilril erhalten Homoveralrylamin oder aus p-Methoxybenzoyl- 
cyanid der T  yraminmelhylalher. (D. R. P. 571 794 KI. 12o vom 9/8. 1930, ausg. 
15/3. 1933.) M. F. Mu l l e r .

Galicyjskie Towarzystwo Naftowe „Galicja" Sp. akc., Wacław von Pio
trowski und Jose! Winkler, Drohobycz, Polen, Herstellung von sekundaren und 
tertiaren Alkyhnonochloriden aus reinen oder m it anderen KW-stoffen yermischten, 
gasfórmigen oder fl. Olefinen mit HC1 in Ggw. von Metallchloriden, 1. dad. gek., daB 
man ais Katalysatoren Kombinationen von Cliloriden der 2- oder hóherwertigen 
Metalle u. yon Kórpern von groBer Oberfliichenaktivitat (Oberflache! der Ref.) vcr- 
wendet. — 2. dad. gek., daB man an Stelle der Chloride Salze der 2- oder hóherwertigen 
Metalle yerwendet, die sich wahrend der Rk. in Ggw. von HC1 in die wirksamen 
Chloride yerwandeln. — 3. dad. gek., daB die bei n. Temp.- u. Druckbedingungen fl. 
Olefine in dampffórmigem Zustande zur Rk. gebracht werden. — 4. dad. gek., daB 
trockener gasfórmiger HC1 yerwendet wird. — 5. dad. gek., daB Olefinmischungen, 
aus welchen sekundare u. tertiare Chloride entstehen kónnen, bei wenigstens 2 Tempp. 
iiber den Katalysator gefiihrt werden, wobei die Dampfe zuerst den hóher erhitzten 
K atalysator passieren. — Z. B. werden 100 cbm Abgas einer Crackdest. m it 12 Vol.-% 
an ungesatt. KW-stoffen, wovon 2% Athylen, 8%  Propylen u. 2%  Butylen, m it der 
theoret. Menge HC1 iiber akt. Kohle, die m it 20% SnCl4 impragniert ist, bei 150° 
geleitet. Man erhalt eine Gesamtausbeute an Chloriden von 38,5 kg, woraus 5 kg C2HrjCl, 
25,5 kg CSH-Cl u. 7,3 kg C JIeCl fraktioniert werden. (D. R. P. 574802 KI. 12o 
yom 16/10. 1930, ausg. 30/3. 1933.) R. H e r b s t .

Henry Dreyfus, England, Hydratation ton Olefinen. Dieselben werden m it W.- 
Dampf in Ggw. yon fl. starken Sauren, wie Schwefelsaure, Phosphorsaure oder einer 
Sulfonsaure, die yorteilhaft solche Stoffe enthalten kónnen, die die Absorption der 
Olefine in den Sauren katalyt. begiinstigen, wie Ag-Sulfat, Hg-Sulfat, Cu usw., zur 
Rk. gebracht. Dabei wird die Schwefelsaure in einer Konz. von 40—80%> vorzugs- 
weise 55—65%, die Phosphorsaure in einer Konz. von wenigstens 75%, vorzugsweise 
wenigstens 85% angewendet. Die Rk. wird gewóhnlich bei einer in der Nahe des Kp. 
der angewendeten Saure, aber darunter liegenden Temp., yorteilhaft bei 130—160° 
u. daruber im Falle der Verwendung yon Schwefelsaure oder bei 200—300° im Falle 
der Phosphorsaure ausgefiihrt, u. zwar unter beliebigen Drucken, yorzugsweise aber 
bei ca. 50—250 at. Auf 1 Mol. W.-Dampf werden 10—20 Mole Olcfin durch dio Saure 
gefiihrt, die vorher m it dem jeweiligen Olefin gesatt. worden sein kann. Z. B. wird 
eine Mischung von Athylen u. W.-Dampf im molekularen Verhaltnis 18: 1 bei einem 
Druck von 50 a t  durch eine auf ca. 165° erhitzte Schwefelsaure von 75% m it einer 
Raumgeschwindigkeit von ca. 8000 (bezogen auf n. Temp. u. n. Druck) geleitet. Die 
Konz. der Saure yerringert sich wahrend des Betriebes, halt sich aber schlieBlich auf 
60—63%. Es wird dabei fast atlierfreier A . gebildet. Bei der Hydratation yon hóheren 
Homologen des Athylens zu Alkoholem, gemaB dem Verf., werden zweckmaBig geringere 
Anfangskonzz. der Sauren gewahlt. (F. P. 741 068 yom 11/8. 1932, ausg. 6/2. 1933.
E. Priorr. 11/9. 1931 u. 20/2. 1932.) R. H e r b s t .

Air Reduction Co., Inc., V. St. A., Herstellung von Alkoholen. Ein Gemiseh von 
Olefinen u. W.-Dampf wird unter Druck u. bei hóheren Tempp. m it katalyt. wirkenden 
starken Sauren inaBiger Konz., wie Schwefelsaure oder Phosphorsaure, dio noch die 
Olefinabsorption begunstigende Stoffe, wie Ag-Sulfat, Li-Sulfat, enthalten kónnen 
u. in groBoberflachigen Stoffen adsorbiert angewendet werden kónnen, in innige Be- 
riihrung gebracht, wobei Temp., Druck, das Mengenyerhaltnis von Olefin zum W.- 
Dampf, u. Konz. der Saure zur Erzielung optimaler Verhaltnisse fiir die Alkoholbldg. 
in bestimmter Weise aufeinander eingestellt werden miissen. Z. B. wird Athylen m it 
W.-Dampf im Vol.-Verhaltnis 1: 2 unter einem Druck yon ca. 42 a t bei 250° durch 
eine Schwefelsaure geleitet, dereń Konz. wahrend des Betriebes sich auf ca. 41% ein-

XV. 1. 230



3 4 9 8 H IX. Or g a n is c h e  I n d u s t r ie . 1 9 3 3 .  I .

stellt, m it einer Geschwindigkeit yon 2,55 cbm pro Stde. u. 1 Saure, bezogen auf 
Athylen. Der Umsetzungsgrad des Athylens zu A. betragt hierbei ea. 10%; eine Ather- 
bldg. findet nur in sehr geringem MaBe s ta tt u. ist bisweilen iiberhaupt niclit zu beob- 
achten. Der A. fallt in 10—14%ig. wss. Lsg. an, u. pro Stde. werden pro 1 Saure ca. 
V2 1 absol. A. gewonnen. Bei kleinerem W.-Dampf-Athylenverhaltnis oder niedrigeren 
Drucken u. hoheren Saurekonzz. wird zugleich m it A . auch A. gebildet. W ird z. B. 
ein Gemisch aus einem Teil W.-Dampf u. 2 Teilen Athylen bei ca. 170° u. unter 14 a t 
durch eine Sehwefelsaure gefiihrt, dereń Konz. unter den Arbeitsbedingungen konstant 
blcibt, so wird auf einen Teil A mindestens 1 Teil A. erzeugt. Nach dem Verf. lassen 
sich weiterhin Propylen in Isopropylalkohol u. Butylen in Butylalkohol, ebenso hohere 
Olcfine in hohere Alkohole uberfiihren; dabei werden zweckmaBig Druck u. Saurekonzz. 
niedriger gehalten ais boi der Ubcrfiihrung von Athylen in A. Das Verf. kann konti- 
nuierlich gestaltet werden unter Zuruckfuhrung der nicht umgesetzten Olefinmengen 
in den ProzeB. Ferner kónnen eine Anzahl hintereinander geschalteter SauregefaBe, 
in denen bei verschiedenen Saurekonzz. yerschiedene Rk.-Bedingungen aufrecht 
erhalten werden, angewendet werden, wodurch das Yerf. sich in yerschiedenartigster 
Weise yariabel gestalten laBt. (F. P . 7 3 8  9 3 9  vom 22/6. 1932, ausg. 31/12. 1932. 
A. Priorr. 27/6. u. 1/12. 1931.) R. H e r b s t .

Henry Dreyfus, England, Isólierung von Acetaldehyd aus seinen Mischungen mit 
Wasser- und Athylalkoholdampf. Diese Dampfmischungen, wie sie bei der katalyt. 
Oxydation von yerd. A. anfallen, werden m it einem Acetaldehyd aus dem Dampf- 
gemisch selektiv aufnehmenden, in W. unl. Lósungsm., wie Paraffinol, Chlorbenzol, 
Tetrachlorathan, Triacetin, Phenetol, Anisol, Kresol, Propyl-, Isopropyl-, Butyl-, Iso- 
butyl-, Amyl-, p-Kresolacetat, oder festen groBoberflachigen Materiał, wie akt. Kohle, 
Kieselsaurc, behandelt, oder m it einem Diaphragma in Beriihrung gebracht, dem- 
gegenuber die einzelnen Dampfe eine yerschiedene Diffusionsgeschwindigkeit aufweisen. 
Der abgetrennte Acetaldehyd, dessen Austreibung aus dem festen Adsorptionsmittel 
oder fl. Absorptionsmittel durch Erhitzen unter yermindertem Druck erfolgt, kann durch 
Waschen seines Dampfes m it geringen Mengen W. noch vom A. befreit werden. (F. P. 
7 4 1 2 8 6  vom 16/8. 1932, ausg. 9/2. 1933. E . Prior. 5/10. 1931.) R. H e r b s t .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, ubert. von: Wilbur A. Lazier, 
Elmhurst, Delaware, V. St. A., Katalytische Herstellung von Ketonen. Sekundare 
Alkohole werden yorteilliaft in Ggw. yon Luft bei 250—400° m it Hilfe von Kontakt- 
massen dehydriert, die aus einem Oxyd dehydrierend wirkender Metalle, das bei 400 
bis 450° von H 2 noch nicht zu dem Metali reduziert wird, u. einem Oxyd eines Metalles 
der 6. Gruppe des period. Systems der Elemente gebildet werden. Beispielsweise 
werden solche Kohtakte durch Erhitzen eines Doppelchromates eines dehydrierend 
wirkenden Metalles u. einer Stickstoffbase bis zur Zers.-Temp. erhalten. Zweck
maBig gibt man diesen Verbb. zwecks Zuruckdrangung ihrer dehydratisierenden Wrkg. 
einen geringen Zusatz eines Oxydes, Hydroxydes, Carbonates, Salzes einer schwachen 
Saure von Alkali- oder Erdalkalimetallen. Z. B. wird Isopropylalkoholdampf bei 350& 
m it einer Geschwindigkeit yon 2—10 Voll. fl. Alkohol pro Vol. Katalysatorraum u. 
Stde. uber Zn-Chromit geleitet, das durch Gliihen von bas. Zn-Ammoniumchromat, 
hergestellt aus Zn-Nitrat u. neutralem Ammoniumchromat, erzeugt worden ist. Es. 
wird dabei Wasserstoff abgespalten u. Aceton gebildet, u. zwar werden bei der untersten 
der oben angegebenen Strómungsgeschwindigkeiten ca. 30—40% des Isopropylalkohols. 
in Aceton u. ca. 3—4%  in Propylen umgewandelt. Durch Behandeln des Zn-Chromits 
m it verd. Essigsaure zwecks Entfernung nicht gebundenen Zn wird die Wirksamkeit 
des Katalysators beziiglich der Acetonbldg. weiterhin gesteigert. — EineM ischung 
aus 5 Gewichtsteilen Isopropylalkoholdampf u. 1 Teil Luft wird unter gleichen Be- 
dingungen iiber eine aus 270 Teilen bas. Zn-Ammoniumchromat u. 14 Teilen wasser- 
freier Pottasche bereitete Kontaktmasse geleitet, wobei eine 23,5%ig. Umwandlung 
des Alkohols in Aceton erfolgt. Der eingefiihrte Luftsauerstoff wird dabei zur Bldg. 
yon W. yerbraucht, wobei zugleich eine fiir den DehydrierungsprozeB nutzbare positiye 
W armetónung auftritt. Es wird ein wss., Aceton u. unveranderten Isopropylalkohol 
enthaltendes Destillat erhalten, wahrend die abziehenden Rk.-Gase ca. 45% H 2, 
45% N2, 5%  C02 u. nur Spuren yon 0 2 u. Propylen enthalten. Weiterhin werden 
nach dem Verf. aus sekundarem Butanol Methylathylketon, aus Cyclohexanol Cyclo- 
hemnon  erzeugt. (A. P. 1 8 9 5  5 1 6  vom 9/1. 1930, ausg. 31/1. 1933.) R. H e r b s t .

Henry Dreyfus, England, Konzentration aliphatischer Carbmisduren. Die verd. 
Sauren, besonders Essigsaure z. B. yon der Acetylierung der Cellulose, werden mit-
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Schwerinetallen, z. B. Cu, Al, Cr, Ni, Co, Fe, zweckmaBig in Form ihrer Oxyde, Hydr- 
oxyde oder Carbonate behandelt, die gebildeten Salze abgetrennt u. der therm. Zers. 
etwa bei 200—450° u. in einem indifferenten Gas- oder Dampfstrom (Luft, C02, N2, 
Benzol, Toluol) unterworfen. Das bei der Zers. in der gebildeten Saure enthaltene W. 
wird zweckmaCig durch Zusatze, die m it W. azeotrope Gemische bilden, entfernt. 
(F. P. 741329 yom 17/8.1932, ausg. 10/2.1933. E. Priorr. 10/10. u. 8/12.1931.) D o n a t .

Invention Gesellschaft fiir Verwaltung und Verwertung chemisch-tech- 
nischer Patente G. m. b. H., Berlin, Verfahren zur katalytischen Veresłerung ali- 
pliatischer Monocarbonsiiuren m it Ablrennung der Ester in  liochlconzentrierler Form. Mehr 
oder minder konz. wss. Lsgg. der Sauren (z. B. Essigsaure, Buttersaure) werden m it 
uberschiissigem Alkohol (Methylalkohol oder A. z. B.), dessen Kp. wie der des Esters 100° 
nicht erreicht oder wobei im Falle der Verwendung eines Alkohols m it Kp. uber 100° 
(z. B. Butylalkoliol) die entstehenden binaren oder ternaren Gemische unter 100° sieden, 
verestert. Dics geschioht in 2 aufeinanderfolgenden u. miteinander yerbundenen, aber 
yerschiedenen Phasen in mehreren Kolonnen. Dabei wird in  der ersten Phase in an 
sich bekannter Weise m it AlkoholuberschuB, in der zweiten Phase in cbenfalls an sich 
bekannter Weise m it SaureiiberschuB gearbeitet. Der aus der AlkoholiiberschuB- 
phase stammende Alkohol wird in der SaureiiberschuBphase u. die aus dieser stammende 
Saure in der AlkoholiiberschuBphase prakt. vollstandig yerestcrt. Einige Beispiele 
zeigen Einzelheiten des Yerf., eine Zeichnung erlautert die App. (E. P. 387 573 vom 
13/6. 1932, ausg. 2/3. 1933. D. Prior. 13/6. 1931. F. P. 741 293 vom 16/8. 1932, 
ausg. 9/2. 1933.) D o n a t .

Monsanto Chemical Works, ubert. von: Michael N. Dvornikoff, St. Louis, 
Missouri, V. St. A., Herstellung ion gemischten Alkylphenylestern. Monoalkylester yon 
solchen mehrbas. Carbonsauren, die innere Anhydride bilden konnen, werden in die 
entsprechenden Saurechloride iibergefuhrt u. dann m it Phenolen umgesetzt. Z. B. wird 
Phthalsauremonomethylester, erhalten durch 3-std. Erhitzen zum Sieden einer Mischung 
von 1 Gewichtsteil Phthalsaureanhydrid u. 2,5 Gewichtsteilen Methanol am RiickfluB- 
kiihler, darauffolgendes Abdest. des iibersohussigen Methanols u. Umkrystallisiercn 
des zuriiokbleibenden Rk.-Prod. aus Bzl., in Bzl. gel. u. auf dem W.-Bade m it PC13 
erhitzt. Die benzol. Lsg. des gebildeten Saurechlorids wird filtriert u. dann m it der 
acjuimolekularen Menge Phenol zur Rk. gebracht. Dio Rk.-Lsg. wird m it verd. Natron- 
lauge u. W. gewaschen u. aus ihr durch Dest. der Phthalsduremelhylphenylester (Kp.E 191°) 
gewonnen. In  entsprechender Weise konnen Phthalsaureathylphenylester (Kp.4 195°), 
Bemsteinmuremetliylphenylester (Kp.10 133°), Bernsteinsduremethylkresylester u. Malein- 
saurealkylphenylester hergestellt werden. (A. P. 1899 919 vom 15/10. 1931, ausg. 
28/2. 1933.) R. H e r b s t .

Imperial Chemical Industries, Ltd., London, Rhys Jenkin Loveluck, Robert 
Fraser Thomson und John Thomas, Herstellung von Halogenanthracliinonen durch 
RingschluB von halogenierten 2-Benzoylbenzocsauren mittels H 2S 04, Oleum oder 
CISOjH u. fraktionierte Verdiinnung der Lsg. zwecks Trennung der isomeren <x- u. 
jS-Halogenanthrachinone. — Ein Gemisch von Ghlorbenzoylbenzoesduren (erhalten durch 
Mononitrierung von Phthalsaureanhydrid, E rsatz der Nitrogruppe durch Cl u. Konden- 
sation m it Bzl. mittels A1C13) wird m it der 5-faehen Menge 6°/0ig. Oleum 2—3 Stdn. 
auf 160° erhitzt. Nach Abkuhlen auf 60° wird m it W. bis auf 85°/0ig. H2S04 verd. In  
der K alte scheidet sich 2-Chloranthrachinon ab. Aus dem F iltra t wird in der Haupt- 
sache 1-Chloranthrachinon erhalten. In  ahnlieher Weise werden aus Gemischen von 
4,5- u. 3,6- oder 4,5- u. 3,4- oder 3,4- u. 3,6-Dichlorbenzoylbenzoesdure 2,3-DicMoranthra- 
chinon yom F. 263—265° (F. der reinen Verb. 270°), 1,4-Dichloranthrachinon vom F. 178 
bis 183° (F. der reinen Verb. 188°) u. 1,2-Dićhloranthrachinon vom F. 194— 196° er
halten. (E. P. 356 728 yom 6/6.1930, ausg. 8/10. 1931. F. P. 718 333 vom 6/6. 1931, 
ausg. 23/1. 1932. E . Prior. 6/6. 1930.) H o p p e .

Newport Chemical Corp., ubert. yon: Ivan Gubelmann, Henry J. Weiland und 
Otto Stallmann, Herstellung von 2-Amino-7-chloranthracliinon. 2-Ńitro-7-chloranthra- 
chinon wird in wss. Suspension mit Na„S in Ggw. yon NaOH 1— 2 Stdn. zum Sieden 
erhitzt. Das so erhaltene 2-Amino-7-chloranthrachinon krystallisiert aus Chlorbenzol in 
orangenen Nadeln, F . 302—303°. (A. P. 1810 012 vom 2/7. 1927, ausg. 16/6.
1931.) H o p p e .

Imperial Chemical Industries, Ltd., London, William Smith und Robert 
Fraser Thomson, Herstellung von Fluoraminoanthrachinonen durch RingschluB yon
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2-(4'-Fluor-3'-aminobenzoyl)-benzoesaure u. gegebenenfalls Trennung der entstandenen 
Isomeren mittels H2S04 oder HC1 geeigneter Konz. — 2-(4'-Fluorbenzoyl)-benzoesaure 
wird m it 97%ig. H N 03 oder m it Mischsaure n itriert u. die 3’-Nitroverb. mittels Fe u. 
Essigsiiure reduziert. Die 2-(3'-Amino-4’-fluorbenzoyl)-benzoesdure wird m it der 6- bis 
8-fachen Menge Monohydrat auf 170—180° ea. 1 Stde. erhitzt. Dann verd. man auf 
eine Konz. von 75—80%, filtriert unterhalb 20°, wascht mit 75— 80%ig. H2S04 u. 
dann m it W. Durch Kochen des abgeschiedenen Sulfats m it W. erhalt man anscheinend 
das 2-Amino-3-fluoranthrachinon, F . 280°, farb t Aeetatseide hellgelb. Aus dem F iltra t 
wird unreines l-Amino-2-fluoranthrachintm durch W. gefallt. (E. P. 365 165 vom 16/10. 
J.930, ausg. 11/2. 1932.) H o p p e .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: William L. Rintelman und 
Robert J. Goodrich, Herstellung von Di-(o-carboxyphenylamin)-ant!trachi7ionen durch 
Erhitzen von Dihalogenanthracliinonen m it AnthranOsaure oder dereń Salzen in 
niedrigsd. Alkoholen unter Druck auf 135— 140° in Ggw. eine Cu-Katalysators. — 
10 Teile 1,5-Dichloranthrachinon, 100 Teile Methylalkohol, 25 Teile anthranilsaures K 
n. 1 Teil Cu-Acetat werden im Riihrautoklaven 18 Stdn. auf 135—140° erhitzt. Der 
UberschuB des anthranilsauren K  dient zur Bindung der gebildeten HC1. Das in der 
iiblichen Weise abgeschiedene l,5-T)i-(p-carboxyphenylamino)-anthrachinon zeigt einen 
hohen Reinheitsgrad. (A. P. 1841 674 vom 11/12. 1926, ausg. 19/1. 1932.) H o p p e .

X. Farb erei. Farben. Druckerei.
C. M. Whittaker, EinflufS gewisser Kupenfarbstoffe au f die Schwachung von Cellu

lose bei Belicldung. (Mitbearbeitet von H. Hegan und A. E. Delph.) Da auch un- 
gefarbto Baumwolle vom Licht geschwacht wird, so wurden neben den gefarbten 
Mus tern stets ungefarbte mitbelichtct. Ais MaBstab der Schwachung wurde die IieiC- 
festigkeit naB u. troeken, die Viscositat in CuO-Ammoniaklsg., bezw. ihr reciproker 
Wert, dio Diinnfl. u. die Cu-Zahl benutzt. Da die Belichtungsprodd. alkalilosliche 
Abbauprodd. sind, so konnen bei kiirzerer Belichtungszeit scharfe Untersehiede er
halten werden, wenn die belichteten Muster mit Alkali ausgewaschen werden; ais am 
zweckmaBigsten erwies sich eine 1/2-std. Wasche bei 40° m it 1/2%  Seife. Farbstoffe, 
bei denen die Festigkeit hoher blieb ais bei ungefarbter Baumwolle wurden ais 
„schiitzend“ , die faserschwachenden ais „gefahrlich“ bezeichnet. Unter den „gefahr- 
lichen“ sind viele Gelb u. Orange, wenige Rot u. keine Blau. Kunstseide (Viscose) 
wird etwas weniger geschwacht ais Baumwolle. Neben dem Licht u. dem jcweiligen 
Farbstoff spielt die atmosphar. Beschaffenheit die groBte Rolle: am ungiinstigsten 
sind typ. Fabrikorte! Wird unter gefarbtem Glas oder unter den beliebig anfarb- 
baren FwcaceWe-Scheiben belichtet, so sind dio Werte bei allen Farben, auBer Blau, 
wenig anders ais bei unbelichtetem Garn; bei blauem Glas ist die Schwachung noch groBer 
ais bei Klarglas, was z. B. fiir die Museumspraxis zu beachtcn ist. Dichte, wenig luft- 
durchlassige Gewebe leiden unter dem Lieht viel weniger ais loekere. Vorbehandlung 
des Garns mit ZnS04 wirkt leicht sehiitzend, solche m it Uranacetat stark abbaufórdernd. 
Antiosydantia, wie Thioharnstoff, N aP 03, u. die Spezialmittel Neozone A  u. Nonox S  
(B r it is h  D y e s t u f f  Co r p .) haben keine nemienswerte SchutzMTkg. Gebleichtes 
Garn ist der Faserschwachung weit zuganglicher ais ungebleichtes; Viscose verhalt 
sich dabei wie Baumwolle. Substantive Farbstoffe zeigen im allgemeinen eine schutzendo 
Wrkg. (J. Soc. Dyers Colourists 49. 9— 17. Jan. 1933.) F r ie d e m a n n .

Felix Driessen, Notiz uber den EinflufS des TFassers bei der Bindung der Aluminium- 
beizen. Ein Al-Oxydhydrat, wie es aus Al entsteht, das teilweise in Beriihrung mit 
Hg ist, lóst sich leicht in Ameisensaure. Werden Muster von Wolle, Seide u. Baum
wolle mit dieser Lsg. getrankt, getrocknet u. zur HaKte 12 Stdn. troeken, zur Halfte 
feueht gelagert u. dann m it Ahzarin u. Ca-Aeetat ausgefarbt, so farben sich Wolle 
u. Seido in allen Fallen an, wahrend bei Baumwolle nur das feucht gelagerte Muster 
gefiirbt wird, ein Beweis, daB die Fixierung der Tonerdebeize auf Baumwolle nur bei 
Anwesenheit von H20  erfolgt. (Buli. Soc. ind. Mulhouse 99. 65— 66. Febr. 1933.) F r ie .

N. A. Ssychra, Fiir Khaki geeignełe Farbstoffe. Vollig befriedigende Farbstoffe fur 
Khaki-Feldgrau wurden nicht gefunden. Am meisten befriedigten Farbungen mit 
Anthracenfarbstoffen u. Oxyazobenzol. (Anilinfarben-Ind. [russ.: Anilinokrassotschnaja 
Promyschlennost] 1932. Nr. 5/6. 23—30.) SCHÓNFELD.

W. G. Gulinow, Nitrofarbstoff aus Aminophenólsulfosaure und Dinitrochlorbenzol.
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___  Aminophenolsulfonsaure liefert m it Dinitro-
—NH—< >—NO, chlorbenzol den Farbstoff I ;  farb t Wolle in

\ -------------- /  ‘ saurem Bado goldgelb. (Ukrain, chem. J .
I  ŚO„Na N 0 S [ukrain.: Ukraiński chemitscłini Shurnal] 7.

Wiss.-techn. Teil. 5—8. 1932.) ScilONFELD.
W. G. Gulinow und W. L. Bunitzki, Nitrofarbstoff aus m-Phenylendiaminsulfo- 

sdure und Dinitrochlorbenzol. (Vgl. yorst. Ref.) Zur Herst. von m-Phenylendiaminsulfo- 
, T c „ /  \  , Trr , TA saure werden 110 g Na2S 03 u. 40 g NaHSO,
NaSOs < >—N H —< >—N 02 in 700 g W. m it 16,8 g Dinitrobenzol er-

liitzt. Die Lsg. kann direkt, ohne Ab- 
seheidung der reduzierten Verb. m it Di-

__-v q  nitrochlorbenzol kondensiert werden. Hier-
1 2 zu wird die Lsg. der m-Phenylendiamin-

sulfosaure m it RC1 schwaeh angesauert, mit 
N itrit titriert, zwecks Best. des Amino- 

I  sauregeh., u. m it 2 Moll. Dinitrochlor
benzol u. Na-Acetat erhitzt. Der Nitrofarbstoff I  bildet goldbraune Nadeln; farb t Wolle 
in saurem Bade goldbraun. Ein ahnlieher Farbstoff wurde durch Kondensation yon 
m-Phenylendiaminchlorhydrat mit Dinitroclilorbenzol u. Sulfonierung des Konden- 
sationsprod. m it H2S 04 bei 60° hergestellt. (Ukrain, chem. J .  [ukrain.: Ukraiński 
chemitschni Shurnal] 7. Wiss.-techn. Teil. 9—16. 1932.) ScHONFELD.

V. Vesely und F. Stursa, Azofarbstoffe aus bromierten 2-Naphłkolen. 2-Oxy-6-brom- 
l-(4-nilrobenzolazo)-naphthalin, C16H10O3N3Br, durch Kuppeln yon diazotiertem p-Nitr- 
anilin m it alkal. l,6-Dibrom-2-naphthollsg.; tiefbraune Tafeln aus C6H 5N 0 2; F. 272°.
— 2-Oxy-4,6-dibrom-l-(4-nitrobenzolazo)-naphthalin, C1GH90 3N3Br2, analog aus diazo
tiertem p-Nitranilin u. alkal. l,4,6-Tribrom-2-naphthollsg., braune Nadeln aus C„H6- 
N 0 2; F. 303°. Der gleiche Farbstoff entsteht aus 4,6-Dibrom-2-naphthol. — 1,2-Diazo- 
oxyd-4-bromnaphthalin, C]0H5ON2Br, aus 4-Brom-2-nitro-l-naphthylamin in konz. 
H 2SO., u . Nitrosylschwefelsaure unter Kiihlung. Gelbbraune Nadeln aus PAe.;
F. 131° (Zers.). — 4-Brom-2-napWiol, C10H 7OBr, durch 24-std. Erhitzen des Diazo- 
oxyds m it Al-Pulyer. Gelbe Nadeln, F. 117,5— 119°. — 2-Oxy-4-brom-l-(4-nilrobenzol- 
azo)-naplitlialin, C10H 10O3N3Br, durch Kuppeln yon diazotiertem p-Nitranilin m it 
4-Brom-2-naphthol; rotbraune Nadeln aus Eg.; F. 221—222°. Die Ausfarbungen 
sind braun- bis yiolettstichig. (Chem. Listy Vedu Prumysl 27.126. 25/3.1933.) Sc iio n f .

Georg Rudolph, Benzoechtkupferfarbstoffe. Die Benzoeclitlcupferfarbsloffe sind den 
Siriuslichtfarben in der Lichtechtheit gleich, die Wascheehtheit ist bei einer n. Wasche 
bei 40° sehr gut. Man farbt sie wie gewóhnliehe substantive Farbstoffe u. behandelt 
sie bei 80—85° 20—30 Min. mit 1—3%  CuS04 u. 0,5— 1,5% Essigsaure 30%ig nach. 
Die sechs yerfugbaren, einheitlichen Marken sind: Benzoechłkupfer-Blau GL, -violett 
B B L , -braun 3 GL, -rot RL, -gelb RL, sowie ein rotstichiges Violett. (Z. ges. Textilind. 
36. 207. 12/4. 1933.) _ F rie d e m a n n .

W. Steitz, Verbesserung und Verbilligung der NapMhol-AS-Fdrbungen. Die Reib- 
echtheit yon Naphthol-AS-liUrbungcn wird ungiinstig beeinfluBt durch ungeniigende 
Erschopfung der Naphtholbader, oberflachliches Haften des beim Kuppeln gebildeten 
Farbstoffs u. durch Bldg. yon Kalkseifen. Das Auftreten von Kalkseifen wird ver- 
micden, wenn zum Anteigen der Naphthole Igepon oder Gardinol mitverwandt wird. 
Dem Kupplungsbad zugesetzt halt Diazopon A  (I. G.) die losen Farbstoffpartikel in 
kolloidaler, leicht auswaschbarer Lsg. Das Ausziehen der Naphtholbader wird sehr 
durch Zusatz yon Acorit der Firma H. Th . B ohm e  yerbessert. Mit Acorit hergestellte 
Naphthollsgg. yertragen ohne Triibung Salzzusatze von 10— 40 g Na2S 04 im Liter; 
an Farbstoff werden beim Apparatfarben 50, beim Wannenfarben 80% erspart. 
(Z. ges. Textilind. 36- 209—10. 12/4. 1933.) F r ie d e m a n n .

— , Neue Farbstoffe, chemische Prdparate und Musterkarten. Das Vismalt-Verf. von 
J o h . W il h . S c h u r m a n n , Wuppertal-Barmen, ermoglicht die dauernde Mattierung 
von Kunstseide, Glanz tr i t t  auch bei den dunkelsten Nuancen beim Farben nieht auf.
— Fiir Markierungszwecke sind die leicht entfernbaren Ultramarinfarben der Ver- 
einigten Ultramarinfabriken yormals LEVERKUS, Ze l t n e r  u . CONSORTEN, Koln
a. Rh., geeignet. — Die Starkeappretur Bokanol M  82 der B o k a n o l -Ge s e l l s c h a f t , 
Potsdam, gibt scheuerechte, nicht fleckende Appreturen u. besonders yollen Griff. — 
Ein neues Enthartungsmittel fiir Kesselspeisewasser ist der PYX-Entharter der Ch e m . 
W e r k e  Ma t h o r , Siirth-Kóln. — Eine neue Saurerotmarke der I. G. F a r b e n -
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INDUSTRIE A k t ie n g e s e l l s c h a f t  ist Anthranolrot B, durch. sehr gute Lichteclitheit 
u. sehr gutes Egalisieryermogen ausgezeichnet. (Melliands Textilber. 14. 161—52. 
Marz 1933.) Su v e r n .

W. G. Rumbold, Eisenoxydpigmente. Ubersicht iiber die neueren deutscben 
Patente. (Paint Colour Oil Varnish lnic Lacąuer Maniuf. 3. 114—15. April 1933.) W lLB .

Hans Wolff, A us der An-strichliteratur 1932. Ubersicht. (Fettchem. Umschau 
40. 8—12. Jan. 1933.) S c h ó n f e l d .

C. I. Kelly, Anstrichstoffe mis Erdol. Alkohole und Harze. Erdól bildet das 
Ausgangsmaterial zur Gewinnung von Petrolasphałt, LampenruB, Carbon black, 
Benzin-KW-stoffen, Alkoholen u. Estern. (Oil Colour Trades J . 83. 715— 20. 17/3. 
1933.) S c h e if e l e .

W. Ssokolowa, Herstellung bestandiger Emulsionen fu r  die Ansłrichłechnik. U nter
sucht wurde das Emulgierungsyermógen yon  „K ontakt T “ (PETROW-IContakt), Pb- 
Oleat, Al-Oleat u. Olsaure. Am wirksamsten waren der PETROWsche K ontakt im 
Gemisch m it Olsaure. Vorsehriften fiir die Anwendung der Emulgatoren in Casein- 
farben. (Maler-Z. [russ.: Maljarnoe Djelo] 1932. Nr. 10. 19.) S c h ó n f e l d .

Kurt A. Muller, Druckstoffe und Druckfarben. Zusammenstellung verschiedener 
Papiere, Kartons, Metalle u. anderer zu bedruckender Materialien unter Beriick- 
sichtigung geeigneter Druckfarben u. dereń Zubereitung. (Graph. Betr. 7. 165— 67. 
199—201. 1932.) __________________  R aków .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung 
eines ais Nełz-, Reinigungs-, Emulgierungsmillel etc. geeigneten Produktes. Man ver- 
estert Oetodecylalkóhól, Dodecylalkohol oder Telradecylalkohol m it Monohalogeiiessigsaure 
u. setzt den Ester m it einem Salz der schwefligen Saure um. An Stelle von Dodecyl
alkohol kann man das Reduktionsprod. yon Cocosól yerwenden. Es werden dio Sulfo- 
essigsaureester der entsprechenden Alkohole erhalten. Vgl. F . P. 716 605; C. 1932. II. 
446 u. Schwz. PP. 154 507 u. 154 508'; C. 1932. I I . 2733. (Schwz. PP. 158 430, 
158 431 u. 158 432 yom 21/5. 1931, ausg. 16/1. 1933. D. Prior. 23/5. 1930. Zus. zu 
Schwz. P. 154 508; G. 1932. II. 2733.) M. F. MUl l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Richard Haynn, 
Frankfurt a. M.-Fechenheim, Max Herbst, Mannheim-Rheinau, und Walter Flemming, 
Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Entwicklung von wasserldslichen esterartigen Ab- 
kommlingen von Kiipenfarbstoffen auf der tierischen Faser, dad. gek., daB man den 
Entwicklungsbadern Osydationsbesehleuniger u. tlbertrager, welche reduzierend 
wirken, wie Osalsaure, schweflige Saure oder dereń Salze, zusetzt. Die Farbungen 
kónnen bei Ggw. von viel geringerer Schwefelsauremenge u. selbst bei niedriger Temp. 
(20—30°) entwickelt werden ais bisher, wodurch eine Schadigung der Faser u. Korrosion 
der FarbegefaBe yermieden wird. (D. R. P. 570 582 KI. 8m vom 27/5. 1931, ausg. 
17/2. 1932.) S c h m e d e s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Konrad Steuger, 
Frankfurt a. M., und Carl Erich Muller, Frankfurt a. M.-Hóchst), Yerfahren zur 
Herstellung von griinen Farbungen auf Celluloseestem wid -athem, dad. gek., daB man 
wasserunl., keine gegen Alkali empfindliche Gruppen enthaltende Monoazofarbstoffev
von folgender Formel: H2N—R—N = N —R '—N<^^-, worin R  einen Rest der Benzol-
reihe oder einen Tetrahydronaphthalinrest bedeutet u. X  Wasserstoff oder einen ali- 
phatischen, aromatischen, alioyel. oder aliphat.-aromat. Rest darstellt, auf die Faser 
auffarbt u. m it 2,3-Oxyanthracencarbonsaure entwickelt. Ais Azofarbstoffe kónnen 
yerwendet wrerden 4-Aminobenzolazo-4'-dimethylaminobenzol, 2-Chlor-4-aminobenzol 
azo-4'-dimethylaminobenzol, 3-Hethoxy-4-aminóbenzolazo-4'-dimethylaminobenzol, 2,5-Di 
metliozy-4 -aminobenzolazo -4'-diathylanilin u. 4 -Aminóbenzolazo-2 '-methyl-4 '-amino 
5 '-methoxybenzol. (D. R. P. 569 296 KI. 8m vom 20/6. 1931, ausg. 1/2. 1933.) S c h m ed

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Max A. Kunz. 
Mannheim, Karl Koberle und Erich Berthold, Ludwigshafen a. Rh.), Darstdlung 
von Kiipenfarbstoffen nach D. R. P . 570969, dad. gek., daB man hier die entsprechen 
den freien Imid-o-carbonsauren m it Br2 oder Br-abgebenden Mitteln bei Tempp 
oberhalb 120° behandelt. — Ais Br-abgebende Mittel yerwendet man PBr3, P B r6i 
POBr3, SbBr3. Man erhalt hiernach Farbstoffe oder Zwischenprodd. zur Herst. yon 
Farbstoffen. — l-Phenylaminoanthrachinon-2-carbonmure erhitzt man in Nitrobenzol 
nach Zugabe yon Jod unter Riihren auf 160°, laBt Br2 zuflieBen, erhoht die Temp.
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auf 170—-180° u. erhitzt bis zum Verschwindcn des Br2. Das in sehr guter Ausbeute 
erhaltene Tribromderw. des Anthrachinon-2,l-acridon, Krystalle, farb t die pflanzlicke 
Faser aus der Kiipe blaurot. In  analoger Weise erhalt man aus der l-(3'-Chlorphenyl)- 
aminoanthrachinon-2-carbonsaure ein Tribrommonochlorderiv., rotę Nadeln, das Baum- 
wolle rosa farbt. Die Herst. der l-Arylaminoanthrachinon-2-carbonsauren u. ihro 
Bromierung kann auch in einem Arbeitsgange erfolgen. Zu einer auf 160° erhitzten 
Suspension yon l-(3',4'-Dichlorphenyl)-aminoanthrachinon-2-carbonsdure in Nitrobenzol 
laBt man Br2 zuflieBen, erhitzt auf 180° bis alles Br2 verbraucht ist; das erhaltene 
Bibromdichloranthraćhinon-2,l-benzacridon, krystallines Pulver, farb t Baumwolle blau
rot. Durch Behandeln m it Hydrazinhydrat in Pyridin oder durch Verkiipen bei 90° 
erhalt man daraus ein rot farbendes lialogenarmeres Prod. Aus l-{3',4 ',5 '-Triddor- 
phenyl)-aminoanthrachinon-2-carbcmsdure erhalt man auf analoge Weise ein Dibrom- 
trichlorderw., roto Nadeln, das die pflanzliche Faser rosa farbt; durch Behandeln m it 
Hydrosulfitlsg. bei 90° erhalt man daraus ein Trichlormonóbromanthrachinon-2,1- 
benzacridon, das Baumwolle rotorange farbt. Durch Behandeln yon l-(2',3',5'-Tri- 
chlorphenyl)-aminoanthrachinon-2-carbonsdure in Trichlorbenzol m it B r, erhalt man 
ein blaurot farbendes Trichlordibromderiv. des Anthrachinon-2,l-benzacridons, yon 
l-(2',5'-Dichlorphenyl)-aminoanthrachinon-2-carbonsaure ein IJibromdichlorderiv. u. von
l-(}-Naphthylamino-4-chloranthrachinon-2-carbons&ure ein Chlorbronideriv. — Das Prod. 
aus 1-Chloranthrachinon u. 4-Ohłoranthranilsdure liefert m it Br2 in Nitrobenzol bei 
150—170° ein Cl u. Br enthaltendcs Prod.^ Aus l-(4'-Methylphenylamino)-anthra- 
chinon-2-carbonsdure erhalt man mit Br2 in Nitrobenzol bei 170—180° einen blaurot 
farbenden Kupenfarbstoff, aus 4'-Chlorphenyl-l-aminoa7ilhrachinon-2-carbonsdure in 
Nitrobenzol m it P B r6 Brom-Bz.-3-chloranthrachinon-2,l-benzacridon, das Baumwolle 
blaustichig ro t farbt. (D. R. P. 572 215 KI. 22b yom 22/8. 1930, ausg. 13/3. 1933. 
Zus. zu D. R. P. 570 969; C. 1933. I. 3008.) F r a n z .

Paul Unger, Zwickau i. Sa., Yerfahren zur Verhinderung des schnellen Eintrocknens 
von Farben, dad. gek., daB ein aus 01iven-, ErdnuB- u. Nelkenol, sowie aus Kohlenstoff 
u. A. bestehendes Gemiseh auf die Farboberflache hauehdunn zerstaubt wird. (Schwz. P. 
158250 vom 16/11. 1931, ausg. 16/1. 1933.) M. F. Mu l l e r .

R. M. Stee, iibert. von: Leonard P. Dove, Minot, North Dakota, Gewinnung 
eines in  Spiritus oder in  Ol loslichen Huminfarbslojfes nach A rt des Kasselerbrauns 
aus Huminsaure enthaltendem Rohmaterial, z. B. aus Braunkohle, Torf, Lignit o. dgl. 
Dieses wird zunachst unterhalb 150° getrocknet, dann fein gemahlen u. m it konz. 
H 2S 04 angeriihrt. Nach kurzer Zeit wird ein A ther des Athylenglykols event. zusammen 
m it einem organ. Losungsm., wie Bzl. oder Bzn., A., Methylalkohol, zugesetzt. Die 
M. bleibt event. unter Erwarmen stehen. Der Farbstoff geht dabei in  das Losungsm.
(A. P. 1 898 247 yom 11/2. 1929, ausg. 21/2. 1933.) M. F. Mu l l e r .

Krebs Pigment & Color Corp., Newark, iibert. von: Paul Kubełka, Prag, Her-
stellung einer Tilanchloridldsung. TiCl* wird unter die Oberflache eines in Bewegung 
befindlichen wss. Losungsm. gebracht. Gegebenenfalls wird zugleich m it dem TiCl4 
ein inertes Gas unter die Oberflache des Losungsm. geleitet. Auf diese Weise werden 
lokale Uberhitzungen der Lsgg. sowie TiCl4-Verluste yermieden. (A. P. 1 899 572 yom 
12/2. 1932, ausg. 28/2. 1933. D . Prior. 27/2. 1931.) D r e w s .

Krebs Pigment & Color Corp., Newark, iibert. yon: Paul Kubełka, Prag, Her
stellung von klaren wdssrigen Titanchloridlosungen. TiCl4 wird in einer wss. Ti-Chloridlsg. 
gel., die im Liter wenigstens 150 g gebundene oder freie HC1 enthalt. (A. P. 1 899 573 
vom 12/2. 1932, ausg. 28/2. 1933. D. Prior. 23/2. 1931.) D r e w s .

Krebs Pigment & Color Corp., Newark, iibert. von: Paul Kubełka, Prag, Her
stellung von konzentrierten, klaren Titanchloridlosungen. TiCl4 wird in eine h. wss. Sus
pension von Ti-Oxychlorid in einer wss. Ti-Chloridlsg. gebracht. Die Suspension soli 
wenigstens 250 g freie oder gebundene HC1 u. 130 g Ti-Verbb. ais T i0 2 im Liter ent
halten. Die Lsg. erfolgt unter Riihrcn, um lokale Uberhitzungen zu yermeiden. (A .P. 
1899 574 vom 12/2. 1932, ausg. 28/2. 1933. D . Prior. 25/2. 1931.) D r e w s .

Philadelphia & Reading Coal & Iron Co., Pkiladelphia, iibert. yon: Charles
G. Harford, Quincy, Massach., Herstellung eines Anstrich- und Uberzugsmittels fiir 
groBe Oberflachen, insbesondere zum Kennzeichnen von Kohle u. Holz durch Auf- 
spritzen, aus Zellstoffbrei in feiner yerspritzbarer Form, dem eine wss. Suspension 
eines wasserfesten Stoffes, wie 01, Wachs, Harz, L ates, zugesetzt wird. Ebenso geeignet 
ist eine wss. Suspension yon Zellstoffbrei m it 10—75°/0 Paraffinwachs in Bzl. Zweck-



3 5 0 4 H XI. H a b z e . L a c k e . ' F ir n is . P ł a s t is c h e  Ma s s e n . 1 9 3 3 .  I .

maBig werden nocli organ, oder M ineralfarbstoffe zugesetzt. (A. P. 1 902 642 vom  
12/12. 1928, ausg. 21/3. 1933.) M. Fi Mu l l e r .

Rudolf Scłiiewick und Hans Schiewick, Buchholz, Sa., Herstellen von Pldtt- 
mustem  auf fetthaltigen Bogen ais Unterlage, dad. gek., daB die Farbę des Musters, 
z. B. Bronzefarbe, auf den fetthaltigen, yorzugsweise gefirniBten Bogen aufgetragen u. 
getrocknet wird, darauf das Muster m it Firnis oder Firnisfarbe vorgedruckt, m it Harz- 
pulyer gepudert u. dioses eingeschmolzen wird. (D. R. P. 572 943 KI. 15k yom 12/8.
1931, ausg. 25/3. 1933.) Gr o t ę .

Kaumagraph Co., ubert. von: Winthrop Stanley Lawrence, New York, Yer
fahren zum Aufbringen von Abziehbildem auf Celluloid, Porzdlan, Glas, Metali usw. 
Das Abziehbild wird in ein Gemisch eines Nichtlósers von niedrigem Kp. u. eines Lósers 
von hohem Kp. kurz eingetaueht. Dieses Gemisch besteht z. B. bei Verwendung von 
Abziehbildern, die m it Celluloseesterfarben hergestellt sind, aus einem Teil Milehsaure- 
athylester u. 272 Teilen Bzn. Nach dem Herausziehen wird das Abziehbild kurze 
Zeit an die Luft gehalten, wobei der Druck klebrig wird u. das Bzn. yerdampft. An- 
schlieBend wird das Bild auf die Unterlage aufgepreBt. (A. P. 1 893 626 yom 20/6. 
1928, ausg. 10/1. 1933.) B r a u n s .

XI. Harze. Lacke. Firnis. Płastische Massen.
M. Desalbres, Das Terpentinól. (Buli. Inst. Pin [2]. 1932. 287—288.1933.13—16. 

15/1.) SC H EIFELE.
B. A. Arbusow, L. Bastanowa, E. Iwanowa, L. Koslowskaja, A. Malzewa 

und W. Fedotow, Uber die Zusammensetzung des aus dem Baumharze der Kiefer Pinus 
Pitliyusa gewonnenen Terpenlins. Das Harz yon Pinus Pithyusa Strun, besteht aus 
33,67% Terpentinól, 35,89°/0 krystallin. Harzsauren u. 30,0% nichtfluchtigen nicht- 
krystallin. Stoffen. Das Terpentinól hatte an =  —5,33°; a.j — 5,47°, txy =  —5,98°, 
ay/cc} — 0,914. [a]o der krystallin. Harzsauren = —26,50° (in A.); nach Schmelzen 
liefern sie ein farbloses, glasartiges Kolophonium. Das Terpentinól besteht aus 69,8%
l-ai-Pinen, 23,6% a,A3-Caren. (Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5. 787—89. 1932.) ScH O N FELD .

Ernst Schlenker, Fortschritte bei der Herstellung von Alkydharzen. Durch Ein- 
fiihrung von Fett- u. Harzsaureradikalen in das Molekuł des Alkyd- bzw. Glyptalharzes 
konnten óllósliche u. m it Nitrocellulose yertraghche Kunstharze gewonnen werden. 
(Farbę u. Lack 1933. 137. 22/3.) S c h e if e l e .

— , Das Kunstliarz „Resoglaz". (Vgl. auch C. 1933. I. 1029.) Resoglaz ist ein 
Styrolderiv., vóllig farblos, fiir ultraviolette Strahlen durehlassig, in Benzol, Toluol, 
Xylol u. a. 1., unvertraglich m it Celluloseestern u. -athern. (Caoutchoue et Guttapercha
29. 16 165. 15/10. 1932.) S c h e if e l e .

ffm . Howlett Gardner, Wie Spritlacke standardisiert werden konnen. Schwierig- 
keiten bei der Definition des Harzgeh. durch Verunreinigungen u. Feuchtigkeit. Vf. 
gibt eine Mischungsregel, um aus Lsgg. m it bekanntem Geh. solche m it gewunschtem 
zu erhalten. (Chem. metallurg. Engng. 40. 144—46. Marz 1933. Brooklyn, N. Y., 
Polytechn. Institut.) WlLBORN.

Ewald Fonrobert, Uber das derzeitige Verhaltnis zwischen Ollaclcen und Gellulose- 
lacken. Ausfiihrungen iiber die techn.-wirtscliaftliclic Bedeutung der 01- u. Nitrolacke. 
(Maler-Z. [russ.: Maljamoe Djelo] 1932. Nr. 10. 3—5. Wiesbaden.) S c h o n f e l d .

S. Wolkowysski, Erwiderung an E. Fonrobert. (Vgl. vorst. Ref.) (Maler-Z. 
[russ.: Maljamoe Djelo] 1932. Nr. 10. 6— 7.) S c h ó n f e l d .

A. W. C. Harrison, Ilerstellung ofentrocknender Schwarzlacke. I I . (I. vgl. C. 1933.
I. 1206.) Angaben iiber Stammprodd., wie Gilsonitgrundlage, Knochenpechgrundlage, 
Bleiól u. Mischól, aus denen sich Schwarzlacke durch cinfaches Zusammenzichen her
stellen lassen. Solche Schwarzlacke mussen strengfl. gehalten u. nur mit einem Minimum 
an Verdiinner yersetzt werden. Fiir m atte Grundlacke benutzt man gern Rebenschwarz, 
evtl. inMischung m it feinstemKaolin. (Paint Yarnish Lacquer Enamel Colour Manuf. 2. 
303—06. Dez. 1932.) S c h e if e l e .

R. W. Aldis, Schdlack-Olkojnbinationen. Leinól wird auf 380—390° erhitzt, 
dann gepulverter Schellack hinzugegeben u. rasch abgekiihlt, um Gelatinieren zu ver- 
meiden. F iir das an sich bekannte Verschmelzen m it Hilfe yon Glatte gibt Vf. folgendes 
Verf. an: 1 Gewichtsteil Glatte wird bei 220° in 36 Gewichtsteilen Leinól gel., bei 
einer Temp. yon 290° werden 28 Gewichtsteile gepulyerter Schellack hinzugegeben.
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Verbindungsvermittelnd wirken auch andere Stoffe, wie die Osyde u. Carbonate von 
Ca, Ba, Mg, Na u. K, Glycerin, Kolophonium, Ester, Albertol 111 L, Stearinsaure, 
Trikresylphosphat, Triaeetin u. a. m. Die meisten Methoden eignen sich auch zum 
Verkochen m it Holzól. Fettere Lacke stellt man durch Hinzugeben von h. Standol 
zu dem auf 270° gehaltenen Sude her. Der auftretende Schaum laBt auf chem. Rkk. 
beim Verkochen schlieBen. (Paint Colour Oil Varnish Ink Lacąuer Manuf. 3. 105—08. 
April 1933. Ranchi, Lackinstitut.) WlLBORN.

Erich Stoek, E in  einfacher Vakuumapparal fiir  das Laboratorium der Lackfabrik. 
(Farben-Ztg. 38. 794. 15/4. 1933.) - W ilb o rn .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Carl Wulff,
Ludwigshafen a. Rh.), Verfahren zur Darstdlung von Derimten polymerer aromalischer 
Kohlemcassersloffc, die in  der Scitenkette oder einem angegliederien Bing eine olefinische 
Doppelbindung aufweisen, wie Polystyrol oder Polyinden, dad. gek., daB man sie in Ggw. 
von Losungsmm. halogeniert. Chlorierung evtl. in Ggw. eines Chlorubertragers. Rei- 
nigen der Lsgg. durch Behandlung mit NaOH oder N aH S 03-Lsg. Gewinnung aus den 
Lsgg. durch Verspriihen m it W.-Dampf. Feste bis olige, unbrennbare Massen fur Lacke 
u. (jberzugsmassen oder durch Verwendung zum Verpressen oder Verspritzen auf ge- 
formte Gegenstande. (D. R. P. 573 065 KI. 39 b vom 5/9. 1930, ausg. 27/3. 
1933.) P a n k ó w .

Bakelite Corp., New York, ubert. von: Harold Wade, London, Herstellung von 
formbaren Kunstharzmassen. Das Verf. entspricht im wesentlichen dem Verf. des A. P. 
1 855 384 (C. 1933. I. 2615), m it dem Unterschied, daB sich das vorliegende Verf. auf 
Kunstharzmassen allgemein mit Ausnahme von Alkvdharzen u. auf alle Fullstoffe 
bezieht. (E. P. 384728 vom 21/9. 1931, ausg. 5/1. 1933.) Sa r b e .

Gesellschaft fiir chemische Industrie in Basel, Basel, Herstellung von gefarbten 
plastischen Massen. Man yermischt Cellulosemassen, Kunstharze aller A rt u. Massen 
aus Casein oder Leim  m it unl. oder wl. organ, oder anorgan. Farbstoffen, z. B. m it 
indigoiden oder anthrachinoiden Farbstoffen, nicht sulfonierten Azinen, Oxazinen, 
Pyronen, m it S-Farbstoffen, mit Azofarbstoffen in Form von Pigmenten, z. B. m it 
dem Ba-Salz eines Azofarbstoffs der 2-Naphthylamino-l-sulfonsaure oder m it PreuBisch- 
blau, Ocker usw. — Z. B. yermischt man in einem geheizten Kneter 30 (Teile) schmelz- 
u. hartbares Phenol-Formaldehydharz mit 2 p-Toluolsulfonamid u. 0,06 4,4'-I)iraethyl-
6,6/-dichlorthioindigo bis zur Homogenitiit u. yerpreBt die erhaltene M. (F. P. 738 794 
Tom 18/6. 1932, ausg. 29/12. 1932. Schwz. Prior. 19/6. 1931.) S a r b e .

Westfalisch-Anhaltische Sprengstoff-Akt.-Ges. Chemische Fabriken, Berlin, 
Verfahren zur Herstellung von hochglanzenden Nitrocelluloselackuberziigen, gek. durch 
abwechselndes Auftragen einer Schicht aus einem ublichen Zaponlack, der aus n. 1. 
Collodiumwolle von etwa 12°/o Stickstoffgeh. besteht, u. einer Schicht aus einer sprit- 
losliehen Nitrocellulose von etwa 10,8% Stickstoffgeh., dereń Lósungsm. Sprit, Bzl. 
oder dereń Homologen sind. — Schicht 1: 15% Nitrocellulose von etwa 12% Stick- 
stoffgoh., 7%  Weichmachungsmittel, z. B. Ricinusol, Trikresylphosphat usw., 15% Bu
tanol, 37%  Butylacctat u. 26% Bzn. — Schicht 2: Lack aus spritlóslicher Nitro- 
cellulosc m it 10,8% Stickstoff, u. zwar 15% Nitrocellulose, 7%  Weichmachungsmittel, 
52% Sprit u. 26% Toluol. Es kónnen mehrere Schichten iibereinander aufgetragen 
werden. (D. R. P. 572 790 KI. 75c vom 5/10. 1926, ausg. 23/3. 1933.) B r a u n s .

Crawford Mc Gregor and Canby. Co., ubert. von: William C. Hampton, 
Dayton, U. S. A., Aufbringen von Nitrocelluloselacken auf Gegenstande aus Holz oder 
Metali. Die Gegenstande werden in die zahfl. Lsg. von Nitrocellulose insbesondere 
in Aceton getaucht. Beim nachfolgenden Trocknen ist es von entscheidender Be- 
deutung, die Verdampfung des Lósungsm. so zu regeln, daB keine W.-Dampfe sich 
auf dem Lackiiberzug kondensieren. Die Erfindung beruht nun darauf, die Tempp. 
des Trockenraums oder auch des Gegenstandes (z. B . bei Hohlkórpern durch Wasser- 
durchfluB) so zu regeln, daB zunachst eine Temp. gehalten wird, welehe die zu schnelle 
Verdampfung des Lósungsm. verzogert. (A. P. 1899 387 vom 24/5. 1929, ausg. 
28/2. 1933.) B r a u n s .

Cyril Wilfred Bonniksen, Osterreich, Verfahren zum Uberzieheti von Olasplatten 
mit einer klaren Nitrocelluloselackschicht. Die Glasplatten werden kontinuierlich m it 
einer blasenfreien Lsg. von 30% Celluloid in 70% Aceton iiberzogen u. dann mittels 
eines laufenden Bandes in ein Bad von Ricinusol gebracht. Das auf 35° erwarmte 
Bad durcliwandert die P latte in etwa 40 Min., wobei das Lacklosungsm. Tóliig ent-
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worin R  eine Arylgruppe u. R x eine Thiazylgruppe bedeutet. Man erhalt die Substanzen 
aus Mercaptothiazol, einem primaren aromat. Amin u. HCHO unter Bedingungen, 
bei denen keine H2S-Entw. erfolgt. Man kann s ta tt Mereaptobenzothiazol dessen 
Homologe, 2-Mercaptotoluthiazol, 2-Mercapto-6-nitrobenzothiazol, 2-Mereapto-5-nitro- 
benzothiazol, 2-Mercapto-6-ehlorbenzothiazol, 2-Mercapto-6-athoxybenzothiazol oder
2-Mercapto-5-chlorbenzothiazol verwenden. Genannt sind die Rk.-Prodd. aus Mercapto- 
benzothiazol, HCHO u. Anilin  (F. 111—112°), o-Toluidin (F. 146°), p-Toluidin (F. 110 
bis 111°), p-Xylidin  (F. 120°), o-Chloranilin (F. 156°), a -Naphthylamin (F. 125°), p-Chlor- 
anilin (F. 161—162°), fi-Naphthylamin (F. 138°), p-Anisidin  (F. 98°) oder 2,5-Dichlor- 
anilin (F. 172°), aus 5-Ghlor mereaptobenzothiazol, HCHO u. A nilin  (F. 120°), aus 5-Nitro- 
mercaptobenzothiazol, HCHO u. o-Toluidin (F. 134°), fl-Naphthylamin (F. 115°) oder 
A nilin  (F. 119—120°). (A. P. 1 901582 vom 5/9. 1931, ausg. 14/3. 1933.) P a n k ó w .

Naugatuck Chemical Co., ubert. von: Parkę H. Watkins, Naugatuck, Kaut- 
schukuberziige au f Metali, Holz u. dgl. Die gereinigte Unterlage wird m it einer Lsg. 
einer Hartkautschukmischung iiberzogen [50 (Gewichtsteile) Smoked Sheets, 50 Spriih- 
latexkautsehuk, 75 ZnO, 10 Kalk, 75 MgO, je 10 Tetramethylthiuramdisulfid u. Di- 
benzylamin, 60 S, 25 Al-Pulver, 0,25 Phthalsaureanhydrid, 3 Acetaldehydanilin ais 
Alterungsschutz u. 10 ccm CS2 pro Gallone], Hieriiber kommt ein Oberzug aus einer 
Lsg. aus einer weicheren Kautschukmischung (je 50 Smoked Sheets u. Spruhlatex- 
kautschuk, 75 ZnO, je 10 Kalk u. Dibenzylamin, 60 S, 0,25 Phthalsaureanhydrid, 
3 Acetaldehydanilin ais Alterungsschutz u. 10 CS2 pro Gallone). Ais letzten t)berzug 
nimm t man eine wss. Kautschukdispersion aus z. B. 100 Kautschuk aus 2-mal auf- 
gerahmter Kautschukmilch, 10 ZnO, 1 Nekal, 13 Talkum, 0,1 Ammoniumthiocyanat, 
1 Leim, 2,7 S, 2 Heptaldehydanilin, 5 RuB, die koaguliert u. ebenso wie dio anderen 
Oberziige mehrfach aufgebraeht wird. Elektroden, Bremsbander, Metallplatten, 
Drahte u. a. konnen in  dieser Weise iiberzogen werden. (A. P. 1 896 263 vom 19/9.
1928, ausg. 7/2.1933.) P a n k ó w .

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Starkę.
Berner, Einflup der Safthohe und des Heipdampfes bei Verdampfem. (Vgl. C. 1932.

II . 3969.) Bei n. Verdampfem ist die Safthohe auf die Leistung yon erheblichem EinfluB. 
In  allen Fallen, wo durch HeiBdampf eine Lcistungsyerminderung auftritt, ist sie nicht 
durch den Unterschied in der Warmeubertragung, sondern durch den groBeren 
Spannungsabfall infolge des groBeren Vol. des HeiBdampfes entstanden. Vf. ra t von 
der Yerwendung des HeiBdampfes ab. (Zbl. Zuckerind. 40. 781—82. 1932.) T a e g .

H. L. Grogan, Zusammensetzung von durch Sieben erhaltenen Bagassefraktimien. 
Die Unterschiede in der chem. Zus. der Fraktionen (Einzelheiten in einer Tabelle) waren 
nur gering. Eine positive Korrelation besteht zwischen HCl-Destillat, hygroskop. 
Koeff. u. W.-Geh., negative wahrscheinlich zwischen Lignin u. Cellulosegeh. Das Sieben 
ist ein sehr unzureichendes Verf. zur Abtrennung des Faseranteiles. (J . Soe. chem. 
Ind., Chem. •& Ind. 52. Transact. 63—64. 3/3. 1933.) Gr o s z f e l d .

Hónsch, Die Einrichtung eines modemen Laboratoriums fiir  die Starkę- und Sirup- 
fabrik. Besehreibung u. Abbildungen. (Z. Spiritusind. 56. 61. 23/3. 1933. Kyritz, 
Starkofabrik.) GROSZFELD.

H. Tryller, Stdrkefabrikatian und Wetter. Die Abhangigkeit vom W etter zeigt 
sich im Parallelgehen von mittlerer Tagestemp. u. Ausbeute, erklarbar durch EinfluB 
der Temp. auf die Schwellung der Kartoffel. Bei hoher Temp. wird die Starkę leicht 
sauer u. von Schlamm schwer trennbar. Weiter sind Einflusse von Luftfeuchtigkeit, 
W indstarke u. Windriehtung auf Tiichertrockner, sowie bei der Nachtroeltnung der 
S tarkę in Sacken erkennbar. (Z. Spiritusind. 56. 60. 23/3. 1933.) GROSZFELD.

Sprockhoff und Honsch, Das Absitzen von Starkemilch. Entgegen Angaben von 
PARÓW steht auch bei starkeren Konzz. die Absitzzeit in linearer Beziehung zur Full- 
hohe u. Konz. der Starkemilch. (Z. Spiritusind. 56. 59. 23/3. 1933. Kyritz, Starke- 
fabrik.) Gr o s z f e l d .

A. P. Schulz und Hans Seith, Untersuchung von Trocbiungsprodukten der Kar
toffel. M it steigender KartoffelgroBe nimmt der Anteil der Schale gegeniiber dem Roh- 
fasergeh. ab, gefunden an Rohfaser (nach K u r s c h n e r -H a n a k , vgl. STEINHOFF, 
nachst. Ref.) zwischen 1,8—2,3, an Schalen 0,35— 0,85%. Rohfasergeh. von Mehl 
aus geschalten Kartoffeln 1,45, von deutschem Walzmehl 1,63, amerikan. Walzmehl
1,78, Kartoffelflocken des Handels 1,77%. Weitere Angaben iiber Zahl der Schalen-
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fernt wird. Auch andere Ole, z. B. Pfeffcrminzol u. andere Lacke, sind geeignet fiir 
dieses Verf. (E. P. 388 050 yom 13/8. 1931, Auszug veroff. 16/3. 1933.) B ra u n s .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., iibert. yon: Walter E. Ławson, Wilmington, 
V. St. A., Weichmachungsmittel fiir Cellulosederiyy., bestełiend aus unsymm. Diaryl- 
athanen, z. B. Diphenyl-, Ditolyl-, Dixylyl- u. Dinitrodiphenylathan. (A. P. 1891601  
yom 28/5. 1928, ausg. 20/12. 1932.) E n GEROFF.

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
E. Rhodes und J. L. Wiltshire, Quebrachitol, ein Nebenprodukt des Latex.

(Caouteliouc e t Guttapercha 29. 16158—160. 1932.) B l a n k e n f e l d .
W. H. Birchard, Latez: seine Verarbeilung, ProblemeundMbglichkeiten. Oberblick. 

(Canad. Chem. Metallurgy 17. 45— 47. Marz 1933.) B. IC. Mu l l e r .
A. Afanassjew, Anwendung von wdfirigcn Dis-persionen und Latex in der Industrie. 

Ausfiihningen iiber die techn. Anwendungen yon Kautschukdispersionen. (J. Rubber 
Ind. [russ.: Shurnal resinowoi Promyschlennosti] 7. 324—29. 1932.) SchÓNFELD.

F. Jacobs, Die Vulkanisaticmsbeschleuniger. In  Fortsetzung zu C. 1932. II . 786
werden die Zus. u. Anwendungsgebiete einer Reihe spezieller Beschleuniger ausfiihr- 
lich beschrieben. (Caoutchouc et Guttapercha 29. 16 050. 19 Seiten bis 16 225.
30. 16 258. 6 Seiten bis 16 328. 15/3. 1933.) P o e t s c h .

E. R. Bridgwater und E. H. Krismann, Faktoren, die die Vullcanisation der 
Chloroprenpolymerisationsprodukte beeinflussen. Verschiedeno Metalioxyde (Magnesia 
usta leicht, Zinkoxyd, Bleiglatte usw.), Schwefel u. gewisse saure Weichmacher (Holz- 
teer, Harzól), sowie Faktis u. Cumaronharz beeinflussen die Vulkanisation des Chloro- 
prens u. die physikal. Eigg. der Vulkanisate, wenn sie in bestimmten Mengen u. be-
stimmt-en Kombinationen zugesetzt werden, in unerwarteter Weise. — Ein Zusatz
von 0,5°/o Schwefel yerbessert die physikal. Eigg. der Vulkanisate auBerordentlich. 
(Ind. Engng. Chem. 25. 280—83. Marz 1933.) H. Mu l l e r .

E . Kolessow und W. Jaschkin, Migration des Scliwefels und der Beschleuniger. 
Vergleichende Vulkanisationsverss. 1. mit Gemischen yon S u. Beschleunigern u.
2. m it zwei Gemischen, enthaltend entweder nur S oder nur die Beschleuniger. Letztere 
ergaben Kautschukprodd. mit minderen mechan. Eigg., bei yerlangsamter Vulkani- 
sation. (J . Rubber Ind. [russ.: Shurnal resinowoi Promyschlennosti] 7. 317—23.
1932.) ScnÓNFELD.

Herbert Chase, E in neues Prepmalerial — Plioform. Es wird durch Hitzedepoly- 
merisation einer Lsg. yon hellem Kreppgummi in fluchtigen Lósungsmm. gewonnen u. 
zeichnet sich nach Angaben der Herstefier — Go o d y e a r  T ir e  a n d  R u b b e r  Com
p a n y , Akron, Ohio — durch ausgezeichnete dielektr. Eigg., geringe W.-Aufnahme- 
fahigkeit, Bestandigkeit gegen Licht, Alkalien u. die meisten Sauren sowie durch gute 
mechan. Eigg. aus. Das Materiał ist thermoplast. u. erfordert keinerlei Vulkanisation. 
(Brit. Plastics moulded Products Trader 4. 446— 48. Marz 1933.) W. W o l f f .

A. VOnNagy, Uber die Prilfung vo?i gummihaltigen Isolierstoffen. I . u. II . Beschrei- 
bung der Prufung von Isolierstoffen aus H artgum m i: Biegefestigkeit, Schlagbiegefestigkeit, 
Kugeldruclcharte, Warmebestandigkeit, Feuersicherheit, Oberflaehenwiderstand, Widef- 
stand im Innern, Lichtbogensicherheit, Durchschlagfestigkeit, Zugfestigkeit, spez. Ge- 
wicht. — Prufung von Isolierstoffen aus Weichgummi: Bruchfestigkeit, Bruchdehnung 
u. Alterung. — Prufung von Isolierbandem: Klebkraft im Anlieferungszustand, Be
standigkeit der Klebkraft bei der Alterung, ZerreiBfestigkeit, Brennbarkeit u. Durch
schlagfestigkeit. (Gummi-Ztg. 47. 627—28. 655—56. 24/3. 1933.) H. Mu l l e r .

Martinus Joannes Stam, Der Haag, Herstellung von Kautschukpulver durch 
Verspriihen von Kautschukmilch. Man yerspriiht eine Kautschukmilch, die 6— 12°/0 
Dextrin enthalt. (E. P. 388 341 vom 18/10. 1932, ausg.'16/3. 1933.) Pa n k ó w .

George Parry Davis, Singapore, Vidkanisieren von Kautschuk, Kautschukmilch 
oder -losung. Ais Aktivator, Beschleuniger oder Alterungsschutzmittel kann man 
Chlorophyll yerwenden u. wie iiblich oder durch Sonnenlicht u. -warmewrkg. yulkani- 
sieren. Andere Beschleuniger u. Aktiyatoren konnen zugesetzt werden. S ta tt S kann 
man auch S-haltiges Gaswasser yerwenden. (E. P. 387 934 yom 2/8. 1932, ausg. 
9/3. 1933.) Pa n k ó w .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, iibert. yon: Clyde Coleman, New Jersey, 
Vulkanisat ionsbeschleuniger bestehend aus Substanzen der Formel RŁ • S • CH, • NH • R,
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worin R  eine Arylgruppe u. R t eine Thiazylgruppe bedeutet. Man erhalt die Subatanzen 
aus Mercaptothiazol, einem primaren aromat. Amin u. HCHO unter Bedingungen, 
bei denen keine H2S-Entw. erfolgt. Man kann s ta tt Mercaptobenzothiazol dessen 
Homologe, 2-Mercaptotoluthiazol, 2-Mcrcapto-6-nitrobcnzothiazol, 2-Mercapto-5-nitro- 
benzothiazol, 2-Mercapto-6-chlorbenzothiazol, 2-Mereapto-6-athoxybenzothiazol oder
2-Mercapto-5-chlorbenzothiazol verwenden. Genannt sind die Rk.-Prodd. aus Mercapto
benzothiazol, HCHO u. A nilin  (F. 111— 112°), o-Toluidin (F. 146°), p-Toluidin (F. 110 
bis 111°), p-Xylidin  (F. 120°), o-Chloranilin (F. 156°), a -Naphthylamin (F. 125°), p-Chlor- 
anilin  (F. 161—162°), fi-Naphthylamin (F. 138°), p-Anisidin  (F. 98°) oder 2,5-Dichlor- 
anilin  (F. 172°), aus S-Chlormercaptobenzothiazol, HCHO u. A nilin  (F. 120°), aus 6-Nitro- 
mercaptobenzothiazol, HCHO u. o-Toluidin (F. 134°), fi-Naphthylamin (F. 115°) oder 
A nilin  (F. 119—120°). (A. P. 1901582 vom 5/9. 1931, ausg. 14/3. 1933.) P an k ó w .

Naugatuck Chemical Co., iibert. von: Parkę H. Watkins, Naugatuck, Kaut- 
schukuberzuge a u f Metali, Hólz u. dgl. Die gereinigte Unterlage wird m it einer Lsg. 
einer Hartkautscliukmischung iiberzogen [50 (Gewichtsteile) Smoked Sheets, 50 Spruh- 
latexkautschuk, 75 ZnO, 10 Kalk, 75 MgO, je 10 Tetramethylthiuramdisulfid u. Di- 
benzylamin, 60 S, 25 Al-Pulver, 0,25 Phthalsaureanhydrid, 3 Acetaldehydanilin ais 
Alterungsschutz u. 10 ccm CS2 pro Gallone]. Hieriiber kommt ein Uberzug aus einer 
Lsg. aus einer weicheren Kautschukmischung (je 50 Smoked Sheets u. Spriihlatex- 
kautschuk, 75 ZnO, je 10 Kalk u. Dibenzylamin, 60 S, 0,25 Phthalsaureanhydrid,
3 Acetaldehydanilin ais Alterungsschutz u. 10 CS2 pro Gallone). Ais letzten Uberzug 
nimm t man eine wss. Kautschukdispersion aus z. B. 100 Kautschuk aus 2-mal auf- 
gerahmter Kautschukmilch, 10 ZnO, 1 Nckal, 13 Talkum, 0,1 Ammoniumthiocyanat, 
1 Leim, 2,7 S, 2 Heptaldehydanilin, 5 RuB, die koaguliert u. ebenso wie die anderen 
Uberziige mehrfach aufgebracht wird. Elektroden, Bremsbander, Metallplatten, 
D rah teu . a. konnen in dieser Weise iiberzogen werden. (A. P. 1896263 vom 19/9.

Bemer, EinfluP der Safthóhc und des Hei/idampfes bei Verdampfem. (Vgl. C. 1932.
II. 3969.) Bei n. Verdampfem ist die Safthóhe auf die Leistung von erheblichem EinfluB. 
In  allen Fallen, wo durch HeiBdampf eine Leistungsverminderung auftritt, ist sie nicht 
durch den Unterschied in der Warmeiibertragung, sondem durch den groBeren 
Spannungsabfall infolge des groBeren Vol. des HeiBdampfes entstanden. Vf. ra t von 
der Verwendung des HeiBdampfes ab. (Zbl. Zuckerind. 40. 781—82. 1932.) T a e g .

H. L. Grogan, Zusammenseizung von durch Sieben erhaltenen Bagassefraktionen. 
Die Unterschiede in der chem. Zus. der Fraktionen (Einzelheiten in einer Tabelle) waren 
nur gerinCT. Eine positive Korrelation besteht zwischen HCl-Destillat, hygroskop. 
Koeff. u. W.-Geh., negative wahrscheinlich zwischen Lignin u. Cellulosegeh. Das Sieben 
ist ein sehr unzureichendes Verf. zur Abtrennung des Faseranteiles. (J. Soc. chem. 
Ind., Chem. & Ind. 52. Transact. 63—64. 3/3. 1933.) Gr o s z f e l d .

Honsch Die Einrichtung eines modemen Laboratoriums fu r  die Starkę- und Sirup- 
fabrik. Besćhreibung u. Abbildungen. (Z. Spiritusind. 56. 61. 23/3. 1933. Kyritz, 
Starkcfabrik.) Ge o s z f e l d ,

H. Tryller, Starkefabrikation und Wetter. Die Abhangigkeit yom W etter zeigt 
sich im Parallelgehen von mittlerer Tagestemp. u. Ausbeute, erklarbar durch EinfluB 
der Temp. auf die Schwellung der Kartoffel. Bei hoher Temp. wird die Starkę leicht 
sauer u. v'on Schlamm schwer trennbar. Weiter sind Einfliisse von Luftfeuchtigkeit, 
W indstirke u. Windrichtung auf Tiichertrockner, sowie bei der Nachtrocknung der 
Starkę in Sacken erkennbar. (Z. Spiritusind. 56. 60. 23/3. 1933.) Ge o s z f e l d .

Sprockhof£ und Honsch, Das Absitzen von Starkemilch. Entgegen Angaben von 
P ap ó w  steht auch bei starkeren Konzz. die Absitzzeit in linearer Beziehung zur Full- 
hóhe u. Konz. der Starkemilch. (Z. Spiritusind. 56. 59. 23/3. 1933. Kyritz, Starkę- 
fabrik.) Gr o SZFELD.

A P  Rphnlr und Hans Seith, Untersuchung von Trocknungsprodukten der Ear-

1928, ausg. 7/2. 1933.) P a n k ó w .

XIV. Zucker. Kołilenhydrate. Starkę.
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fragmente in der Gewichtseinheit. (Z. Spiritusind. 56. 61. 23/3. 1933. Berlin, For- 
sehungsanst. f. Starkefabrikation.) GROSZFELD.

G. Steinhoff, Zur Beslimmung von Rohfaser in Kartoffeln und dereń Yerarbeitungs- 
produlclen. Vergleiehende Yeras. ergaben an Rohfaser in Kartoffeln (Kartoffelwalz- 
mehl) nach WEENDBR-Verf. 2,5 (1,8), T o m u la  (Abanderung des WEENDER-Verf.) 2,5 
(1,7), BELUCCI (Anwendung des Verf. von KuRSCHNER u . H a n a k  auf Starkę- u. 
Mahlprodd.) 2,5 (1,6) °/0. Letzteres Verf. ist an Einfacliheit u. Schnelligkeit iiberlegen. 
(Z. Spiritusind. 56. 61—62. 23/3. 1933. Berlin, Forsehungsanst. f. Starkefabrikat.) Gd.

E. Pallas, Ober die Herstellung von Kleistem. Kaltąuellende Starkę m it hervor- 
ragenden Lsgg. erhalt man durch Zusatz von Diastase zur verkleisterten Starkę oder 
zur Starkemilch, bevor sie auf Walzen zur Verkleisterung u. Trocknung gelangt. (Technik 
Ind. Schweizer Chemiker-Ztg. 16. 44—45. 31/3. 1933.) Gr o s z f e l d .

John P. Foster, Paia, Hawaii, Reinigen von Rohzuckersaft. Um die Nichtzucker- 
stoffe zu entfernen, wird der nicht gekalkte Rohzuckersaft, der noch alle Verunreini- 
gungen des Eohsaftes enthalt, m it S 02 bis zu einer pg-Ionenkonz. von 3,5 angesauert, 
um einen Teil der Nichtzuckerstoffe auszuscheiden. Nach dem Schleudern wird der 
Saft m it K alk bis zu pn =  12— 14 alkal. u. anschlieBend durch Einleiten von C02 
neutral gemacht. Dabei werden m it dem CaC03 die restliehen Verunreinigungen aus- 
geschieden, die dann abgetrennt werden. Der Saft wird dann in iiblicher Weise auf- 
gearbeitet. (A. P. 1897 424 vom 23/12. 1930, ausg. 14/2. 1933.) M. F. Mu l l e r .

Gilchrist & Co., Delaware, ubert. von: Walton C. Graham, Denver, Colorado, 
Reinigen von Zuckerlosungen von Ilohr- oder Riibenzucker, die in der Warme koagulier- 
bare Koli. u. solche kolloiden Stoffe enthalten, die durch Anderung der H-Ionenkonz. 
fallbar sind. Der Zuckersaft wird zunachst bis auf etwa 90—110° erhitzt, wobei ein 
Teil der EiweiCstoffe u. die in der Warme koagulierenden Stoffe ausgeschieden werden. 
Darauf wird der Saft in ein RiihrgefaB gebracht u. dort kraftig geriihrt, wobei event. 
feinst gemahlenes CaO- oder Ca(OH)2-Pulver zugegeben wird fiir den Fali, daB der Saft 
sauer ist. Die pH-Zahl wird bei 6,5—8 gehalten. Um die Abscheidung der Stoffe in gut 
abtrennbarer Form zu erreichen, werden zweckmafiig noch indifferente Stoffe, wie 
Ziegelstaub, zugegeben. (A. P. 1903 215 vom 13/2. 1925, ausg. 28/3. 1933.) M. F. Mu.

Leon Cammen, New York, Gewinnung von Zucker aus Weizenslarke. Diese wird 
einesteils durch Diastase in  Maltose u. anderenteils durch Kochen m it verd. Saure 
in Glucose iibergefuhrt u. beide Teile werden entweder getrennt auf Zucker Terarbeitet 
oder die beiden Siruplsgg. werden vereinigt u. dann auf Zucker verarbeitet. 
Durch Ausfallen des Zuekers aus der Lsg. mittels A. wird dieser groCtenteils von den 
beigemischten Dextrinen befreit. (Aust. P. 4300/1931 vom 1/10. 1931, ausg. 26/1.
1933.) M. F. Mu l l e r .

American Lurgi Corp., New York, ubert. von: Werner Maier, Baden-Baden, 
Herstellung von in  lcaltem Wasser ąudlbarer und gelatinierbarer Trockenstarke. Eine wss. 
Starkesuspension wird in ein Gemisch yon Luft u. W.-Dampf von soleher Temp. ver- 
spriiht, die oberhalb der Gelatinierungstemp. der Starkę u. unterhalb Tcmpp. liegt, 
die eine weitere Veranderung der Starkę verursachen konnten. Dabei wird die Stiirke 
gelatiniert u. gleichzeitig getrocknet. — Ein Gemisch von 100 kg Weizenstarke u. 100 kg 
W. wird in  W.-Dampf enthaltende Luft von 300° verspriiht. Das Prod. dient zur Herst. 
■von Starkepaste u. -leim. (A. P. 1 901109 vom 22/1. 1932, ausg. 14/3. 1933. D. Prior. 
13/1. 1928.) M. F. Mu l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
J. Raux, Uber die Garfuhrung. Vf. bespricht die Abhiingigkeit der Haupt- u. 

Nachgarung von der Floekung der Hefen u. der Temp. Eine Erhohung der Gartemp. 
iiber 8° (vgl. H e s s  u . B r e t s c h n e i d e r ,  C. 1932. II. 2382) hat auf die Qualitat des 
Bieres wie auf den Garverlauf einen ungiinstigen EinfluB. Diese Nachteile kónnen 
bei den einzelnen Hefen in verschiedenen Betrieben verschieden groB sein. Ein vor- 
zeitiges Flocken der Hefen u. dadureh bedingte unvollstandige Garung kann oft durch 
Zusatz von Phosphorsaure yermieden werden. (Brasserie et Malterie 22. 277—84.
1932.) A n t e l m a n n .

Kotaro Nishida, Untersuchungen iiber Produkte, die durch Faulnis von Bierhefe 
entstanden sind. In  einem Steinzeugtopf wurden 9 kg gepreBte u. getrocknete Bier
hefe in  36 1 W. 28 Tage unter taglich einmaligem Umriihren, bei 10—28,3° u. in 
bestandig saurer Rk. belassen. Vf. isoherte u. identifizierte aus dem F iltrat: Phenyl-
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athylamin, Adenin, Hypoxanthin, Histamin, Tyramin, Putrescin, Cadayerin, Leucin, 
Ammoniak. (Buli. cliem. Soc. Japan 8. 14—22. Jan. 1933. Kagoshima Agricultural 
Coli.) A n t e l m a n n .

N. J. M. Brelaz, Neuere Entwicklung in  der Alkoholrektifizierung. (Vgl. C. 1932. 
33. 2751.) An einen Dreikolonnenapp. wird eine weitere, unter yermindertem Druck 
arbeitende Rektifizierkolonne angeschlossen. Die doppelte Rektifikation u. Heizung 
m it A.-Dampfen wird auf den Dreikolonnenapp. iibertragen. Es kann aucli auf die 
Reinigung u. Rektifikation unter n. Druck eine Yakuumdest. folgen, wodurcłi bzgl. 
der Temp., der Dest.-Yerluste u. des Dampfverbrauckes Vorteile erzielt werden. (Chem. 
Engng. Min. Rev. 25. 205—08. 6/3. 1933. Melbourne.) R. K. Mu l l e r .

P. Petit, Anormaler Geschmack im  Bier. Beschreibung der Yerschiedenen TJr- 
sachen. (Brasserie et Malterie 22. 258—60. 274—77. 1932.) A n te l j ia n n .

Muth, Die Buketłe des Weines. Untersckieden werden primare, sekundare Garungs- 
u. Lagerbukette. Einzelheiten daruber im Original. (Z. Yolksernahrg. D iatkost 8. 
73—74. 5/3. 1933. Geisenheim a. Rh.) _ Gr o s z f e l d .

Th. Fellenberg und Stan. Krauze, t/bcr das natiirliche Vorkommen von Benzoe- 
saure in  Wein. (Schweiz. Wein-Ztg. 40. 855—56. Dcz. 1932. — C. 1932. II. 935.) Gd.

H. Wustenfeld, Sprilessig und Weinessig ais Genuflmiltel und ihre gesundheitliche 
Bedeulung. Hinweis auf die gute Zutraglichkeit des Naturessigs, Beschreibung seiner 
Gewinnung. (Dtsch. Essigind. 37. 97—98. 24/3. 1933.) G e o s z f e l d .

Lorand Macher, Die Bestimmung der Amylase in den Maischen. Die bekannten  
L aboratorium sm ethoden zur Best. der am ylat. K raft (E f f r ONT, BucHELEE-RuDlGER, 
ELLRODT) wurden zwecks Erreichung einer betriebsmaBigen Durchfuhrbarkeit ent- 
sprechend m odifiziert. (Landwirtsch. Brennerei-Ztg. 20. 2—6. 13/1. 1933.) WlNDISCH.

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Rodleben, Verfahren zur Durchfuhrung vmi 
biochemischen Prozessen und Umsetzungen durch Baklerien durch Zugabe von in starker 
Garung befindlichen Kartoffel- oder Getreidemaischen zu schwer yergarbaren Melasse- 
maischen, wodurch eine starkę Nachgarung hervorgerufen wird. (D. R. P. 573 621 
KI. 6b vom 29/1.1929, ausg. 4/4.1933. — Zus. zu D. R. P. 572 611; C. 1933. 1. 
3138.) S c h in d l e r .

Commercial Solvents Corp., England, Hersldlung von Butylalkohol und Aceton 
durch Garung. Pentosen, wie Xylose, werden in einer Maische, die unter Hinzunahme 
von starkehaltigem Materiał, das zugleich auch die fiir die Garungserreger erfordorlichen 
Nahrstoffe enthalt, bereitet worden ist, m it Hilfe von Butylalkohol-Acetonbakterien, 
wie Clostridium aeetobutylicum (WEIZMANN), B. butylicum aceticum, B. butylicum
B. F., B. granulobacter pectinovorum, yergoren. Ais starkehaltiges Materiał wird 
zwcckmaBig zerkleinerter Mais genommen. Die Menge der angewendeten Pentosen 
soli diejenige der anderen Kohlehydrate nicht iibersteigen; von den zu verwendenden 
Kohlehydraten soli daher die Slaismenge 50% iibersteigen u. betragt zwcckmaBig 
mindestens 75%. Dor pn-Wert der Maische wird auf 5,5—5,75 eingestellt; die Gartemp. 
wird auf ca. 36° gehalten. Das starkelmltige Materiał wie das pentosenhaltige konnen 
getrennt sterilisiert in den Garbottich eingefuhrt werden. Dabei wird beispielsweise 
das Maismehl unter einem Dampfdruck von 1,4 a t wahrend 2 Stdn., die Xyloselsg. 
bei glcichem Druck wahrend ca. 20 Min. sterilisiert; auch kann dio letztere zu dem 
Maismehl wahrend seiner Stcrilisation 15 Min. vor Beendigung dorseiben zugemischt 
werden; schlieBlich kann das starkehaltige Materiał fiir sich allein sterilisiert u. in 
Garung gebracht werden u. danach der Zusatz der Xyloselsg. erfolgen. (F. P. 719 955 
vom 10/7. 1931, ausg. 13/2. 1932. A. Prior. 18/7. 1930.) R. H e r b s t .

Commercial Solvents Corp., England, Hersldlung von Butylalkohol und Aceton 
durch Garung. Holzzucker, erhalten durch Hydrolyse yon Holz oder anderen cellulose- 
haltigen Stoffen, wird im Gemisch m it yornehmlich einer iiberwiegenden Menge von 
starkehaltigem Materiał, wie Mais, m it Hilfe yon Butylalkohol-Acetonbakterien yer
goren. Im iibrigen gleicht das Verf. dem gemaB F. P. 719 955; siehe yorst. Ref. (F. P. 
720 498 Tom 21/7. 1931, ausg. 19/2. 1932. A. Prior. 13/8. 1930.) R. H e e b s t .

Commercial Solvents Corp., ubert. yon: Perry W- Wilson, Terre Haute, 
Indiania, Maryland, V. St. A., Propionsćiure durch Garung. Eine Maische, die protein- 
freie Kohlenhydrate, wie hydrolysierte Starkę, enthalt, wird m it propionsaurebildenden 
Bakterien yersetzt, wobei die Wasserstoffionenkonz. etwa durch alkal. Verbb. der 
Alkali- u. Erdalkalimetalle zwisehen 10-7 u. 10-5 gehalten, u. der Nahrstoffbedarf der 
Bakterien durch Zusatze aus Butyl-, Aceton- bzw. Athylalkoholgarungen oder yon
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Heferiiokstanden gedeckt wird. Bei 5%ig. Zuckerlsg. ist die Garung in 7— 10 Tagen 
beendet. Neben Propionsaure wird Essigsaure u. Milchsdure (bis 25% des ycrgorenen 
Zuckers) gebildet. (A. P. 1898 329 vom 2/8. 1928, ausg. 21/2. 1933.) D o n a t .

„Euros“ Akt.-Ges., Glarus, Schweiz, Verfahren zur Herstellung alkoholarmer óber- 
gariger Biere. Zur Nachzuekerung wird Starkesirup, besonders Capillar- oder Bonbon- 
sirup yerwendet. (D. R. P. 571831 KI. 6b vom 17/1. 1930, ausg. 6/3. 1933. Zus. zu
D. R. P. 558 552; C. 1932. II. 3027.) Sc h in d l e e .

XVI. Nahrungsmittel. GenuBmittel. Futtermittel.
William Hardy, Neuere Fortschritte der Tieftemperaturforschung. Vortrag uber 

die bei Kaltetempp. beobachteten Vorgiinge an Obst, Płciach, usw. (J. Soc. chem. Ind., 
Chem. & Ind. 52. 45— 49. 20/1. 1933.) R. K. Mu l l e r .

E. G. Bayfield und V. Shiple, Weicliwinterweizenuntersuchungen. I. Die Brauch- 
barkeit der A . A . G. G.-Grundbacbnetliode zur Bestimmung der Backfahigkeit. Weich- 
winterweizen aus Ohio gaben bessere Belatiywerte ihrer Backfahigkeit nach der Bromat- 
methode ais nach der A. A. C. C.-Grundmethode. (Cereal Chem. 10. 140—48. Marz 
1933.) H a e v e c k e r .

A. Sehulerud, TJntersuchung iiber den Verlauf des Sauregrades in gelagerten Mehlen 
und einige kritische Bemerkungen iiber die Methoden zur Bestimmung des Sauregrades im  
Mehl. Drei Roggen- u. ein Weizenmehl wurden wahrend eines Jahres in gleichen Zeit- 
abstanden auf Sauregrad untersucht. Die Best. erfolgte in 9G%A.- u. 67% A .-Extrakt u. 
in frischen wss. Suspensionen. Die Gesamtzunahme des Sauregrades im gleichen Mehl 
ist nach allen Methoden annahernd die gleiche. 96% A. extrahierten mehr Saure ais A., 
67% A. mehr ais 96% . Die Differenzen sind wahrend der ganzen Unters.-Dauer kon
stant, d. h. die Fettsauren sind allein fiir die Saurezunahme verantwortlich. Der 
P 20 6-Geh., bestimmt in wss. 48-Stdn.-Suspensionen, yersetzt m it Formaldehyd zur 
Verhinderung der Garung, bleibt wahrend der ganzen Jahreslagerung konstant. Da 
Milchsaure im Mehl nicht nachgewiesen werden konnte u. ein Wachsen der Gesamt- 
menge des Phosphates nicht stattgefunden hat, kann das Steigen des Sauregrades in 
wss. Mehlextrakten wahrend der Lagerung nur durch eine Rk. zwischen unl. F e tt
sauren u. Phosphat unter Bldg. yon Phosphorsiiure erklart werdon:

K 2H P 0 4 +  RCOOH K H 2P 0 4 +  RCOOK 
In  der T at deckt sich der T iter der Extrakte m it dem P 20 6, berechnet ais K H 2P 0 4. 
Methoden, die direkt die Fettsauren m it A. oder A. extrahieren, sind daher korrekter 
zur Best. des Sauregrades ais Methoden, die m it wss. Suspensionen arbeiten. (Cereal 
Chem. 10. 129—39. Marz 1933. Oslo, Ńorwegen.) H a e v e c k e r .

J. W. Read und C. H. Bailey, Geioisse Wirkungen ultravioletter Bestrahlung auf 
chemische Eigenscliaften und Ndhrwert von Backproduklen. Biskuits, m it unbestrahlten 
hydrierten Backfetten hergestellt, zeigten keine antirachit. Wrkg. Bestrahlung der 
F ette wiihrond 5 Min. m it der Quarzlampe bewirkte teilweise Heilung der Rachitis in 
der 6-Tageperiode, 10 Min, Bestrahlungsdauer yollstandige Heilung, 15 Min. wieder 
etwas yerringerte HeilwTltg., wahrscheinlich infolge teilweiser Zerstórung von Vitamin D. 
Bestrahlung von hydrierten Fetten u. Schmalz yon 3 bis 10 Min. bewirkte bei direkter 
Verfiitterung im ungebackenen Zustand yollkommene Heilung bei der kiirzesten 
Bestrahlungsdauer, ohne daC die antirachit. Eigg. bei Behandlung bis 10 Min. eine 
Verstiirkung erfahren. Ahnhche Ergebnisse heferten Verss. bei Bestrahlung des fertigen 
Biskmts. Ernahrungszustand u. Best. der Knochenasche zeigten, daB bestraklto Back- 
fette ihre antirachit. Wrkg. durch den Gar- u. BaekprozeB nicht yerlieren. (Cereal 
Chem. 10. 99—128. Marz 1933. St. Paul, Minnesota, Minnesota Agric. Experim. 
Stat.) _ H a e v e c k e r .

J. GroBfeld, Einige Backversuche mit Zwiebacken. Bei Backyerss. mit Zwiebśicken 
unter Zusatz von Butter wurde der Butterfettgeh. aus der Buttersaurezahl des A.- 
Auszuges u. dem CHC13-Verf. etwas zu hoch, bei Einsetzung der Buttersaurezahl des 
durch AufschluB erhaltenen Fettes fast genau wiedergefunden. Aus Sicherheitsgriinden 
wird jedoch die Best. des Butterfettgeh. nach erstgenannter Methode empfohlen. Zur 
Umrechnung des Butterzusatzes auf die Mehlmenge empfiehlt es sich, den B utterfett
geh. der Backware auf dereń Starkegeh. zu beziehen. Fiir die Best. des A.-l. P20 5 in 
Eierzwieback wurde eine einfache, auf Yeraschung des A.-l. Auszuges m it Mg-Acetat 
u. P20 5-Best. nach W oy beruhende Methode ausgearbeitet. E straktion m it 95°/0ig. 
A. lieferte hohere P20 5-Mengen ais m it absol. A. (Ber. des Eigeh. aus dem P 20 5-Wert
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vgl. im Original). Eine wesentliche Zers. des Lecithins aus dem Ei konnte weder beim 
Einback, noeh beim Zwiebaek festgestellt werden. — Besehreibung des Untersuchungs- 
ganges zur Priifung yon Baekwaren auf Butter- u. Eizusatz (Best. des Gesamtfettes, 
des Butterfettgeh., des Starkegeh., der A.-l. P 20 5 usw.). (Z. Unters. Łebensmittel 65. 
315—25. Marz 1933. Berlin, PreuC. Landesanstalt f. Lebens-, Arzneimittel- u. gerichtl. 
Chem.) S c h o n f e l d .

H. J. Sehmalbruch, FufSbodenbdag in  Kcmservenfabriken. Hinweis auf die be- 
sondere Eignung yon Steinzeug u. Klinkermaterial. (Allg. dtseh. Konserven-Ztg. 20 . 
192—93. 23/3. 1933. Braunsehweig, Konseryenversuchsstation.) Gr o s z f e l d .

H. J. Sehmalbruch, Feuerscliutz in Konserrenfabriken. (Braunsehweig. Kon- 
serven-Ztg. 20. 212—14. 30/3. 1933. Braunsehweig, Konservenversuchsstation.) Gd.

Serger und H. J. Sehmalbruch, Der Druck in der Konservendose wahrend der 
Sterilisation und der Vorteil des Hei[Sverschlusses. Das HeiByerschluflyerf. h a t neben 
Druekverminderung die Vorteile der Herabsetzung der Korrosion u. Erhaltung der 
Vitamine. (Braunsehweig. Konserven-Ztg. 20. 205—06. 30/3. 1933.) Gr o s z f e l d .

John B. Shumaker und J. H. Buchanan, Eine TJntersuchung uber Caramel- 
farbstoff. Bei der Bereitung von Caramel zeigte der Gewiehtsyerlust gegen Erhitzungs- 
zeit, abgesetzt in  3 Versuchsreihen, dio gleichen allgemeinen Gebiete, in denen be- 
stimmte Verbb. gebildet wurden. Diese Gebiete entspraehen durehweg denen der 
Bldg. yon Isosaccharosan, Caramelan u. Caramelen. Caramelle von niedrigem Mol.- 
Gew. haben wenig Farbwert u. dialysieren betrachtlieh, die hoheren sind umgekehrt 
deutHch kolloid. Alle sind bei der Elektrophorese negatiye Kolloide. Bei pH =  2 
bis 1,5 in Citronensaure werden Caramelle innerhalb zwei Wochen nicht gefiŁllt, 
durch H 2S 04 bei ph =  1,5 h. (nicht k.), H3P 0 4 bei ph =  2 u. H2SO., bei ph =  3 u. 2 
sind h. u. k. ohne Wrkg. Die Bestandigkeit ist in Ggw. yon Citration gróBer ais in 
Ggw. yon Sulfationen; Phosphationen stehen in der Fiillungswrkg. in der Mitte. 
(Iowa State Coli. J . Sci. 6. 367—79. 1932. Iowa State Coli.) Gr o s z f e l d .

— , Die Herstellung von bayerischem Blocbnalzzucker. P rakt. Arbeitsyorschrift. 
Einzelheiten im Original. (Allg. dtsch. Konserven-Ztg. 20. 193—94. 23/3. 1933.) Gd.

H. Jesser, Kaffee — Tee — Maile. Bei selbsthergestellten Aufgiissen ublicher Art 
enthielten solehe aus Kaffee-Hag (aus 7,5 g) 3—3,5, Matte (1,2 g) 10, Tee (1,0 g) 23, 
Bohnenkaffee (7,5) g 74— 100 mg Coffein. Durch den AufguB gel. Coffeinmengen 
75— 75— 77—80°/o des yorhandenen. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 73. 187—88. Z. Volks- 
emahrg. D iatkost 8. 103—04. 1933. Stuttgart, Chem. Unters.-Amt d. Stadt.) Gd.

Thurmann, Ober Trocknung der Kuhlhausluft in kalter Jahreszeit. Bericht iiber 
prakt. Vers. durch t)berleiten der zugefiihrten Luft iiber CaO u. CaCl2. (Z. Fleisch- 
u. Milchhyg. 4 3 . 249. 1/4. 1933. Altena.) Gr o s z f e l d .

Schwerdt, Verwendung forrmldehydhaltiger Mittel in  fleischverarbeitenden Betrieben 
zur Desinfektion von Oeraten und Iidumen zulassig. Hinweis auf eine gesetzhche Ver- 
ordnung. (Dtsch. Nahrungsmittel-Rdsch. 45. 31/3. Berlin.) Gr o s z f e l d .

Osman Jones, Nitrite. in Pokelfleisch. Nachpriifung u. Bestatigung der Verss. 
anderer Bearbeiter, wonach bei der Nitratpókelung allmahlich N itrit entsteht u. dieses 
m it Vorteil durch direkten Nitritzusatz ersetzbar ist. (Analyst 5 8 . 140—43. Marz
1933.) Gr o s z f e l d .

G. J. Hucker, Ferdinand Trudell und William S. Jennings, Mastitis. I. Das 
Vorkommen und der Nachweis subklinischer Strepłokokkenmasłitis. (Buli. New York 
State agric. Exp. Stat. Techn. Buli. Nr. 1 9 9 . 49 Seiten. Aug. 1932.) Groszfeld .

G. J. Hucker und Dorothy A. Lee, Mastitis. I I . Die Veru-endung bestimmter 
Farbstoffe bei der Behandlung von Mastitis. Krystallviolett, Brillantgrun u. Acriflayjn 
erweisen sich ais unwirksam, Azamin (Pyridinderiy.) Keferte bei Euterirrigation in 
yielen Fallen deutliche Besserung. (Buli. New York State agric. Exp. Stat. Techn. 
Buli. Nr. 205. 33 Seiten. Nov. 1932.) Gr o s z f e l d .

F. S. Jones und Ralph B. Little, Saure Milch bei Mastitis von Kiihen. In  allen 
Fallen war bei solcher Milch aus akut entziindeten Eutem  m it ph bis zu 4,5, in dem 
Erstermolkenen, gegen Ende des Melkens bis pH =  6,3 ansteigend, eine groBe Zahl 
nicht hamolyt. Streptokokken u. Leukoeyten im Sekret, sowie stets Jlilchsaure yor- 
handen. Der Zustand beruht auf enormem Wachstum kohlenhydratangreifender 
Streptokokken im E uter in einem relatiy schwach gepufferten yeranderten Mileh- 
medium. (J. Dairy Sci. 16 . 111—19- ^larz 1933. Princeton, N. J ., The R o c k e f e l l e r  
Inst. f. Med. R es.) Gr o s z f e l d .
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James M. Sherman und Helen Upton Wing, Die Bedeuiung der Colonbakterien 
in  Milch, mit besonderer Beriicksichtigung der Milchklassen. Dio ubliche Colonzahl ist 
zur Kenntnis des gesundheitlichen Zustandcs von gewóhnlicker Rohmilch, auCor wenn 
das Bakterienwackstum dureh besondere Behandlung verhindert wird, wenig geeignet. 
Bei hochwertiger Kohmilck m it weniger ais 10 000 Bakterien im ccm kann die Colon- 
prufung ihren Platz ais erganzender Qualitatsindex behalten. Bei solcher Milch er- 
scheint eine Anforderung von weniger ais 100 im ccm berechtigt, ebenso fiir Vorzugs- 
milch (certifield milk) weniger ais 10 Colonorganismen. Wenn in Zukunft alle Milch 
sofort nach dem Melken auf 45° F  gekiihlt u. darauf gehalten wird, karm dio Colon- 
probe von allgemeinerem W ert werden. (J. Dairy Sci. 16. 105—73. Marz 1933. Ithaca, 
N. J., Cornell Univ.) Gr o s z f e l d .

M. B. Michaelian und B. W. Hammer, Die Herkunft der fliiclitigen Sauren in  
Milch bei den citronensaurevergarenden Streptokokken. (Vgl. C. 1933. I. 2125.) Da 
Milchsaure ebenso wie Weinsaure, H3P 0 4, H 2SO.„ die Menge der fliiclitigen Sauren 
(f. S.) in Milchkulturon von citronensaure vergiirenden Streptokokken erhóhte, ist 
diese nicht ais (Juelle der f. S. anzusehen. Die Wrkg. der genannten Sauren beruht 
vielmehr auf Freimachung der Citronensaure aus ihren Salzen u. bedingt dadureh ihre 
leichtere Vergarbarkeit, sie variierte stark  in verschiedenen Kulturen, war am gróBten 
bei Kulturen, die nur kleine Mengen an titrierbaren Sauren erzeugten, am geringsten 
bei Erzeugung groBer Mengen davon. Zugesetzte Citronensaure bewirkte so groBe 
Zunahme bei der Produktion von f. S., daB sie offenbar ais dereń Quelle anzusehen ist. 
(J. Dairy Soi. 16. 157—64. Marz 1933. Ames Iowa State Coli.) GROSZFELD.

W. B. Nevens und D. D. Shaw, Die Wirkung des Milchverarbeitungsverfahrens 
au f den Ndhrwert der Milch. II. Die scheinbare Verdaulichkeit von frischer Vollmilch 
und von Magermilchpulver. (I. vgl. C. 1933. I. 2478.) Die scheinbare Verdaulichkeit 
von Gesamtprotein, Fett, Zucker u. Gesamttrockenmasse der nach dem Spruh- u. 
Walzenverf. erhaltenen Trockenmilch war nach Futterungsverss. an Albinoratten 
prakt. gleich. Gegeniiber frischer Vollmilch wurde aber das Protein deutlich schlechter 
Yerdaut. Die Yerdauhchkeit des Fettes betrug in allen Fallen etwa 99%. Die des 
Milchzuckers war Yollstandig. (J. N utrit. 6. 139—50. Marz 1933. Urbana, Univ. of 
Illinois.) Gr o s z f e l d .

Wilfrid Sadler, Blythe Alfred Eagles imd Gladys Pendray, Untersuchungen 
iiber Kdsereifung. II. Der Stickstoffbedarf der Milchsaurebakterien. (I. vgl. C. 1933.
I. 523.) Nach Verss. an 33 Stammen aus Kingstonkase (Einzelheiten in Tabelle) er
zeugten viele derselben m it Hefeextrakt, der 75% Subpepton, 25% Pepton, keine 
Proteose enthielt, nur kleine Mengen Sauren. Um kriiftige Garung von Fructose, 
Glucose, Mannose,Galaktose u. Lactose hervorzurufen, wird N- Quelle m it betrachthchem 
Geh. an Proteose-, Pepton- u. Subpepton-N, am besten aus pept. Caseinverdauung er
halten, benótigt. (Biochemical J .  26. 1532—35. 1932. Vancouver, Univ. of Brit. 
Columbia.) G r o s z f e l d .

H. C. Hansen, H. A. Bendixen und D. R. Theophilus, Einflu/3 verschiedentr 
Saurewecker au f die Qualitat von Cheddarkdse. Schilderung des Verli. der einzelnen 
Kulturen. Kase m it Mischlculturen von Str. lactis, Str. paracitrovorus u. Str. citro- 
yorus war von guter Qualitat, besser ais Kase nur mit den beiden letztgenannten, 
aber geringer ais mit einer Reinkultur von Str. lactis allein oder den Ericsson- u. Ames- 
Weckern. Weitere Einzelheiten im Original. (J. Dairy Sci. 16. 121— 27. Marz 1933. 
Moscow, Idaho Agric. Experim. Station.) G r o s z f e l d .

Egidio Caserio, Beobachtungen und Untersuchungen iiber pasteurisierle Kase. Vor- 
schriften zur einwandfreien Herst. von Schmelzkiise. (Ind. ital. Conserve aliment. 8.
49—52. 73—78. Pavia.) G r im s ie .

G. B. Pusrin, Neuer elektrischer Apparat zur Bestimmung der Feuchtigkeit des 
Gelreides. Besckreibung eines Feuchtigkeitsbestimmers nach dem Prinzip der elektr. 
Leitfahigkeit. Die Abhangigkeit der Messungen Yom Druck des Materials auf die 
Elektroden wird durch Anwendung von 2000 bis 2500 a t  Druck vermieden. Die chem. 
Zus. des Getreides (Kultur, Sorte) iibt keinen groBen EinfluB auf die Leitfahigkeit aus. 
Eine Ausnahme bilden stark ólhaltige Materialien. (Miihle 70. Nr. 15. Jliihlenlabora- 
torium 3. 69—74. 13/4. 1933. Ukrain. Getreideinst.) H a e v e c k e r .

D. Schenk, Die Bestimmung des Wasser- bzw. Zucker-(Extrakt-)Gehaltes in Marme- 
laden, Malzextrakten, Honig und dergleichen unter besonderer Beriicksichtigung der 
Refraktometrie. Bei Yergleichenden Yerss. zeigte eine 60%ig. Saccharoselsg. 26,5,
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eine 70°/0ig. 59,5 Skalenteile, also entsprachen 3,3 Skalenteile des Butterrefraktometers 
1%  Zucker. Opt. nicht gleichwertigc Zuckerarten (Dextrine), sonstige Extraktstoffe, 
EiweiBstoffe u. a. bedingen Abweichungen. Der Skalenbereich des Butterrefrakto- 
meters umfaBt Zuckergchh. yon 52 bis 82% . (Chemiker-Ztg. 57- 234. 25/3. 1933. 
Krefeld, Offentl. Chem. Unters.-Amt.) Gk o szfeld .

H. Barsch, Unterscheidung von Malz- und Gferstenkaffee. Bei Eintragen von 5 g 
des ungemahlenen Kaffees in 100 ccm W. farbt sich dies in Ggw. yon Malzkaffee sofort 
(Optimum in 10—15 Min.) braunlich gelb, bei Gerstenkaffee nicht. Bei gleicher 
Behandlung m it 96%ig. A. (Brennspiritus) tr i t t  das Umgekehrte ein. Auch Zusatze 
bis zu 10% lassen sich nachweisen. (Chemiker-Ztg. 57. 242—43. 29/3. 1933.) Gd.

Food Machinery Corp., iibert. yon: Rex de Ore McDill, Kalifornien, Behand
lung von FriiclUen fiir den Mariet. Man taucht die zu konseryierenden Friichte in eine 
wss. Lsg., z. B. von Boraz, Hypochloriten usw., wobei sie zugleich m it einer Wachslsg. 
in  CCI& in Beruhrung kommen u. umkiillt werden. Dann werden die Friichte yon der 
iiberschussigen Lsg. befreit, abgeriebcn u. getrocknet. (A. P. 1900 295 yom 26/10.
1929, ausg. 7/3. 1933.) Schutz .

Werner & Mertz G. m. b. H .,W ien, Yeredelung von Sojabohnen. M anbehandelt 
die Ausgangsstoffe m it yergasten, zweckmaBig in strómendem Zustand befindlichen 
organ. Fil., wobei die Ausgangsstoffe wahrend der Behandlung auf einer Temp. ge- 
halten werden, die iiber dem Kp. der Behandlungsmasse liegt. (Oe. P. 132401 vom 
26/7. 1930, ausg. 25/3. 1933. D. Prior. 13/8. 1929.) Schutz.

Lloyd M. Brown, iibert. yon: Franz Peter Dengler, Chicago, Abscheidung der 
Kakaóbutter aus Schokoladcnfliissigkeit. Man yerruhrt die fl. Schokolademnasse m it W. 
bei 120° F , setzt der Emulsion eine geringe Menge Papain u. darauf in 0,4% HC1 gel. 
Pepsin hinzu. Diese Suspension wird auf 175— 180° F  erwarmt, wobei die Kakao- 
butter in Freiheit gesetzt wird. Die auf der Oberflaehe schwimmende Kakaobutter 
kann dann entfernt werden. (A. P. 1892 449 yom 5/6. 1929, ausg. 27/12.1932.) Sc hu .

Pet Milk Co., St. Louis, iibert. von: Earl A. Louder, Illinois, V. St. A., Sterili- 
sierung von Fliissigkeiten, wie Milćh. Man schickt einen kontinuierlichen Strahl der 
Milch unter Druck in nicht senkrechter Richtung zwischen zwei Elektroden liin- 
durch, wobei die beiden Elektroden eine geniigend groBe Potentialdifferenz haben, 
um eine Funkenentladung zwischen den Milchteilchen u. den Elektroden zu bewirken. 
(A. P. 1900 509 yom 30/10. 1930, ausg. 7/3. 1933.) Schutz.

Hans Murschhauser, Berlin, Zur Bereitung von Sauglingsmilch dienendes Pulver. 
Man dam pft einen mtaminreichen Pflanzensafl unter Einhaltung eines tjberschusses 
an  freier Saure m it einem Carbonat der Alkali- u. Erdalkalimetalle im Vakuum unter 
60° ein u. ftigt dem Trockengut anorgan. Salze, z. B. K 2C03, Na2C03, NaCl usw. u. 
organ. Stoffe, wie Eiweifi, Milchzwker zu, so daB beim Zusetzen des Pulyers zu einem 
aus Kuhmilch gewonnenen Losungsm. eine Milch entsteht, dereń Bestandteile ein der 
Frauenmilch entsprechendes Yerhaltnis aufweisen. (Schwz. P. 158 227 vom 30/4.
1931, ausg. 16/1. 1933.) Schutz.

Arnold Zinunermann, Moskau, Erzeugung von hochwertigem Kćise. Man unter- 
wirft die Milch einer Unters., die darin besteht, daB man 7—8 ccm Milch m it 1,5 ccm 
einer verd. wss. Saurelsg., z. B. 0,75%ig- Essigsaure, gut yermischt u. 2 Minuten auf 
80° erhitzt u. nur diejenigen Milchmengen der Verkasung unterwirft, bei denen die bei 
der Unters. durch Gerinnung entstehende Verdiekung kompakt u. iiberall im, GefaB 
gleichmaBig, ohne Ausscheidung von Molkę yerteilt ist. (Schwz. P. 157 646 yom 
8/11. 1931, ausg. 16/1. 1933.) Schutz.

A. Duclous, Lait, beurre, fromage. Paris: J.-B.-Baillifere et fils. 1033. (135 S.) Br.: 5 fr,

XVII. Fette. Wachse. Wasch- u. E.einigungsmittel.
Karl Braun, Forschungsergebnisse der Fett-, Ol- und Seifenindustrie 1932. (Dtsch. 

Parfumerie-Ztg. 19. 37—38. 53—55. 10/2. 1933.) Schonteld .
E. Ljubarski, Einflup landmrtschaftlicher Faktoren au f die Perillakultur. Im  

femen Osten ausgefiihrte Verss. sprechen dafiir, daB man durch spate u. dichte Aussaat 
eine hohere Ungesattigtheit des Perillaoles erzielen kann. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: 
Masloboino-shirowoje Djelo] 1932- Nr. 11. 63—64.) Schonfeld .
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N. Waschitschek-Ryshkowa, Einflu/3 des Schalcngehalts au f den Ólgehalt der 
Kuchen. Mit steigendem Iliilsengeh. steigt auek der Olgeh. der Sonnenblumenkuehen. 
(Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Masloboino-shirowoje Djelo] 1982. Nr. 7- 8—9.) S ch o n f .

P. Terskiełi, Einflu/3 der Feuchtung von Leinsaat a u f den Ólgehalt der Kuchen. 
Der schnellen Beschiidigung der Zcrkleinerungswalzen bei Yerarbeitung yon Lein- 
samen konnte durch Befeuchtung der gereinigten Samen entgegengewirkt werden. 
Dadurch wird richtige Zerkleinerung gewahrleistet u. dam it aueh eine Zunahme des 
Olgeh. der Kuchen yerhindert. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Masloboino-shirowoje Djelo]
1932. Nr. 4/5. 17—18.) Schó n feld .

E. J. Better, Die Oxydationserscheinungen bei Olen, Fełten und Seifen. I. Oxy-
dationsgrad, Ranziditdt und Ranziditatsreaktionen. K rit. Besprechung der neueren 
Arbeiten u. Anschauungen. (Seifensieder-Ztg. 60. 200—02. 219—21. 235— 38. 22/3.
1933. Berlin-Sehóneberg.) Schónfeld .

Alph. Steger und J. van Łoon, Studien iiber die Polymerisation vonfetten Olen. II.
(I. ygl. C. 1932. II. 3972.) Es wurde die Einw. der KAUFMANNsehen Rhodanlsg. auf 
Leinól u. die in der I. Mitt. besehriebenen Standóle, sowie dereń Methylester unter
sucht. Die wirkliche Rhodanaddition eines Standóles ist infolge einer Zers. des Rhodans 
titrim etr. nicht festzustellen. Bei den Standólfettsauren oder dereń Estern bleibt die 
Zers. aus u. die Rhodanaddition ist genau zu bestimmen. Die ermittelten Rh.-Zahlen 
der Polymerisate sind aber keine Konstanten, sondem sie andem sich m it dem Titer, 
der Einwirkungszeit u. dem UberschuB desRhodans u. anderenFaktoren. Die Rh.-Zahlen 
der polymerisierten Verbb. zeigen keine definierten Zusammenhange m it der wirldichen 
Ungesattigtheit. (Recueil Tray. chim. Pays-Bas 51 ([4] 13). 996—1000. 15/10. 1932. 
Delft.) Sc h o nfeld .

W. Kissełew und S. Minejew, Uber die Herstellung von polymerisierten Olen fiir  
Lacke und IM S-Firnis. Verfolgung des Polymerisationsverlaufs von Leinól unter 
Betriebsbedingungen, insbesondere Unters. der zur Erreichung einer bestimmten 
Polymerisationsstufe unter yerschiedenen Bedingungen erforderlichen Zeit u. Tempp. 
(Oel-u. Fett-Ind. [russ.: Masloboino-shirowoje Djelo] 1932. Nr. 10. 30—39.) Schonf.

H. A. Boekenoogen, Ober Leinól. Hinweis auf Verschiedenheiten in der Schlcim- 
stoffausscheidung yon k. u. w. geschlagenem Leinól. (Verfkroniek. 6. Nr. 3. 14— 15. 
15/3. 1933. Koog an den Zaan, N. V. Oliefabrieken T. Duyyis Jz.) Gro szfeld .

P. Denis, Ul von Pentaclethra Eetveldeana. Die Kerne der trop. Pentaclethra 
Eetyeldeana enthalten 50,32% F ett: D .19 0,9173; nn21 =  1,4665, Maumeneprobe 46°. 
VZ. 189,3, JZ. 74,5, EZ. 188,3, Hehnerzahl 93,8%, RMZ. 0,55, Unyerseifbares 0,47%, 
AZ. (An d r e) 11,35, Titer 47,5°. Die festen Sauren der Pb-Salztrennung (27,4%) 
haben den F. 66—67, E. 64—63°. U nter den festen Sauren findet sich eine C24-Fettsaure. 
(Mattóres grassea-Petrole Deriyes 25. 9770—72. 15/3- 1933.) Schónfeld .

Mitsumaru Tsujimoto und Hanji Koyanagi, t)ber eine neue ungesaltigte Feit- 
saure aus dem Kemol von „A ka ritto m P a rin a riu m  Laurinum. I. Die Kerne der Pari- 
narium laurinum A. Gray-Friichte (Karolineninseln) (Gewicht 57—68 g) enthalten 
45,41% Rohfett (bei 15% H 20-Geh.). Das F e tt ist eine orangegelbe, yiscose FI. u. 
erstarrt zu einem festen Fett, nach Holzól rieehend: F. 49—50°, D.5°4 0,9379, n^50 =
1,5610, SZ. 1,31, VZ. 186,8, JZ. (W us) 214,1, Unyerseifbares 1,15%. Trocknet bei 
100° innerhalb 40 Min. zu einem Film, der an Holzólfilme erinnert. Polymerisiert 
rasch bei 280° zu einer festen M. Fettsauren: F . 83—84° (andert sich kaum nach Um- 
krystallisierung). JZ. 229,6 (nach 2 Stdn.), JZ. 274,1 (nach 24 Stdn., WlJS), JZ. 241,0 
(R osenm dnd-K uhnheim ). Die Fettsaure ist 1. in A. Kaum 1. in PAe. Hydrierung 
ergibt Stearinsaure. Belichtung der PAe.-Lsg. in Ggw. von J 2 fiihrt zu einer isomeren 
Saure yom F. 95— 96°, JZ. 237,4. Die Saure ha t die Formel ClsH30Ot u. ist m it Elao- 
stearinsaure isomer (die hóher sehmelzende Saure ist das /3-Isomere). Oxydation m it
Aceton-Permanganat ergab Sebacinsaure u. Buttersaure. Fiir dio neue Fettsaure 
ergibt sich demnach die Konst. CH3(CH2)2CH: CH-CH: CH-CH: CH(CH2)6COOH. 
(J . Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 36. 110B—-113B. Marz 1933 [Orig. engl.].) SCHÓNF.

G. Schuster, Ober Erdnuj36l des Handels. (Vgl. C. 1931. II . 34.) ErdnuCol der 
JZ. 92, YZ. 192,3, wurde nach der Permanganat-Aceton-Oxydationsmethode yon 
H ild itc h  untersucht. Die Menge der yollgesatt. Glyceride liegt unter 1% . Aus 
den sauren, bei der Oxydation gebildeten Glyceriden wurden Triazelain (durch Um- 
wandlung in das Li-Salz), n15 (Fe r y ) =  1,4543; D .15 1,012—1,013 isohert; der Rest 
bestand .aus Diazelaoglyceriden: Das ErdnuBól bestand aus 82,6% triungesatt. Gly
ceriden, 8,6% monogesatt.-diungesatt. Glyceriden (ber. ais Dioleonionoarachin) u.
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unter 1% yollgesatt. Glyceriden. (J . Pharmac. Chim. [8] 16. (124.) 236—39.
1932.) Schonfeld .

H. W agner und K. Schmidt, Fischóle. Die yerschiedenen Verff. der Praparation 
der Fischóle fiir die Lack- u. Farbenindustrie. (Paint Colour Oil Varnish Ink Lacąuer 
Manuf. 3. 109—10. April 1933.) W ilborn .

S. Schm idt-N ielsen und A rneFlood, Die Ole einiger Zdhnwalc. Analysenkonstanten 
der Fette einiger mariner Tiere. I. (Vgl. C. 1933 .1. 1865.) Ais Trane sollen nur die Leber- 
feite von Fischen u. Waleń bezeichnet werden, alle iibrigen Fette mariner Tiere dagegen 
ais Ole. — Analysen von Pottwal-(Spermival)-ólen: K o p f ó l  nn60 =  1,4483 [I] (1,4476 
[II]), D.504 0,8542 (0,8517), VZ. (ccm n. Lauge per 100 g) 252 (253), JZ. 59 (54), Un
yerseifbares 43 (43,5)%- K n o c h e n ó l  nu50 =  1,4538 (1,4525), D.504 0,8591 (0,8635), 
VZ. (ccm n. Lauge/100 g) 255 (269), JZ. 64 (72,6), Unyerseifbares 35,6 (33,4)%. S p e c k -  
ó 1 nD60 =  1,4509 (1,4551, 1,4548), D.50., 0,8567 (0,8646 [II], 0,8585 [HI]), VZ. (s. oben) 
224 (245, 236), JZ. 88 (92,3, 92,4), Unyerseifbares 37,4 (30,7, 38,3). Die Proben I  u. I I  
stammen aus Walefish Bay (im Sommer bzw. im Winter), Probe I I I  aus Siid-Georgien. — 
B o t t l e n o s e - Ó l e  ( D ó g l i n g ó l e ) .  Der Sehnabelwal (Entenwal) =  Hyperoodon 
rostratus, friiher Balaena rostrata, liefert. ebenfalls zwei yerschiedene Ole, das Kopf- 
u. Speckól. Konstanten des reinen S p e c k ó l e s :  no20 =  1,4642, D.204 0,8698, VZ. 
(ccm n. Lauge/100 g) 208,0, JZ. 87,5, Unyerseifbares 42,3. K o p f  ól :  no20 =  1,4587,
D.20, 0,8963, VZ. (ccm n. Lauge/100 g) 345,0 (VZ. 193,5), JZ. 40,0, Unyerseifbares 21,2. 
Das Unyerseifbare zeigt fur das Speckól die JZ. 62—67, fiir das Kopfól nur 29,5. Die 
isolierten Fettsauren des Speckóles zeigten die NZ. 334—349 ccm n. Lauge/100 g, 
die des Kopfóles 430. RMZ. =  4,5, Polenskezahl =  0. Das Kopfól wird nur yon den 
weiblichen Tieren gewonnen. (Kong. Norske Vidensk. Selsk. Forhandl. 5. 198—201. 
Febr. 1933. Trondheim, Techn. Hochschule.) Sc honfeld .

W eis, Seifige Margarine. Ubersicht der neuen Arbeiten iiber das Ranzigwerden 
yon Fetten u. prakt. Angaben iiber die Verhiitung des Seifigwerdens von Margarine. 
(Margarine Ind. 26. 61—64. 16/3. 1933.) Schonfeld .

W eis, Backermargarine. Die Tatsache, daB H artfette fiir Backereimargarine
weniger geeignet sind ais die Talgprodd. Oleo Stock u. Oleo Stearin, fiihrt Vf. auf den 
Palmitinsauregeh. der letzteren u. die Ggw. hoher Stearinsaure- u. Isoólsaureanteile 
im H artfett zuriick. (Margarine Ind. 26. 15—16. 16/1. 1933.) SCHONFELD.

P hilip  Chaleyer, Parfumierung von Seifen. L , I I .  Angaben iiber zweckmaCige 
Parfiimierung u. Priifung der Riechstoffe in der Seifenindustrie. Versuchsergebnisse. 
(Soap 9. No. 2. 19—21. No. 3. 21—25. Marz 1933.) Schonfeld .

H . L ehm ann, Die Qualitdtsverbesserung von Seifmputeer. Bericht iiber permulgin-
haltiges Seifenpulyer. (Seifensieder-Ztg. 60. 33—34. 18/1. 1933.) Schonfeld .

G. K nigge, Iła.sierpulver. Angaben iiber Fettansatz, richtige W ahl deszurVerseifung 
yerwendeten Alkalis usw. Durch einmaliges Aussalzen der Kaliseifen wird prakt. %  des 
fettsauren Kalis zu Natronseife umgewandelt. Da die Kalisalze der Cocos- u. Palmkem- 
fette am meisten Neigung zum ZerflieBen zeigen, sollte man diese beiden Fette an 
Natron binden u. das erforderliche Kali zur Bindung des Talges yerwenden. (Seifen
sieder-Ztg. 60. 13—15. 11/1.1933. Dresden.) Schonfeld .

G. K nigge, Colgatesche Basierseife. Unters. eines Original-Shaying-Sticks ergab: 
Titer 52,0, SZ. der Fettsaure 207,9; die Asche enthielt Zn. Erfahrungen bei der Herst. 
einer Seife in der A rt der Colgate-Rasierseife aus Stearin. (Seifensieder-Ztg. 60. 165. 
8/3.1933.) Schonfeld .

A . Markman und E . Botschkarewa, Bestimmung des Warmeiibertragungskoef/i- 
zienten von Fett zu Fett. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.; Masloboino-shirowoje Djelo] 1932- 
Nr. 4/5. 50—51.) Schonfeld .

J. D avidsohn, Die Bestimmung von Alkaliseife und Kallcseife in den Fetten. 
Exakter ais nach der Methode der „emheitlichen Unters.-Methoden“ der WlzÓFF 2. Aufl. 
laBt sich der Seifengeh. eines Fettes wie folgt bestimmen: Die Fettprobe bekannter SZ. 
wird m it 50 ccm A. +  2 ccm HC1, 1,19, 30 Min. erhitzt, die Lsg. m it W. ausgewaschen, 
der A. abdest., der Ruckstand in A. gegen 1/10-n. KOH titriert. Aus der Differenz 
der beiden SZZ. berechnet man den Alkali- bzw. Kalkseifengeh. (Seifensieder-Ztg. 60. 
219. 29/3. 1933. Berlin-Schóneberg.) Sc h o n feld .

Pierre L evy, Uber die HalogenzaUen der Aleuritesole, der sogenannten chinesischen 
Holzole. Die Best. der JZ. nach H u b l, W ij s  u. H anus stóBt bei den ehines. Holzólen 
(aus Aleurites Fordii u. Aleurites montana) auf Schwierigkeiten durch die sehr langsame 
Absattigung der dritten Doppelbindung der Elaostearinsaure; auch Erhitzen am Riick-
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fluBkiihler fiihrte zu noch. unsicheren Ergebnissen. Konstantę Werte werden dagegen 
erhalten bei Einw. yon Br2 (ygl. Kaufm ann , C. 1 9 2 6 -1. 3291, Toms, 0 . 1 9 2 8 .1. 1820):
0,05— 0,3 g 01 werden in diinner Schicht ( 7 x 7  cm) auf einer Glasplatte verteilt. Diese 
wird 2 Stdn. der Einw. yon Br2-Dampfen ausgesetzt. Das erhaltene Prod. wird auf
50—60° erhitzt bis zur Gewdchtskonstanz, um das physikal. absorbierte Br2 zu yer- 
treiben. Die Gewiclitszunahme in %  gibt die Br-Zahl an, bzw. nach Multiplizieren m it 
127/80 die JZ. Die in dieser Weise bromometr. bestimmten JZZ. werden bei ver- 
schiedenen Aleuritesolen m it nn20 =  1,5132—1,5203 zwischen 228—231 liegend ge- 
funden, bei gekochten Ólen entspreehend niedriger (165, 173). Entw. von H Br wird 
nicht beobachtet. (C. B. hebd. Sśanees Acad. Sci. 196. 549—52. 20/2. 1933.) R. K. Mii.

Goverm nent and the People o f the U nited  States, iibert. von: George R. Green- 
bank, Washington, Columbia, Verhinderung der Oxydation und des Ranzigwerdens 
ton ungesattigten Fetten, Olen, Fettsauren u. yon Stoffen, die diese enthalten, durch 
Zusatz einer ungesatt. mehrbas. aliphat. Saure oder einer Verb. derselben, z. B. eines 
Salzes oder aliphat. Esters derselben. Genannt sind z. B. Maleinsdure u. dereń Anhydrid, 
Maleinsaureathylester, maleinsaures Na, ferner Fumarsdure, Aconitsaure, Citraconsaure, 
Itaconsdure. (A. P . 1 8 9 8 3 6 3  yom 16/9. 1932, ausg. 21/2. 1933.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: K arl Ott, Leyer- 
kusen, und Bruno B reyer, Bonn), Verfahren zur Herstellung ton trocknenden Olen, 
dad. gek., daB man die freien Hydroxylgruppen der durch Umesterung yon Ricinusol 
m it Glycerin erhaltlichen Oxyalkylester m it ungesatt. Fettsauren oder Harzsauren 
yerestert. — 46,6 kg Ricinusol werden m it 9,2 kg Glycerin in  Ggw. yon 200 g Ca- 
Glycerat unter standigem Riihren auf 275° erhitzt. Nackdem 2,7 1 W. ausgetreten 
sind, wird dem noch h. Rk.-Prod. die theoret. notige Menge (84 kg) von Leinolfettsauren 
zugesetzt u. bis zur yollkommenen Veresterung weitererhitzt. In  einem weiteren 
Beispiel wird m it Kolophonium naehyerestert. Die erhaltenen Prodd. zeigen trock- 
nende Eigg. u. geben Filme von groBer Wasser- u. Alkalibestandigkeit. Sie sind geeignet 
zur Herst. yon Lacken, Rostschutzfarben u. dgl. (D . R . P . 572 359 KI. 12o vom 20/11.
1929, ausg. 15/3. 1933.) M. F. Mu l l e r .

D eutsche H ydrierwerke A kt.-G es., Rodleben, Post RoBlau, Anhalt, Verfahren 
zur Urmmndlung ton natiirlichen und kunstlichen Wachsestem bzw. Wachsgemischen in  
Fettsauren, dad. gek., daB man die Wachsester der an sich bekannten hydrolyt. Spaltung 
unterwirft u. gleichzeitig in Ggw. yon Katalysatoren m it 0 2 bzw. 0 2 enthaltenden 
oder abgebenden Gasen behandelt. — 100 Teile yorgereinigter PalmiUnsaurecetylester 
(Walrat) werden im kupfernen Autoklayen m it 100 Teilen W., 2 Teilen ZnO u. 10 Teilen 
Mn-Resinat auf 160—-200° erwarmt, wahrend Luft eingeleitet wird. Die Spaltung 
erreicht nach einigen Stdn. 100%- Das Rk.-Prod. besteht im wesentlichen aus reiner 
Palmitinsaure. Aus Bienenwaclis entstehen so hóhermol. Fettsauren der SZ. 142. 
(D . R . P . 572 867 Ki. 12o yom 16/11. 1930, ausg. 24/3. 1933.) D onat.

Standard Oil Co., iibert. yon: Jam es D . L indsay, Wliiting, V. St. A., Waćhs- 
pastę zur Herst. von Putzmittcln. Gepulyertes oder fein zerriebenes Wachs wird im 
tJberschuB, d. h. mehr ais sich bei gewóhnlicher Temp. lóst, in einem Gemisch eines 
leicht sd. KW-stoffes u. Petroleum oder Schwerol w. gelóst, so daB sich nach dem Ab- 
kiihlen eine Pastę bildet, dereń Gesamtwachsmenge etwa 25% betragt. Dieser Mischung 
kónnen Poliermittel, W., Reinigungsmittel u. dgl. zugefugt werden. (A. P . 1 8 7 1 1 8 7  
yom 6/1. 1927, ausg. 9/8. 1932.) E ng eroff .

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

A . A irold i, Das Bleichen ton Geweben mit Peroxyden. Sammelbericht iiber die 
Vorteile der Peroxydbleiche. (Textilia 9. 78—79. Febr. 1933.) Grim m e .

W . W . B ray, Die beste Ausnutzung der Seife. Wichtig ist die Wahl der richtigen 
Seife fiir jeden besonderen Zweck u. die richtige Dosierung der Seife. Vf. erlautert 
dies an techn. Waschverss., die ergaben, daB der beste Wascheffekt bei einer fast doppelt 
so hohen Seifenkonz. erzielt wird, ais man friiher annahm. Die Entbastung yon Seide 
geschieht am giinstigsten m it 35—40% Seife vom Gewicht der Seide, bei der Woll- 
wasche muB der Alkaligeh. der Waschlauge dauemd yerfolgt werden. Bei der Baum- 
wollbeuche ist — richtigen Alkaligeh. yorausgesetzt! — die Bldg. eines guten Schaums 
anzustreben; bei der Kesselbeuche wird der % -Satz an Seife oft yiel zu gering gewahlt.



1 9 3 3 .  I .  H s t i i i . F a s e r - u . S p i n n s t o f f e . H olz . P a p ie r  u s w . 3 5 1 7

Auch in der Walkę ist eine gut scliaumende u. seifigo Briihe nótig; um geniigcnd hohe 
Seifenkonzz. zu erhalten, muB man Seifen m it nicht zu hoher Yiscositat benutzen. 
(Amer. Dyestuff Reporter 22. 175—79. 13/3. 1933.) F r ied em a n n .

— , Adulcinol D .R .P . a. Die F a rb -  und  G e r b s to f fw e r k e  C a r l  F le s c h  j r . ,  
Frankfurt a. M., bespreehen Anwendung u. Vorziige ihrer Prodd. Adulcinol 7 i. Plv. 
und -LL-Paste. Die Prodd. sind Fettkorper m it langer C-Kette u. groBer Wider- 
standsfahigkeit gegen Kalk, Sauren u. Basen; ihr Netz-, Reinigungs- u. Emulgierver- 
mogen ist sehr groB. Man yerwendet sie in der Wollausriistung, in der Wasche yon 
Rohwolle, Kammzug u. Wollgarn, u. in der Walkę. Fiir Seide wird Adulcinol m it 
Vorteil beim Entbasten gebraucht, wobei man Siancal zusetzen kann, das eine nach- 
folgende Bleiche meist uberflussig macht. Auch beim Farben der Seide m it Blauholz 
u. anderen Farbstoffen, beim Nachbehandeln bedruckter Seide u. beim Ayvivieren 
leisten die Adulcinole gute Dienste. Adulcinol 7, beim Farben der Kunstseide zugesetzt, 
yerhindert Spulschwierigkeiten. Zum Entschlichten leinólgescklichteter Kunstseide 
nimmt man Pellastol EN-Pulver, fiir Kreppartikel FlerhenolM, beim Farben kunst- 
seidener Gewebe Adulcinol 7 S. Bei Baumwolle yerwendet man fiir Beuche u. Aus- 
riistung die Markę 7, fiir die Nachbehandlung u. Wasche gefarbter oder bedruckter 
Baumwollwaren die Markę LL. (Mschr. Test.-Ind. 48. Fachheft 1. 13—16. Febr,
1933.) F ried em a n n .

R . W aters, Rotfaule von Wolle. Isolierung u. Beschreibung des die Rotfaulo 
(,,pink-rot“ ) yerursaehenden Bakteriums. (New Zealand J .  Agric. 44. 35—38.
1932.) _ Sc h o n f e l d .

M. T. Gabriel, Die Spindelzellen von Merino-, Romney- und Lincolnwolle. Unters. 
der m it Hilfe des von WATERS (ygl. yorst. Ref.) isolierten Bakteriums getrennten 
Zellen in bezug auf Lange, Haufigkeitsyerteilung der Langen u. Form. Trotz der sehr 
yerschiedenen Faserdicke dieser Wollsorten wurden keine Unterschiede gefunden. 
Mikrophotographien im Original. (J. Text. Inst. 23. Transact. 171—76. Aug. 1932. 
Leeds, Wool Ind. Res. Assoc.) K r u g er .

— , Wollbleicke. Bleichen der Wolle m it S 02, entweder ais Gas in der Schwcfel- 
kammer, mit wss. S 02-Lsg. oder mit Bisulfit, alles m it nachfolgendem Absauern mit 
H 2S 0 4 oder Ameisensaure. Der S02-Behandlung geht yorteilhaft eine oxydierende 
Behandlung in einem Bade mit 15 g KMn04 u. 300 g Salmiakgeist auf 100 1 yorauL 
Noch besseres WeiB erzielt man bei Verwendung von Hydrosulfitpraparaten (Bumnol, 
Blankit usw.) in einer Menge von 500 g auf 100 1 Flotte. Mit H 20 2 bleicht man en t
weder schwach ammoniakal. mit nachfolgendem Absauern m it Ameisensaure oder 
m it V2%  H A  u . 200 g Ameisensaure (85%ig) auf 100 1. Der sauren H20 2-Bleiche 
kann eine Behandlung m it KMn04 yorausgehen. Analog der H20 2-Bleiche ist die mit 
Na20 2 oder m it Perborat. Haltbare WeiB gibt die Kombination der S 02- u. der H 20 2- 
Blelche. Die Wolle ist yor der Bleiche sehr gut zu waschen u. zu entfetten; zum Blauen 
nach der Bleiche nimmt man Wasserblau, Wollblau oder Saureviolett. (Z. ges. Textil- 
ind. 36 . 208—09. 12/4. 1933.) F r ie d e m a n n .

— , Prdstabitole in der ]Vollveredlung. Empfehlung des saurefesten, auf die Woll- 
faser fest aufziehenden Netzmittels Prdstabitól V, das bei der Farberei, Carbonisierung 
u. sauren Walkę der Wolle mit Vorteil yerwandt wird. (Z. ges. Textilind. 36 . 210— 11. 
12/4. 1933.) F r ie d e m a n n .

S. F otijew , M. E liascliberg und M. M artynow, Veredelł& Cellulose stall Lumpen 
fu r  die Fabrikation von hochwertigem Papier. Eine Unters. der yeredelten Cellulosen der 
B r o w n  Cy. bestatigte die Angaben dieser Firma uber Zus. u. Eigg. ihrer Prodd. bei 
der Papierfabrikation. Sie sind den gewohnlichen gebleiehten Cellulosen in bezug auf 
Rcinheit, Festigkeit usw. iiberlegen. (Papier-Ind. [russ.: Bumashnaja Promyschlennost]
19 3 2 . Nr. 3. 7—10.) Sc h o n f e l d .

D otzel, Vortrag iiber Farben von Papier. Ubersicht iiber die in Betracht kommenden 
Farbstoffe u. ihr Yerh. zu den gebrauchlichen Rohstoffen. EinfluB yon AufschluB- 
grad u. Mahlgrad auf das Anfiirbeyermógen von Zellstoff. Echtheitseigg. Prakt. Vor- 
schriften. Herst. yon Effekt- u. Spezialpapieren. (Pappers-Trayarutidskr. Finland
19 3 2 . 500—05. 540—43. 568—72.) Kr u g er .

A. F . R ichter, Fortschritte in der Auskleidung von Kochem. Dauerhafte, saure- 
feste Steine, saurefeste Armaturen, starkę Stahlbleche fiir den Kocher; Ausmauerungen 
aus Kohle, ihre Vor- u. Nachteile. (Paper Trade J .  96 . Nr. 6. 35. 9/2. 1933.) F r ie d e .

W allace C. Johnson, Metallische Kocherauskleidungen. Die AusfutteruTig von 
Sulfilkochern m it saurefestem Cr-Ni-Stahl wird durch den ungleichen Ausdehnungs-
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koeff. dieses Materials u. der stśihlernen Kocherwand ersehwert. Diese Schwierigkeit 
wird umgangen, wenn mail nach. Vf. eine Cr-Ni-Platte von nur 0,05 Zoll Dicke m it Hilfe 
einer Zwischenschicht yon techn. reinem Fe m it einer P latte aus weichem Stahl zu- 
sammenschweiBt; dadurch, daB die Fe-Schieht langer fl. bleibt ais die beiden auBeren 
Lagen, ist der Cr-Ni-Schieht die Móglichkeit gegeben, sich unabhangig von der Stabl- 
grundlage durch interkrystalline Verschiebung auszudehnen u. zu kontrahieren. (Paper 
Trade J. 98 . Nr. 10. 33—35. 9/3. 1933.) F r ie d e m a n n .

K . Chodakow, Physikalisch-chemische Eigenschaften von slaubfórmigem Kies. 
Mit Riicksicht auf die Bedeutung von Pyrit u. Kupferkies ais Rohstoff fiir die 
S 02-Herst. bei der Zellstoffgewinnung wurden die physikal.-chem. Eigg. der staub- 
fórmigen Erze untersucht. Zu unterscheiden ist zwischen durch Verwitterung ent- 
standenem Kiesstaub u. Flotationskies, einem kunstlich vermahlenen Kupferkies, ais 
Abfallprod. von Cu-Sehmelzen. Bei einem Feuchtigkeitsgeh. unter 1%  kann Kiesstaub 
nicht unter Druck brikettiert werden. Bei uber 14% H20-Geh. Terwandelt er sich in 
eine klebrige M. E r vermag Feuehtigkeit aus der Luft u. dem Boden aufzusaugen, die 
Hartę ist etwa derjenigen von Stahl gleich. Der staubfórmige Pyrit unterhcgt leicht 
der Selbsterhitzung, Funken konnen leicht zu Branden AnlaB. geben. (Papier-Ind. 
[russ.: Bumashnaja Promyschlennost] 1932. Nr. 3. 23—25.) Schonfeld .

E rik  H agglund und R ichard H edlund, Untersuchungen uber den Soda- und 
Sulfatzellstoffkochprozep. (Papierfabrikant 30. 49—53. 61—65. 1932. — C. 1932. I. 
2526. Stoekholm, Teehn. Hochsch.) K r u g er .

H erbert S. K im ball, Analyse des Paulsonverfahrens zur Verdampfung und Ver- 
brennung von Sulfitablauge. Mathemat. u. wiirmetechn. Durchrechnung des Paulson- 
verfahrens, das in Hochdruckyerdampfern aus saurefestem Stahl u. im Wagnerofen 
ausgefuhrt wird. (Paper Trade J . 96. Nr. 12. 34—36. 23/3. 1933.) F r ied em a n n .

H . Pom eranz, Die Elastizitdt der Kunstseide. Allgemeines iiber elast. u. piast. 
Dehnung; Bespreehung der besonderen Yerhaltnisse bei Kunstseide an Hand der 
Unterss. yon E. Valko (C. 1932. I. 2760). (Dtsch. Farber-Ztg. 69. 155—56. 9/4.
1933.) F r iedem a nn .

R . T hibault, Einige Notizen iiber die Herstellung der Viscoseseide. (Forts. zu 
C. 1933. I. 1048.) Besprochen werden: Filtrieren der Viscose, Zufiihren zur Pumpe, 
Fallen, Spinnsysteme, Abspulcn u. Nachbehandeln der Strange. (Rev. univ. Soies et 
Soies artific. 7. 1051—55. 1133—35. 8. 3—5. 87—91. Febr. 1933.) Suvern .

Ludwig GeiBer, Eine neue kiinstliche Wollfaser. Hinweis auf eine neue, sehr 
feinfaserige, neuerdings von der Br it ish  CELANESE Lt d . herausgebrachte Woll- 
kunstfaser; iiahere Angaben fehlen. (Z. ges. Textilind. 36. 211. 12/4. 1933.) F r ie d e .

P . K rais, G. K rauter und H . W eillges, E in neuer Apparat zur Priifung der 
Beipfestigkeit von Fasern, Oarnen und Fliichengebilden. (Text. Forschg. 14. 102—06. 
Dez. 1932. — C. 1933. I. 1544.) Suv ern .

D orothy N ickerson, Colorimeter und Arbeitsweise fu r  die Prufung der Farbę vcm 
Baumwolle. Colorimeter zur Messung der Farbę von roher Baumwolle u. anderen 
Substanzen, entwiekelt von dem Burea u  OF Aop.icułtural E conomics u. der 
K e u f f e l  & E sser  Co . Ais Vergleichsobjekt dienen farbige Papierscheiben nach 
MUNSELL. Die Scheiben werden so lange variiert, bis ihro Mischfarbe der des Priif- 
lings gleich ist. (Vgl. auch C. 1 9 3 2 .1. 2111.) (Proc. Amer. Soe. Test. Mater. 32. P art I I . 
775—77. 1932.) F r ied em a n n .

W illiam  R . W illets, a-Cellulose in Zellstoff. (Vgl. C. 1932. II. 471.) K rit. 
Stellungnahnie von neun Zellstoff-Fachleuten zur Standardmethode der T a p pi fiir 
die Best. der a-Cellulose in Zellstoff. Die Vorschliige beziehen sich auf die allgemeine 
Anwendung der Methode fiir Papier, Zellstoff u. sogar Schliff, auf das Musterziehen, die 
Herst. der NaOH-Lauge, die W.-Zugabe vor dem Filtern, dieYerwendimg yon A. u. A. zur 
Beschleunigung des Trocknens der a-Cellulose u. auf die Genauigkeit der Methode. 
Einzelheitensiehe Original! (Paper Trade J . 96. Nr. 11. 35—36. 16/3.1933.) F r ie d e .

M. B adarelli, Bestimmung der Cellulose in  Lignocellulosen und die zur Isolierung 
rerbrauchte Chlormenge. Nach dem Verf. von Mark W. B raY  wird nicht m it Stiure 
oder kochendem W. yorbehandelt, dagegen m it A,-Bzl. extrahiert, kurz im Tiegel 
chloriert u. das gasformige Cl2 gemessen. Das Verf. wird mit den alteren von Schorger 
u. R it t e r  yerglichen. (Rey. uniy. Soies e t Soies artifie. 8. 185—91. Marz 1933.) Su.

M aywood Chem ical W orks, Maywood, New Jersey, ubert. von: Friedrich  
W . W eber, Hackensack, New Jersey, Beschweren von Textilstoffen, insbesondere Seide.
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Dio Seide wird in eine SnCli-Lsg. gebraeht, der ein Carbonat eines seltenen Erdmetalls, 
z. B. Thoriumcarbonat, zugefiigt wurde und 1— l 1/., Stde. darin  belaśsen. A nstatt 
eines Carbonats eines seltenen Erdmetalls kann m an zum „Entsauren“ der SnCl.,- 
Lsg. auoli ein Salz eines anderen Metalls verwenden, dessen Chlorid in W. 1., dessen 
Phosphat aber unl. ist, z. B. ZnC03 oder MgC03, oder eine Misehung eines solchen 
Salzes m it einem Carbonat der seltenen Erdmetalle. Dann wird die Seide vom tlberschuC 
der Lsg. durch Ausquetschen befreit, m it wenig W. gewaschen, hierauf in ein etwa 
70° w. Bad von Dinatriumpliospliat gebraeht u. nach dem Herausnehmen gewaschen 
u. getroeknet. Die Operation wird gegebenenfalls mehrmals wiederholt. W ird zur 
Herst. des ersten Behandlungsbades ein eisen- u. kalkhaltiges W. verwendet, fugt man 
noch eine organ. Saure, wie Ameisen- oder Essigsaure, hinzu, die 1. Eisen- u. Kalksalze 
bildet. (A. PP. 1 896 858 vom 3/2. 1930, ausg. 7/2. 1933 u. 1 896 381 vom 11/2. 1931, 
ausg. 7/2. 1933.) Be ie r s d o r f .

H enry K . B enson, Seattle, Washington, Yerfahren zur Herstellung von Papier- 
sto ff aus Holzschnitzeln. Diese werden zunachst m it frischer Sulfitkoehfl. getrankt, 
von der uberschiiss. F l. getrennt u. m it gebrauchter Kochfl. gekocht, dann werden 
die Schnitzel mechan. zerkleinert u. mit frischer Kochfl. nachgekocht. (A. P . 1 896 344  
vom 22/6. 1931, ausg. 7/2. 1933.) M. F. Mu l l e r .

R ichardsonC o., Lockland,Ohio, ubert. von: E a r lP . S teven son ,Newton,Massach., 
Herstellung von Papier, dem minerał. Fiillmittel, wie Schlackenpulver, gemahlener 
Feldspat oder Quarz, u. Bindemittel in Form von Phenol-Aldehydharzen beigegeben 
sind. Z. B. wird aus 39 Teilen Kresol, 10 Teilen Phenol, 47 Teilen Formaldehyd u.
4 Teilen NH3 ein nicht gehartetes Harzprod. hergestellt. Davon werden 50 Teile mit 
80 Teilen Papierstoff, der 50% W. enthalt u. m it 10% Fiillm ittel in einem Hollander 
gemahlen. Durch HeiCpressen der fertigen Papierbahn zwischen Walzen wird das Harz 
in den unl. Zustand iibergefiihrt. (A. P . 1 9 0 1 3 8 2  vom 6/4. 1931, ausg. 14/3.
1933.) M. F. Mu l l e r .

D ill & Collins Co., ubert. von: H ellm uth C. Schw albe, Philadelphia, Pennsylv., 
Herstellung von Papier fiir Bucher, illastrierte Zeitschriften u. Kunstdruck aus ge- 
wóhnlichem ungebleiehtem Sulfitzellstoff, Soda- oder Sulfatzellstoff m it etwa 89 bis 
hóchstens 92%  a-Cellulosegeh. u. entsprechend erhohtem fi- u. y-Cellulose- u. Pentosan- 
geh. Der ungebleichte Zellstoff wird z. B. in einem gewohnlichen Hollander oder in 
einem Jordan durch Erhitzen zum Quellen u. Erweichen gebraeht, wobei das Faser - 
material nicht wesentlich yerkiirzt wird. AnsehlieBend findet eine Yorbleiche m it etwa 
Y3 der zum Bleichen notwendigen Menge von Bleichmittel s ta tt u. dann wird die M. 
m it einer Lsg. von NaOH u. NaCl zu etwa gleichen Teilen unter Druck gekocht u. nach- 
gebleicht. Eine Abb. erlautert den Gang des Verf. u. die Vorr. (A. P . 1 899 989 vom 
4/4. 1931, ausg. 7/3. 1933.) M. F. Mu l l e r .

Theodore F . Bradley, Westfield, N. J ., Herstellung von fettdichtem Papier und 
Pappematerial durch Aufbringen eines fettdichtmaehenden Gemisches, das im wesent- 
lichen einen Celluloseester, ein Wachs, ein Alkydharz u. Losungsmm. enthalt. — 
Z. B. wird zum Fettdichtmachen eine Lsg. aus 30 Teilen Nitrocellulose, 160 Teilen 
eines Phthalsaure-Glycerin-Baumwollsaatólharzes, 250 Teilen Aceton u. 2 Teilen 
Mineralwaehs benutzt. GemaB einem anderen Beispiel werden 40 Teile Nitrocellulose 
von geringer Viseositat, 40 Teile Phthalsaure-Glyeerin-Baumwollsaatólharz, 20 Teile 
Trikresylphosphat, 100 Teile CC14, 170 Teile Butylacetat u. 5 Teile Paraffinwachs 
benutzt. (A. P . 1 8 9 6  215 vom 31/8. 1927, ausg. 7/2. 1933.) M. F. MOller .

A lexander M alchow, Berlin, und W olfgang M alchow, StaBfurt-Leopoldshall, 
Yerfahren zur Herstellung imprdgnierter Pappe, besemders zur Dachbedeckang, Ab- 
diehtung oder Isolierung mit wahrend der Herst. der Pappe auf der Pappenmaschine 
eingebetteter Fadeneinlage aus pflanzlichen oder tier. Fasern, dad. gek., daB das 
Fadenmaterial, insbesondere ais Gewebe, einer Impragnierung, vorzugsweise mit 
faulnisbestandig machenden Stoffen unterworfen wird, bevor es in den Pappenbrei 
auf der Pappenmaschine eingearbeitet wird, u. daB die so von letzterer kommende 
Fadenpappe nachfolgend in der iiblichen Weise m it faulnisbestandigen Stoffen im- 
pragniert wird. Die Vorimpragnierung des Fadenmaterials erfolgt m it dem gleichen 
Impragnierungsmittel wie die Impragnierung der Pappe selbst. (D. R . P . 5 7 3 1 1 5  
KI. 55 f Tom 11/8. 1928, ausg. 29/3. 1933.) M. F. Mu l l e r .

Edward Graham Goodell, Stevens Point, Wise., V. St. A., Yerfahren zum Trocknen 
von Ablauge, gemaB dem die bei der Verbrennung von Ablauge entstehenden h. Abgase 
zum Trocknen von konz. Ablauge in fein verteilter Form Verwendung finden, dad.
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gek., daB die Abgase zunaclist m it reiner konz. Ablauge in Beriihrung gebracht 
werden, um reines trockncs Ablaugenpulyer zu erzeugen, ohne den organ. Inhalt 
der Ablauge zu yerandern, worauf die noch nicht yollstiindig m it -Feuchtigkeit 
gesatt. Abgase auf frische nicht konz. Ablauge zur Einw. gebracht werden, um 
sie in konz. Ablauge iiberzufiihren. Der Ofen, in welchem die trockne pulverformige 
Ablauge yerbrannt wird, wird gleichzeitig durch eine Brause mit fl. konz. Ablauge u. 
in  bekannter Weise auch m it Na2S 04 beachickt. Vgl. A. PP. 1 779 536 u. 1 779 537; 
C. 1931. I. 386 u. A. P. 1 779 535; C. 1931. I. 714. (D. R , P . 572 850 KI. 55 b yom 
29/5. 1930, ausg. 24/3. 1933.) M. F. Mu ller .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., iibert. yon: W alter Seidel 
und A lbert E rnecke, Dormagen, Behandlung von Kunstseidenfciden. Man kann Acetat- 
seidefaden um 50—400°/o ihrer Lange strecken, wenn man sie vorher m it einer wss., 
30—45%ig. Lsg. yon Ameisen-, Essig- oder Propionsaure bei Tempp. zwischen 15 u. 30° 
behandelt. (A. P . 1 8 9 8 5 0 2  vom 5/4.1929, ausg. 21/2.1933. D. Prior. 12/4.1928.) Be i .

Soe. Generale ita lia n a  della  V iscosa, Italien, Behandlung von Kunstseidm- 
faden. Um bei gcdreht-en Kunstseidenfaden den Zusammenhalt der Fasern unter- 
einander zu siehern, behandelt man die Faden m it Seije bzw. Lsgg. yon Seife in A.
0. dgl., denen man noch Fette, Ole, Wachse, Harze. usw. zusetzt. Bei derartiger Be
handlung ist ein Aufgehen des Fadens auch dann nicht zu befiirchten, wenn dieser nur 
schwaeh gedreht war. (F. P . 739 311 yom 30/6. 1932, ausg. 9/1. 1933. Ita l. Prior. 
27/7. 1931.) Beie r s d o r f .

Spicers L td ., London, iibert. yon: Edward John B arnes, Sawston, England, 
Filmgie/Smaschine. Die Schlitzdiise ist innerhalb einer gegen Luft vollkommen ab- 
gesohlossenen Kammer, iiber einem endlosen Metallband, z. B. aus Cu, angeordnet, 
das -iiber zwei Trommeln gleitet. Die Celluloseacetatlsg. wird auf das m it Gelatine 
iiberzogene Band gegossen u. in einem yertikalen Schacht mittels Dampfschlangen 
yon Losungsmm. befreit, die sieh an den gekiihlten Wanden kondensieren. Um die 
letzten Reste Losungsm. zu entfemen, wird ein 70° w. Luftstrom kurz vor der Austritts- 
stelle iiber den Film geblasen. (A. P . 1 894 845 yom 21/2. 1931, ausg, 17/1. 1933.
E. Prior. 4/3. 1930.) E ng ero ff .

XIX. Brennstoffe. Erdól. Mineralóle.
G. L. Stadników, Uber Verwitterung der Kohlen in Schichłen. Die Kohlen der 

Tseheremchow-Schicht sind alsBraimkohlen aufzufassen; sie enthalten Pyriteinschliisse. 
Die freigelegten Pyriteinschliisse oxydierten sich im Verlaufe yon 2 Jahren zu Sulfat. 
Mkr. wrurde Ggw. von Ligniten nachgewiesen. (Chem. J. Ser. B. J . angew. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 5- 657—-59.
1932.) SCHONFELD.

E. M. M yers, Die Aufbereitung von Kohle. Inhaltlieh ident. m it der C. 1933.
1. 2627 ref. Arbeit. (Colliery Guard. J .  Coal Iron Trades 146. 392—94. 3/3.
1933.) " Schuster .

W . Św iętoslaw ski, M. Chorąży und B. R oga, Untersuchungen uber die Ver-
besserung der Qualitat von oberschlesischem Koks. VII. Koksbildung im Lichle physiko- 
chemischer Forschungen. (VI. ygl. C. 1933. I. 346.) Physikal.-chem. Betrachtungen 
iiber die drei Einzelphasen der Koksbldg. (Erhitzen bis zum elast. Zustand, Erhitzen 
bis iiber den piast. Zustand hinaus, Enderhitzung der yerkokten M.). (Przemyśl Chem. 
17. 25—33. 1933. Warsehau.) Schonfeld .

Friedrich L lith, Der heutige Stand des Gaserzeugerbaues und -betriebes au f Hutten- 
icerlken. (Stahl u. Eisen 52. 1213—21. 8/12. 1932. Siegen, Ber. Nr. 239 Stahlwerks- 
ausschuB u. Mitt. Nr. 172 der Warmestelle des V. d. E.) E d en s .

P . A . Ssudja, Vergasen von staubformigen Brennstoffen und Cracken von Teer 
in  Rundzellengeneratoren System Heller. Beim Cracken eines Braunkohlenteers im 
System H eller  bei 700—710° wurden aus 1 kg Teer 405 g Leichtole, 50 g Bzl.-Bzn., 
50 g Gasolin u. 0,5 cbm Gas erhalten. Das Gas war hochwertig. (Koks u. Chem. 
[russ.: Koks i Chimija] 1932. Nr. 7. 77—78.) Schonfeld .

Jose M anuel Pertierra, Das Wassergas, G-rundlage der organischen Synthese. 
Die Anwendungen des Wassergases in der modemen organ. GroBteehnik (Kohle- 
hydrierung, Methanolsynthese usw.) werden besprochen. (Quim. e Ind. 10. 6— 13. 
Ja n . 1933.) Willsta ed t .
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P . D oleh , Uber die Einwirkung von Wasserdampf au f Kolile und Koks. Stellung- 
nahme zu den Ausfuhrungcn yon B. N e u m a n n , C. K r o g e r  u . E. F in g a s  (ygl. C. 1933.
I. 3264) m it dem Ergebnis, daB nach Ansicht des Vf. kein Beweis fiir die primare C02- 
Bldg. bei der Wassergasrk. bisher erbracht werden konnte. (Z. Elektrochem. angew. 
physik. Chem. 39. 145. Marz 1933.) Sc iiu s t e r .

B. Neumann, C. Kroger und E . F ingas, Einwirkung von Wasserdampf a u f Kolile 
und Koks. (Antwort an Herm P. Doleli.) Hinweis auf Arbeiten yon V. S ih v o n e n  
(C. 1932. II. 3356), der bei der Einw. von W.-Dampf von sehr niedrigen Drucken auf 
Kohlenstoff C02 ais primares Prod. naehgewiesen hat, wodurch die Ansicht von P. D o lc h  
widerlegt wird. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 39.146. Marz 1933.) Sc h u s t e r .

J. A . N asarenko und W. S. Ssaw tschenko, Zur eleklrischen Entteerung des 
Kokereigases. Angaben iiber die Entteerung yon Kokereigas mittels Elektrofilter. 
(Koks u. Chem. [russ.: Koks i Chimija] 1932. Nr. 8. 11— 16.) S c h ó n f e l d .

N. A . N ikolsk i und N. W . Nejmand, Verfahren zur Geuńnnung von SO°/0igem 
Anthracen dureli gemeinsame Verarbeitung von Schwerbenzol und Rohanlhracen. Das 
Prinzip des Verf. zur Herst. von 80%ig. Anthracen basierfc auf der Fahigkeit des Carb- 
azols, in Schwerbenzollsg. mit konz. H 2S 0 4 Cumaronharze zu bilden. Es gelingt so 
eine leichte Trennung des Rohanthracens vom Phenanthren u. Carbazol; das Phen- 
anthren lost sich leicht im Schwerbenzol, wahrend das Carbazol fast restlos in Cumaron- 
harz ubergeht. (Koks u. Chem. [russ.: Koks i Chimija] 1932. Nr. 7. 54—60.) S c h o n f .

P . K ukuk, Uber Kohlemcasserstoffrorkommen im Ruhrcarbon. Inhaltlich ident. 
m it der C. 1 9 3 3 .1. 539 ref. Arbeit. (Petroleum 29. No. 8. 5— 8. 22/2. 1933.) K. O. Mu.

O. Stutzer, Uber die im Mikroskop sichtbare Bitumenfiihrung des Hauptdólomits 
von Volkenroda und des „Slinkschiefers“ von Mansfeld. Die mkr. Unters. verschiedener 
Gesteine des mittleren u. unteren Zechsteins hat ergeben, daB primares Erdól in den 
yerschiedensten Gesteinen des unteren u. mittleren Zechsteins enthalten ist. Alle 
untersuchten Gesteine wie Kalkstein, Dolomit u. Mergel (Kupferschiefer) rochen, wenn 
sie angeschlagen wurden, bituminós. Dasselbe tra t ein beim ttbergieBen m it HC1. 
Vf. stellt fest, daB die Stinkkalke aller Formationen solche Spuren aufweisen, primares 
fl. Bitumen findet sich in kalkigen, aber scheinbar nie in rein tonigen Gesteinen. Ein 
groBer Teil des Bitumens der Olschiefer ist sicher ais Festbitumen abgelagert (Sporen, 
Pollen ,Harz). Vf. nimmt an, daB der Ton eine polymcrisierende Wrkg. auf fl. bituminóse 
Stoffe ausiibt, wahrend Kalk auf Bldg. u. Erhaltung fl. Bitumens einen gunstigen 
EinfluB ausiibt. Vf. yermutet die Anwesenheit von Kalksalzen der Fettsauren, doch 
konnten in Stinksteinen in der Natur solche Salze noch nicht nachgewiesen werden. 
(Kali, yerwandte Salze, Erdól 27. 43—45. 53—56. 73— 75. 15/3. 1933.) K. O. Mu l l e r .

K en ji F ujim ura und Shunzo Tsuneoka, Uber die Benzinsynthese aus KoMen- 
oxyd und Wasserstoff unter gewóhnlichem Druck. X II. (XI. ygl. C. 1932. II. 1866.) 
Nach einer Patentangabe (Japan. P. 89392) soli ein Co—Ce- oder Th-Katalysator durch 
Bestrahlung m it Róntgenstrahlen besonders wirksam fiir die Katalyse der KW-stoff- 
synthese aus CO u. H2 werden. Vff. kónnen diese Angabe nicht bestatigen. — Gute 
Ausbeuten (145 ccm Bzn./cbm Gas bei einmaligem tlberleiten unter n. Druck) ergibt 
ein aus den N itraten unter Zusatz yon Starkę hergestellter Katalysator der Zus. 
Co—Cu—Th—U =  8: 1: 0,2: 0,1. Anderung des Mengenyerhaltnisses von Th u. U ist 
fast ohne EinfluB auf die Ausbeute. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 415—16. 
Sept. 1932. Kioto, Inst. of Physical and Chem. Res.) Lorenz.

E . Sucharda und T. Mazoński, Uber die Gewinnung von Amyl- und Hexyl- 
formiaten aus Crackbenzin. Die Olefine der leichten Fraktionen yon Crackbenzin (unter
sucht an den Fraktionen Kp. 30— 40° u. 60—66°) reagieren langsam mit W.-freier 
H C02H  unter Esterbldg. Die Rk. wird durch geringe Mengen H 2S04 stark beschleunigt; 
im weiteren Rk.-Verlauf fuhrt aber die Ggw. yon H2S04 zur Spaltung der gebildeten 
Formiate sowie Polymerisation u. Isomerisation der Olefine. Durchgefuhrt wurde die 
Rk. der Esterbldg. durch Hindurchleiten von Crackbenzin im Kreisumlauf, auf dem 
Wege der Dest., iiber eine Schicht von HC02H +  H 2S 04. Die Rk.-Prodd. bestehen 
aus Formiaten sekundarer u. tertiarer Amyl- u. HexylalkohoIe. (Przemyśl Chem. 17.
4 1—47. Marz 1933. Lemberg, Techn. Hochschule.) S c h ó n f e l d .

M asakichi M izuta, Die Herstellung von Mono- oder Dinilrotoluol aus dem aro- 
matischen Benzin des Shukkekorohols durch direkte Nitrierung. I. Fraktionierung u. 
andere physikal. Methoden fuhrten nicht zur Reindarst. yon Aromaten aus Shukkoko- 
rohól. Toluol wurde daher yon Vf. ais Mono- u. Dinitrotoluol abgetrennt. Um den 
Wirkungsgrad der Nitrierung zu untersuchen, mischt Vf. reines Toluol in yerschiedenen
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Mengen (30—95%) m it aromatenfreien Toluolfralctionen (97— 120°) des Sliukkoko- 
rohols. Dio gebildote Menge Mononitrotoluol, die durch direkte Nitrierung des Ge- 
misches erlialten wurde, war grofier ais bei Verwendung von Reintoluol, bestand aus 
rcinem o-Nitrotoluol u. betrug 80% unabhangig yon dem Toluolgeh. im Bzn. Auch 
beim Dinitrotoluol traten  bei direkter Nitrierung kóhere Ausbeuten ein, ais bei Toluol 
allein, doch muBte die Konz. des Toluols im Bzn. wenigstens 30% betragen. (J. Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 519 B. Nov. 1932.) K. O. Mu ller .

H . Ganeval, Allgemeine Tabellen fiir  die Auswahl, den Gebrauch und den Ursprung 
von Schmiemiilteln. Zusammenstellung einer groBen Anzahl yon Olen nach Bezeich- 
nung, Herkunft, spezif. Gew., Flammpunkt, Brennpunkt, ENGLER-Viscositat bei 20 
u. 50°, Erstarrungspunkt u. geeignotom Verwendungsgebiet. Der Asphaltgeh., sowie 
die Herstellerfirma ist bei yielen Olen ebenfalls angegeben. (Mattóres grasses-Petrole 
Derives 25. 9729— 31. 15/1. 1933.) K . O. M u l l e r .

C. L. Mc K esson , Asphaltemulsionen im. Strajlenbau und fu r  Instandhaltungs- 
zwecke. Verschiedene Modifikationen von Asphaltemulsionen sowie dio A rt ihrer An
wendung werden beschrieben. (Amer. City 47. 73—75. Dez. 1932.) H osch .

A . W . H ixson  und J. M. F ain , Stabilisierung wdssriger Asplmltdispersionen. Vff. 
berichten iiber Verss. u. Methoden zur Stabilisierung yon Asphaltemulsionen bei Ver- 
wendung von K-Tannat u. K-Caseinat ais Schutzstoffe. (Ind. Engng. Chem. 24. 
1336—43. Doz. 1932.) H osch.

L em uel M. Johnston , Pareo, V. St. A., Brennstoffbriketl. Mineralolhaltiger 
Petroleumkoks wird fein gemahlen, m it W. zu einer dicken Pastę angeriihrt, brikettiert 
u. im  Dampfstrom verkokt. Dadurch werden dio fliichtigen Prodd. ausgetrieben u. 
ein harter Koks erhalten. (A. P . 1 903 237 vom 27/2. 1926, ausg. 28/3.1933.) De r s in .

Albert A . E pstein , New York, V. St. A., Brennstoffbrikett. Die von der Ge- 
winnung des Kaffeearoinas anfallenden Riickstande oder Kaffegrund werden m it einem 
brennbaren Bindemittel, z. B. Teerriickstanden, gemischt u. brikettiert. (A. P . 
1 9 0 0 1 7 3  yom 25/3. 1931, ausg. 7/3. 1933.) De r s in .

Koppers Co., Pittsburgh, iibert. von: H arold Jam es R ose und W illiam s H er
m an H ill, V. St. A., Verbesserung der lcokenden Eigenschaften von Kohle. Schlecht 
kokende Kohle wird m it Teer oder Teerolen auf dio Zers.-Temp. der Kohle, z. B. 400 
bis 450°, in geschlossenem GefaB erhitzt u. durch Einleiten von Dampf von fliichtigen 
Olen befreit. Die Kohle wird darauf abgekiihlt u. ergibt bei der Yerkokung guten 
Koks. (E. P . 387 658 yom 4/5. 1931, ausg. 9/3. 1933. A. Prior. 3/5. 1930.) Der sin .

D eutsche E rdol-A kt.-G es., Berlin (Erfinder: Max H eyne und Bruno Behren- 
dorf, Rositz b. Altenburg, Thiir.), Verfahren zur Reinigung bzw. Verwertung von Ab- 
wassem, insbesondere yon in  Generatoranlagen, Schwelereien, Gasanstalten, Kokereien, 
Kohlehydrierungsanlagen u. dgl. anfallenden Abwassern, dureh Waschen der aus den 
yerdampfenden Abwassern entweichenden Bruden m it Alkali- oder Erdalkalilsgg., 
dad. gek., daB man zwecks getrennter Gewinnung der organ. Sauren vor die Ab- 
sorptionsanlage fur die Phenole eine m it Alkalicarbonat beschickte Vorlage einschaltet. 
Die Absorption wird z. B. in den Waschlaugen unter Vakuum u. vorzugsweise bei 
60° yorgonommen. (D. R . P. 573 500  KI. 85 c yom 26/7.1929, ausg. 4/4.1933.) M. F. BI.

Dr. C. Otto & Co. G. m . b. H ., Bochum, Verfahren zum Reinigen phenolhaltiger 
Wasser sowohl durch fl., in W. unl. Losungsmm. ais auch durch feste Adsorptions- 
mittel, dad. gek., daB dic Wasser zunachst m it dem fl. Plienollósungsm. behandelt 
u. sodann m it einem festen Adsorptionsmittel, yorzugsweise akt. Kohle, in Beruhrung 
gebracht werden. (Vgl. D. R, P. 543 791; C. 1932. I. 2532.) (D. R. P . 573 103  
KI. 85 c yom 9/8. 1929, ausg. 29/3. 1933.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie A k t.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: H ans R oos, Lever- 
kusen, und E m il Schwam berger, Frankfurt a. M.-Fechenheim), Entfemung von 
Pyridinbasen aus Phenolen oder phenolhaltigen Kohle>iwasserstoffdlen, dad. gek., daB 
m an den Ausgangsstoffen die zur tlberfuhrung der Pyridinbasen in ihre neutralen 
oder sauren Salze erforderliche Menge einer Mineralsaure oder schwer fliichtigen organ. 
Saure zusetzt u. das Gemisch der Dest. unterwirft, wobei ais Destillat die Phenole 
bzw. phenolhaltigen KW-stoffe erhalten u. die Salze der Pyridinbasen im Riickstand 
bleiben. — Geeignet sind H^SO^, gasformige HCI, H3POv  Benzolsulfonsdure. (D. R . P .
570  675 KI. 12 q vom 1/4. 1931, ausg. 18/2. 1933.) Al t p e t e r .

TJniversal Oil Products Comp., Chicago, iibert. yon: Edwin F . N elson, V. St. A., 
Frdklionierte Destillation von Mineralolen. Zur Dest. dient eine Kolonne m it Zwischen-
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boden u. U-fórmig uberdeckten Verb.-R0l1rstu t7.cn, die die Ansammlung einer Fl.- 
Menge auf jedem Boden u. den Dam pfdurchtritt gestatten. Die Dampfe treten unter 
Druck von unten in die Kolonnc, wahrend die fl. Kondensate oder eine Dephlegmierfl. 
durch auBen an der Kolonnc angebrachte Heberrohre, durch die die einzelnen Boden 
wechselseitig verbunden sind, von oben nach unten herabrieseln. (A. P . 1 888 048 
yom 22/10. 1930, ausg. 15/11. 1932.) D e r s in .

P etroleum  Chem ical Corp., iibert. yon: B enjam in T. B rooks, Stamford, 
V. St. A., Herstellung fliissiger Olefinkohlenwasserstoffe. Ein durch Dampfphasen- 
crackung yon KW-stoffen erhaltenes KW-stoffgemisch wird durch fraktionierte Dest. 
so zerlegt, daB eine aus Olefinen m it 4 C-Atomen bestehende Fraktion abgetrennt wird. 
Eine solche, z. B. 15— 20% Erylhran, 15—30% Isobuten u. 45—65% n-Buten ent- 
haltende Fraktion wird bei 70—80° F  mit 70—80%ig. H„SO,x in fl. Phase stark  geriihrt. 
Man erhalt ein Gemiseh von polymeren Butenen, wahrend ein Teil der KW-stoffe 
Ester bildet, z. B. Monobulylsulfat. Die saure Lsg. wird abgetrennt u. die KW-stoffe 
werden fraktioniert. Die bis 200° sdd. Anteile sind Brennstoffe m it hohem Antiklopf- 
wert, wahrend die hóheren Anteile ais Lósungsmm. yerwendet werden kónnen. (A .P .  
1 8 9 4  861 vom 5/3. 1930, ausg. 17/1. 1933.) D e r s in .

T exas Comp., New York, iibert. von: Norm an H . M oore, Westfield, V. St. A., 
Gewinnung von leichłen Kohlenwasserstoffen. Die beim Cracken erhaltenen Leichtól- 
dampfe werden in ein RiickfluBkondensat u. in eine Kopffraktion zerlegt, die konden- 
siert u. darauf durch fraktionierte Dest. yon gelósten Gasen befreit wird. Das erhaltene 
Dest. wird dann m it Saure behandelt, redest. u. in Dampfform m it Absorptionsmitteln 
behandelt, wodurch die yerharzenden ungesatt. KW-stoffe polymerisiert werden. Das 
Kondensat ist das gewunschte Prod. (A. P . 1 8 8 7 9 4 1  vom 15/1. 1930, ausg. 15/11.

D ow  Chem ical Comp., Midland, iibert. von: H oward S. N utting und Howard
H . R ow ley, V. St. A., Spaliung von Kohlenwassersloffolen. Man blast in einer Kammer 
das zu spaltende 01 gegen einen zwischen rotierenden Elektroden befindlichen Licht- 
bogen u. kiihlt das Spaltprod. durch yon allen Seiten kommende Spruhstrahlen yon 
k . Ol sofort ab. Die dampffórmigen KW-stoffe gehen in einen Kiihler, wahrend das 
kondensierte, nicht umgesetzte 01 im Kreislauf gefiihrt wird. (A. P . 1 887 658 yom 
26/7. 1930, ausg. 15/11. 1932.) D e r s in .

Gyro P rocess Co., Detroit, iibert. yon: A udley E . H arnsberger und Clyde 
L. Sm ith, Chicago, Y. St. A., Crackierfahren. Das zu spaltende Ol wird zunachst 
aufgeheizt u. in einen Verdampfer gefiihrt, aus dem die Dampfe in  ein dreifaches 
Crackrohrsystem gelangen, das zuerst aus kiihler gehaltenen weiten Rohren, dann 
engen, etwa 1100—1120° F  li. Rohren u. schlieBlieh aus weiten, etwa 1000— 1150° h. 
gehaltenen Rohren besteht, worauf der SpaltprozeB durch Einspritzen yon k. Ol in 
den Dampfstrom unterbrochen wird. (A. P . 1 8 8 9 1 9 9  vom 30/10. 1929, ausg. 29/11.
1932.) De r s in .

U niversa l Oil Products Comp., Chicago, iibert. yon: Carbęm P. Dubbs, Wil- 
mette, V. St. A., Crackierfahren. Rohól oder Kohlesuspensionen in Ol oder Teer werden 
in einer Rohrschlange yorgewarmt u. in eine Spaltkammer gegen aufsteigende h. Ver- 
brennungsgase yerspriiht, aus welcher die Dampfe in eine Rk.-Kammer treten, wo 
die Crackung beendet wird. Die erhaltenen leichten KW-stoffe werden dephlegmiert u.
kondensiert. (A. P . 1 888 028 vom 4/4. 1927, ausg. 15/11. 1932.) De r sin .

U niversa l Oil Products Comp., Chicago, iibert. von: G ustav E gloff und Harry 
P. B enner, V. St. A., Crackverfahren. Die aus der Spaltblase kommenden Dampfe 
treten in eine kombinierte Wasch- u. Crackblase, in der eine Schicht fl. Kondensats 
aufrecht erhalten wird, durch die die Dampfe hindurchgeleitet werden, indem sie gegen 
ein dachfórmiges Prallblech gefiihrt u. dadurch nach unten abgeleitet werden. 
(A. P . 1 888 029 yom 21/10. 1920, ausg. 15/11. 1932.) De r s in .

U niversa l Oil Products Comp., Chicago, iibert. von: Jean D . Seguy, V. St. A., 
Crackierfahren. Das Ol tr i t t  in eine Crackschlange u. darauf in eine mit einem Riihr- 
werk yersehene Expansionskammer, aus der das C-haltige Riickstandsól m it dem 
darin enthaltenden C laufend abgezogen wird, um in Absetztanks von letzterem 
getrennt zu werden, beyor das Sehweról zur Crackschlange zuriiekgeleitet w'ird. 
(A. P . 1 888 051 vom 26/10. 1923, ausg. 15/11. 1932.) De r s in .

W illiam  L. B agw ill, Long Beach, V. St. A., Crackung asphalthaltiger Rohole. 
Das 01 wird in Warmeaustauschern mittels h. Verbrennungsgase yorerhitzt u. in  eine 
Blase eingefuhrt, in der eine nicht in die Fl. eintauchende, yon h. Yerbrennungsgasen

1932.) D e r sin .
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durchflossene Rohrschlange die Erhifczung u. Spaltung der Oldampfe bewirkt. Dem 
Ol soli eine Lsg. von Abfallkaulschuk in 01 zugesetzt werden, um die C-Abscheidung 
an den Erhitzungsrohren zu verhindern u. den S zu binden. Das nicht verdampfte 
01 wird aus der Blase fortlaufend abgezogen. (A. P. 1 886 621 vom 9/5. 1928, ausg. 
8/11. 1932.) D e r s in .

U niversal Oil Products Comp., Chicago, ubert. von: Lym an C. H uff, V. St. A., 
Abscheidung ton leichten Kohlenwasserstoffen aus Crackgasen. Die Dampfe werden in 
eine Kolonne m it Zwischenbóden u. senkrecht stehenden Verbindungsrohren zwisehen 
diesen eingefiihrt. Auf den Bóden bildet sich eine Schicht eines hóher sd. Dephlegmats, 
durch das die Dampfe hindurchtreten mussen. An den senkreehten Durchtrittsrohren 
sind seitliche Offnungen angebracht, so daB hier die Dampfe tangential eintreten u. 
dabei m it einer diinnen, ringfórmigen Schicht des herunterrieselnden Oles in Beriihrung 
kommen. Dadurch soli eine besonders gute Dephlegmation der dem Kiihler zugeleiteten 
KW-stoffdampfe bewirkt werden. (A. P . 1 8 8 6  957 vom 10/3. 1926, ausg. 8/11.
1932.) De r s in .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Raffination ton Mineralolen. 
Zur Herst. von Schmierólen aus Ruekstanden der Dest. oder Crackung von Mineralolen 
oder Druckkydrierungsprodd. von Kohlen, Teeren, Mineralolen u. dgl. behandelt man 
die Ausgangsstoffe m it verfliissigten KW-stoffen der Methameihe, besonders ein Ge
misch der drei ersten Glieder, unter Riihren bei gewóhnlichem Druck u. tiefer Temp. 
oder unter Druck bei hoherer Temp. Dadurch werden an H2 reiche Anteile gelóst, 
wahrend die an H 2 armen, wie Harze, Asphalte, Hart- u. Weichparaffine ungelóst 
bleiben. Man kann auch eine Behandlung m it Lósungsmm., wie Alkoholen, Ketonen, 
Phenolen u. dgl. vorher vomehmen oder nachfolgen lassen u. die erhaltenen Prodd. 
der Druckhydrierung oder der Crackung unterwerfen. (F. P . 737 255 vom 18/5. 1932, 
ausg. 9/12. 1932. D. Prior. 20/5. 1931.) Der sin .

H /H  Oil Co. A ktieselskab , Kopenhagen (Erfinder: R . Hense), Verbessem der 
Eigenschaften von ais Treibmittel fiir  Explosionsmotore verwendeten Kohlenicasserstoffen 
durch Behandlung m it Sauerstoff, dad. gek., daC zu den aliphat. KW-stoffen eine ge- 
wisse Menge von zuvor m it H X 03 u. H2SO,, behandelten aromat. KW-stoffen zugegeben 
wird, u. daB man die Mischung m it 0 2 bzw. 0 3 unter geeignetem Druck behandelt. 
(Schw ed. P . 7 1 9 7 2  vom 7/3. 1930, ausg. 9/6. 1931. D. Prior. 8/3. 1929.) Drew s .

P eter G eaneas, Brooklyn, N. Y., Entfemen von Koksansaizen an Zylindem und 
Kólbe.nteilen von Verbrennungskraftmaschinen. W ahrend des n. Laufes des Motors 
werden die Verbrennungsgase von Holzkohle durchgesaugt, die m it Meerwasser oder 
kiinstlicher Salzlsg. getrankt u. getrocknet worden war. (A. P . 1 8 9 5  413 vom 23/6. 
1928, ausg. 24/1. 1933.) M. F. Mu ller .

U nited States P ipę and Foundry Comp., Burlington, New Jersey, V. St. A., 
Herstellung einer plasłischen Pechmasse. Geschmolzenes Pech u. Asphalt werden innig 
gemischt m it einem Phenolaldehydkondensationsprod. (Resol), das soweit kondensiert 
ist, daB es bei n. Temp. fl. ist. Die Mischung wird so weit u. so lange erhitzt, daB das 
beigemischte Kondensationsprod. fest, aber elast. u. biegsam wird. Die M. soli vor 
allem zur Auskleidung von Rohren Verwendung finden. (E. P . 388 651 vom 14/7. 1932, 
ausg. 23/3. 1933. A. Prior. 29/7. 1931.) He in r ic h s .

K . J. T. O hlsson, Stockholm, Anstrichmittel fu r  Pappdaclier o. dgl. Das Mittel 
besteht aus in Ol gel. Mineralól- oder Schieferólpech, das unter sorgfaltigem Umruhren 
m it feinverteiltem C, RuB oder KienruB versetzt wird. Ais Lósungsm. Terwendet man 
Rohterpentin, Holzól oder andere fl. Holzdest.-Prodd. — Beispiel: 50 Teile Mineralól- 
oder Schieferólpech, 40 Teile Rohterpentin, Holzól bzw. andere fl. Holzdest.-Prodd., 
u. 5—20 Teile feinverteilter C, RuB oder KienruB. (Schwed. P . 72 1 2 0  vom 31/8. 
1928, ausg, 30/6. 1931.) Drew s .

M. Legraye, Les constituants des charbons, leur influence sur quelques proprietes indu-
strielles. Paris; Dunod 1933. (152 S.) Br,; 1S fr.

XX. SehieB- iind Sprengstoffe. Ziindwaren.
Tadeusz U rbański, Ober einige, die Detonalion ton Sprengstoffen begleitende 

PJidnomene. Unter Verwendung des friiher (C. 1933. I. 716) verwendeten photograph. 
App. wurde das Detonationsbild des Gemisches von N H tN 0 3 u. Trinitrotoluol u. von 
NH.lN 03 u. Nitroglyceriłi auf îoooo sek.-Aufnahmen zerlegt. Bei Esplosion im Glas-
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rolir lieB sich in beiden Fallen ein spiraler Weg beobacliten, waa wahrscheinlich auf 
dio Dissymmetrie der Wrkg. des Initiators u. Heterogenitat des Mediums zuriick- 
zufuhren sein diirfte. Die lineare Geschwindigkeit der Lichtwelle erreicht yerschiedene 
Werte langs zur Ladungsachse parallelen Geraden. Die Detonation der Sprengstoff- 
schicht, senkrecht zur Bewegung der Detonationswelle, yerlauft nicht immer gleich- 
maflig innerhalb der ganzen Masse, sondern es kónnen Teile davon fruher explodieren 
ais der Best. Eine diinne, direkt am Bohr anliegende Schicht kann unzers. bleiben, 
selbst bei yollstandiger Explosion der Ladung. (Roczniki Chem. 13. 130—39. 1933. 
Warschau, Techn. Hochschule.) SchOn fe l d .

Otto Gassner, Die Erzeugung von Nilroglycerin a u f Iconłinuierlichem Wege. 
Zusammenfassende Angaben iiber das von A. SCHMID entwickelte Yerf. zur Herst. 
yon Nitroglycerin. (Chemiker-Ztg. 57. 201—02. 15/3. 1933.) F . Be c k er .

K enneth  A . K obe, Chemische Kampfstoffe in  der Bekdmpfung v m  Yóllcshaufen 
und Verbrechen. Beschreibung yerschiedener Polizeiwaffen, die Tranen- oder Reiz- 
stoffe zur Anwendung bringen. (Chem. metallurg. Engng. 40. 60—61. Febr. 1933. 
Seattle, Wash., Univ. Washington.) Miele n z .

P ennsylvan ia  Powder Co., iibert. yon: Robert Sch less, Emporium, Pennsyl- 
yania, Expbsivmischung. Mehl aus Weizenstroh dient ais Adsorbens bei der Herst. 
yon Ammoniumnitratdynamiten. — Solche Sprengmischungen bestehen z. B. aus 
15°/0 Nitroglycerin, 18°/o Strohmehl, 15% N aN 03, 51% NH4N 03 u. l° /0 K alk oder 
aus 12% Nitroglycerin, 11% Strohmehl, 10% N aN 03, 66% N H 4N 0 3 u. 1%  Kalk 
oder aus 10% Nitroglycerin, l l ° /0 Strohmehl, 76% NH4N 0 3, 1% Kalk u. 2%  NaCl. 
Diese Dynamit© kónnen yorteilhaft in Kohlenbergwerken yerwendet werden. (A. P.
1  9 0 1 1 2 6  Toin 29/10. 1930, ausg. 14/3. 1933.) E b e n .

A lexander Cruieksliank Scott, Faversham, Kent, England, Herstellung von 
gekomtem Chloratsprengstoff. KC103 (90 Teile) wird m it KNO3 (10 Teile) innig gemischt, 
wobei die Temp. auf 120—130° F  gehalten wird. Darauf werden 10 Teile W. bei 140 
bis 160° F  zugesetzt, wobei das N itrat in Lsg. geht. Das Chlorat wird von der Lsg. 
yollstandig durchdrungen. Bei nachfolgendem Granulieren u. Trocknen entstehen 
poróse Kórner, die m it brennbaren Stoffen, wie z. B. Paraffinol, Nitróbenzol oder 
o-Nitrotoluol yermittels Bespriihen oder durch Eintauchen impragniert werden. Die 
Prodd. sind dem Schwarzpulver an Brisanz bedeutend iiberlegen. (E. P . 388 027  
Tom 14/8. 1931, ausg. 16/3. 1933.) E b en .

D ynam it-A ct.-G es. vonn. Alfred Nobel & Co., Deutschland, Giepbare Granat- 
Jullungen auf Ammoniumnitratbasis. Durch die Beimiscliung von Nitraten aliphat. 
Mono- u. Diamine werden homogene, chem. haltbare Sprengmischungen von hóchster 
Brisanz bei gleichzeitig groBer Schlagsicherheit zum AusgieBen von Granaten erhalten. — 
Solche Mischungen bestehen z. B. aus 55°/o NH4N 03 u. 45°/0 Athylendiamindinitrat, 
60% NH4N 0 3 u . 40% Methylaminnitrat oder 55%  NH4N 0 3, 40%  Athylendiamin
d initrat u. 5%  Methylaminnitrat. (F. P. 742  312 vom 7/9. 1932, ausg. 4/3. 1933.
D. Prior. 29/9. 1931.) E b e n .

R obert D . B eatty , Birmingham, Alabama, V. St. A., Elektrischer Zunder. Um 
die Dynamitladung yon tiefen Bohrlochern, wie sie z. B. bei Felssprengungen ublich sind, 
gleichmaBig detonieren zu lassen, wird zunachst eine Ziindvorr. in das Bohrloch ein- 
;gefuhrt, die aus einem m it Trinitrotoluol beschickten Metallrohr besteht, dessen Lange 
der Tiefe des Bohrlochs entspricht u. das an seinem unteren Ende m it einer Spreng- 
kapsel yerbunden ist. Die zur elektr. Ziindung der Sprengkapsel dienenden isolierten 
Drahte sind auBen am Bohr entlanggefiihrt. Um die Ziindvorr. herum wird die Dynamit- 

.ladung gepackt. Dazu 3 Abb. (A. P . 1 8 3 7  398 vom 18/8. 1930, ausg. 22/12.
1931.) E b en .

XXI. Leder. Gerbstoffe.
L. Liberm an, Die Wichtigkeił der chemischen Konłrolle in  der Gerberei. Mitteilung 

yon Beispielen. (Boli. uff. R. Staz. sperini. Ind. Pełli Materie concianti 11. 57—60. 
Marz 1933.) Grim m e .

Josef W agner, tlber die Lickerdle. Erfahrung beim Liekem yon Fellen m it stark 
.anineralolhaltigen Liekerólen. (TechnickA Hlidka KozeluzskA 9. 12—14. 17— 19. 15/3. 
.1933.) Schónfeld .

H. Courtney Bryson, Lederuberzuge. Beschreibung der yerscbiedenen Uberzuge: 
EiweiB aus Eiern u. Blut, Casein, Leim u. Gelatine, Irisch Moos, Gummi, Waehs,
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Kautschuk. Anwendung von Weichmachern. Vor- u. Nachteile der pigmentierten 
Anstricbe. Vorzuge der sauren u. der bas. Farbstoffe. Anforderungen an die Farblsgg. 
Verscbiedene Schwierigkeiten bei der Lederzurichtung. (Paint Colour Oil Varnish 
Ink Laoąuer Manuf. 3. 69—72. 97—-101. April 1933.) W il b o r n .

G. Gollnow, Uber die Bedeutung der -pu-Messung im. Gerbereibetriebe und verein- 
fachle Mefirmtlioden dieser GróPe. Beschreibung der pH-Best. m it dem App. nach T o d t. 
(Cuir teehn. 2 2  (26). 50—51. 15/2. 1933.) Mec k e .

V. K ubełka und E . W einberger, Die Wirkung der Sauren a u f pflanzliche Leder.
I. Beitrag zu den Lederpriifungsmethoden. Da die analyt. Best. der Saure im Leder 
nacb Unterss. yon K u b ełk a  u .  Zie g l e r  (vgl. C. 1 9 3 2 . I. 3140) den Beschadigungs- 
grad nicht sicher genug erkennen laBt, wurden die Yeranderungen folgender Eigg. 
des Leders durch Saureeinw. untersucht: Zugfestigkeit, Menge des Auswaschbaren, 
des gel. N  u. des m it W. u. Soda nacheinander auswaschbaren N. Ein selbst hergestelltes 
saurefreies Kastanienleder wurde m it 0, 1, 5 u. 10% HC1, H 2S 04, Oxal- u. Essigsaure 
behandelt u. nach 3 u. 6 Monaten untersucht (Tabellen, Diagramme). Am schadlichsten 
erwies sich der HCl-Zusatz, wahrend gleiehe Mengen H 2S 04 vor allem viel langsamer 
wirkten. Hier war auch der Anteil der in W. gel. Hautsubstanz geringer, wahrend sich 
viel mehr N in Soda lóste ais bei HC1. Die Oxalsaure wirkte in der ersten Zeit fast so 
stark wie H„S04, wahrend sich spater ihre Wrkg. yerlangsamte. Essigsaure fiihrt© 
sogar zu einer Steigerung der Zugfestigkeit u. Vermmderung der auswaschbaren Stoffe, 
d. h. also zu einer Zunahme der UnlósUchkeit yon Gerbstoff u. Hautsubstanz im Leder. 
Da aber dio untersuchten Ledereigg. prakt. noch yon anderen Eaktoren auBer der 
Einw. yon Saure abhangig sind, ist z. B. durch eine niedrige Zugfestigkeit oder einen 
starken Auswaschyerlust noch nicht m it Sicherheit die Ggw. yon Saure bewiesen. 
Eine Messung speziell der Sauresehadigung yon Leder erseheint nach Vff. dadurch 
moglich, daB man eine Lederprobe zuerst m it 1 1 W. u. dann in gleicher Weise m it 
1 1 l% ig. k. Sodalsg. extrahiert u. die Summę der in beiden Fraktionen gel. H au t
substanz bestimmt. Wenn sie 0,8—1,0% (statt n. 0,3—0,5%) betragt, so ist auf 
Saurehydrolyse des Leders zu schlieBen. (Collegium 1 9 3 3 . 89—105. Febr. Briinn, 
Bóhm. techn. Hoehsch.) SELIGSBERGER.

H ans Schw eitzer, Uber elekt romctris che Bestimmungen in Gerbstofflósungen. 
Vf. macht einleitend unter Hinweisen auf das Schrifttum starkę Bedenken gegen 
PH-Bestst. in Gerbstofflsgg. mittels Chinhydron u. P t-H 2-Elektrode geltend. W eiterhin  
te ilt er seine Erfahrungen bei elektrometr. Titrationen von Gallussaure u. yon Gallus
saure neben Tannin mittels Elektronenróhrenapp. u. P t-H 2- oder Sb-Elektroden mit. 
Bei Gallussaure werden Potentialmaxima fiir COOH u. fur COOH +  OH gefunden. 
Da es sich hierbei um die p-standige OH-Gruppe handelt u. im Tannin stets nur m-Mono- 
oder Digalloylgruppen yorliegen, yerbraucht auch Tannin pro Galloylrest 1 Mol. NaOH; 
yon den untersuchten Tanninsorten enthielten einige 9 bis beinahe 10, andere nur
2—3 Galloylreste im Molekuł. Ellagsaure, in W . aufgeschlammt, wies ein Titrations- 
maximum in der gleichen Gegend wie das OH-Maximum der Gallussaure auf, dessen 
NaOH-Verbrauch dem yon 2 OH-Gruppen entspraeh. Demnaeh scheinen bei nicht 
sehr hohen Alkalikonzz. die Lactongruppen der Ellagsaure noch geschlossen zu bleiben. 
(Collegium 1 9 3 3 . 149—59. Marz. Hannoyer, Pelikanwerke, G. W a g n e r .) S e l ig s .

O. Gerngross und H . H erfeld, Einige Bemerkungen iiber die Cinchoninreaktion 
zum Nachweis von Sulfitcelluloseablauge in  ihrer Abliangigkeit von der Anwesenheit von 
Gerbstoff, der Aciditat der Losung und insbesondere der Fallungstemperatur. Die bei der 
Cinchoninrk. entstehenden hitzebestandigen Fallungen sind Kombinationsyerbb. 
zwischen Sulfitcelluloseablauge, pflanzlichem Gerbstoff u. Cinchoninsalz. Durch 
Aciditatserhohung der Lsg. kann der Sulfitierungsfehler der Rk. yerringert u. schlieB- 
lich ausgeschaltet werden. Gleichzeitig wird aber durch die losende Wrkg. der Saure 
die Kombinationsyerb. zum Teil gel. u. dadurch die Rk.-Schwelle soweit yerschoben, 
daB die Brauchbarkeit der Rk. in Frage gestellt wird. Mit Erhohung der Fallungstemp. 
wird der Sulfitierungsfehler ebenfalls zuruckgedrangt u. schlieBlich ausgeschaltet. 
Auch hier findet durch teilweise Auflosung der Kombinationsyerb. eine Verminderung 
der Rk.-Scharfe sta tt, jedoch in  schwaeherem MaBe ais bei der Aciditatserhohung. 
Bei 70° ist der Sulfitierungsfehler ausgeschaltet. Die Nachweisgrenze ist dabei von 
3%  auf 6—7%  Sulfitcelluloseablauge yerschoben. (TabeEen.) (Collegium 1 9 3 3 . 66—75. 
Februar.) Me c k e .



1 9 3 3 .  I . H xxit. P h o t o g r a p h ie . 3 5 2 7

Myron L askin, Milwaukee, V. St. A., Gerbverfahren. Die in bekannter Weise 
gegerbten Felle werden auf der Fleischscite geschliffen u. m it einer Farbstoff ent- 
haltenden Gummitragantlsg. eingefarbt u. getrocknet. Dann wird auf die Fleiseli- 
seite weiter ein Pigmentfinish bestehend aus einer Carnaubawaehs-, Bienenwachs- u. 
Caseinlsg. m it einem Zusatz an prapariertem Blut u. C6H5N 0 2 u. Schwarzem Pigment 
aufgetragen u. getrocknet. Ferner wird ein Topfinish, bestehend aus einer Wachslsg.. 
aufgetragen, getrocknet u. Glanz gestoBen. (Can. P . 280 294 vom 5/12. 1927, ausg. 
22/5. 1928.) Se iz .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Verfahren zur Fizierung des 
Gerbsloffes in  gegerbten Hduten und Fellen. Tier. H aut bzw. Leder wird vor, wahrend 
oder nach der Gerbung m it Komplexverbb. aus Chromisalzen u. Harnstoff fiir sich 
allein oder gemeinsam m it anderen Stoffen organ, oder anorgan. N atur, die m it den 
Komplexverbb. keine Ndd. geben, oder die bei Anwendung eines tlberschusses etwa 
gebildete Ndd. wieder zu losen vermogen, behandelt. Die Komplexverbb. von Chromi
salzen m it Harnstoff fallen vegetabil., sowie synthet. Gerbstoffe, Sulfitcelluloseablauge, 
ferner Fettstoffe, hohermolekulare Fettsauren, iiberhaupt samtliehe hohermolekularen 
organ. Stoffe, die wasserloslich sind, u. saure Gruppen in freier, vcresterter oder an 
Basen gebundener Form enthalten. — Z. B. werden gebeizte u. gepickelte KalbsblóBen 
mit einer Lsg. von : 8%  eines Kondensationsprod. yon Naphthalinsulfosaure u. HCHO, 
0,5°/o Hexaharnstoffchromichlorid u. 100°/o W. 3 Stdn. im WalkfaB vorbehandelt u. 
dann m it 45°/o vegetabil. Gerbstoffmischung ausgegerbt. — Eine in iiblicher Weise 
in 3—4 vegetabil. Gerbbriihen mit einer Bruhenstarke von 0,5—4° Be vorgegerbte 
RindsblóBe wird 5— 6 Stdn. mit einer Lsg. von l°/„ Hesaharnstoffchromiehlorid u. 
100°/o W. im WalkfaB gewalkt u. dann m it einer 5—8° Be starken vegetabil. Briihe 
ausgegerbt. Man erhalt ein gut gefiilltes, wasserbestandiges Leder m it gutem Rende- 
ment. (E. P . 388 091 vom 2/9. 1931, ausg. 16/3. 1933.) Se iz .

XXIV. Photographie.
Adolph J. R abinow itsch und Ch. S. B ogdassarjan, Adsorption von OH- und

H-Ionen an Bromsilberpulrer. (Vgl. C. 1933. I. 719.) Durch Vers.-Reihen, in denen 
m it 0,01-n. NaOH einmal reine verd. (0,001-n.) H ,S 0 4, das andere Mai die gleiehe 
Saure m it Zugabe von 2 g feinkrystall. AgBr-Pulver potentiometr. titriert wird, lieB 
sich die Adsorption von H-Ionen im sauren u. die Adsorption von OH-Ionen im alkal. 
Gebiet beweisen. Wird fiir die Verss. AgBr nicht ais Aquivalentkorper, sondem ais 
Bromkorper m it groBerem Br“ -UberschuB venvendet, so v,ird dio Adsorption von 
OH-Ionen gehemmt, die von H-Ionen begunstigt. (Physik. Z. Sowjetunion 2. 544—45.
1932. Moskau, Karpow-Inst. f. physikal. Chemie, Kino- u. Photo-Forsch.-Inst.) Lesz .

C. Jausseran, Uber die Veranderung des latenten Bildes. Die Andcrung, die ein 
latentes Bild bei zunehmendem Alter erfahrt, besteht im allgemeinen in einer Ver- 
starkung, doch beobachtete der Vf. bei gewissen Handelsplatten (z. B. von I lford) 
den entgegengesetztcn Effekt. Wahrend der Normaleffekt besonders bei Entwickeln 
mit Metol hervortritt u. bei Verwendung von Hydrochinon nur schwach ist, wird der 
umgekehrte Effekt bei Metol starker beobachtet. Dureh Auswasehen der P latte m it 
W. oder A. kann der umgekehrte Effekt in einem gewissen Schwarzungsbereieh voll- 
standig zum Verschwinden gebracht werden, woraus geschlossen wird, daB er durch 
eine bestimmte in der Emulsion vorhandene Substanz hervorgerufen wird. Weiter wurde 
beobachtet, daB die Wrkg. des Kaliumferricyanidabschwachers verschieden groB ist, 
je nachdem die Entw. kurz nach der Belichtung oder erst nach langerer Zeit erfolgt 
war. In  ahnlicher Weise wird auch das Verhaltnis von der in diffusem zu der in parallelem 
Licht gemessenen Schwarzung beeinfluBt. (C. R. hebd. Seanees Aead. Sci. 196. 341—43. 
30/1. 1933.) F r ie s e r .

Andre Charriou, EinflufS von Alkalijodiden au f die Eignung photographisćher 
Emulsionen zur Solarisation. Ident. mit der C. 1933. I. 2206 referierten Arbęit. 
(Sci. Ind. photogr. [2] 4. 65—67. Marz 1933.) Rom an.

W . G. F essenkow  und W . A. K uranow , Der Einfluf) des Einfallswinkds des 
LicMes auf die Empfindlichkeit der phołographischen Płatten. Vff. lassen durch einen 
Spalt das Licht einer konstanten Lichtquelle unter Terschiedenen Neigungswinkeln 
auf eine photogr. Schicht fallen u. messen die entstehenden Schwarzungen. Bis zu 
Einfallswinkeln Yon ca. 55° bleibt die Empfindlichkeit konstant u. sinkt dann all-
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mahlich. Bei einem Einfallswinkel von 73° betragt sie noch 68% der n. Empfindlich- 
keit. (Buli. Acad. Sci. U. R. S. S. [russ.: Iswestija Akademii Nauk S.S.S.R.] [7] 
19 3 1 . 1309—11. Kutschino, Astrophysikal. Observator.) R o l l .

R ene L ecte, Beitrag zur ezperimentellen Untersuchung der Einwirkung sche.re.nden 
Druckes au f Bromsilbergelatinefilme. Vf. untersucht dio Einw. scherenden Druckes 
auf AgBr-Schichten u. ihre BeeinfluBbarkeit durch chem. u. physikal. Behandlung 
der Schichten. Die Filme werden zwischen 2 aufeinanderlaufenden Stahlradern mit 
wechselndem Druck durchgezogen u. danach unter einem Graukeil bolichtet. Die 
Wrkg. des Druckes aufiert sich in einer Verschleierung u. einer Desensibilisierung des 
Filmes an den betreffenden Stełlen. Beide Effekte konnen gemeinsam oder getrennt 
auftreten. Der Druckschleier ist um so holier, je trockener der Film ist. Dio Desensibili
sierung hiingt bei einzelnen Filmen von der Art’ der fiir die nachfolgende Belichtung 
verwendeten Strahlung ab. Lang ausgedehntes Wassern vor der Druckeinw. ver- 
mindert die densibilisierende Wrkg. u. erhóht den Schleier. Die Desensibilisierung wird 
erhóht durch die Anwesenheit von 1. Chloriden oder Bromiden boi der nachfolgenden 
Belichtung. Sie wird oft ganz unterdriickt durch vorherige Einw. eines Desensibili- 
sators (Phenosafranin), der jedoch die Erhohung des Schleiers nicht immer verhindert. 
Behandlung der Filme mit Oxydationsmitteln vor der Druckeinw. Terstarkt die De
sensibilisierung; schwache Oxydation (mit verd. Cr03-Lsgg.) verringert sie. Der 
Schleier wird im ersteren Falle verringert, im zweiten bleibt er meist unverandert. 
Baden der Filme nach der Druckeinw. in jodhaltigen Badern oder solchen, die ein 
Losungsm. fur AgBr enthalten, verringert Druckschleier u. Desensibilisierung. (Sci. Ind. 
photogr. [2] 3 . 401—11. 441—46. Nov. 1932. Kodak-Laboratorien, Vincennes.) R oll.

Olaf B loch , Experimente im Infrarot. (Vgl. C. 1933- I. 556.) Besprechung 
einiger prakt. Anwendung der Infrarotphotographie (Fcrnphotographio, Astrophoto- 
graphie, Mikrophotographie). (Photographic J . 73. (N. Ser. 57.) Sond.-Nr. 4—5. 
April 1933.) R oll.

B . H . Carroll und D onald Hubbard, Die Emulsion: Variationen in der Sensibili- 
sierung durch Farbstoffe. (Brit. J .  Photogr. 80- 207—08. 223—24. 14/4. 1933. —
C. 19 3 3 . I- 1721.) R o ll .

W alter H eyne, Etwas uber Phologelatine. Die Emulsionsgelatine enthalt ais 
wesentliche Bestandteile neben Glutin noch eine geringe Beimengung sogenannter Akti- 
Yatoren u. Schleierbildner. Der von Sh eppa rd  ais empfindlichkeitssteigemder Akti- 
vator isolierte Allylthiohamstoff ist fiir saure Emulsion unempfindlich. Es wird dio 
Existenz eines zweiten, bisher noch nicht identifizierten Aktivators in der Photogelatino 
angenommen. Zur Herabsetzung der Wrkg. der schleierbildenden Substanzen werden 
der Photogelatine sogenannte Stabilisatoren zugesetzt, die jedoch meist auch die Sen- 
sibilitat herabsetzen. EineUbersicht iiber die wichtigstenPatente u. Arbeiten auf dem Ge- 
biete der Emulsionsgelatine wird gegeben. (Photogr. Korresp. 69. 41. Marz 1933.) Bach.

D . A . Spencer, Neuere Fortschritte in der Farbenphołographie. Besprechung
neuerer Farbenkinematograph. Verff. nach dem additiven Zweifarbenverf. (Raycol), 
nach dem Dreifarbenverf. (Spic e r -Dufa y ) u. von farbenphotograph. Verff. nach 
dem subtraktiven Prinzip (Kl e in , Viv e x ). (Photographic. J . 73 (N. Ser. 57). Sond.- 
Nr. 16—18. April 1933.) R oll .

E . Sedlaczek. Mehrfarbem-erfahren in iibereinandergegossenen Schichten. Be
sprechung des E. P. 245 198 (Mannes  u . Godowsky , C. 1930 . I. 932) u. des
F. P. 702 615 (Gaspar , C. 1931 . II. 811). (Photographische Ind. 31 . 366—67. 12/4.
1933.) R oll.

H . P o stl, Papier zum Einwickeln photographischer Platten. Anforderungen an 
Einschlagpapier fiir Photoplatten u. Fabrikation desselben. (Le Papier 36. 251—52. 
15/3. 1933. Wien-Módling.) R oll.

M. L ebelle, Gegenwartiger Stand der sensitmnetrischen Systeme. Um eine Einigung 
in der Sensitometrie zu erzielen, soli an alle Emulsionsfabriken von der Soeiete franęaise 
de Photographie eine tabellar. Ubersicht iiber die wichtigsten sensitometr. Methoden 
u. ihre Vor- u. Nachteile ubersandt werden m it der Bitte, dazu Stellung zu nehmen. 
E in Entwurf der Tabellen ist wiedergegeben. (Buli. Soe. franę. Photogr. Cinematogr. 
[3] 20 (75). 39— 46. Febr. 1933.) F r ie s e k .
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